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Llebe Leserin,
lieberLeser,

Einerseits ist unser Zeitalter mass-

geblich von Begriffen und Zielsetzun-
gen wie Gewinnoptlmierung und Ak-
tienrendite bestimmt. Dies trifft nicht

nur in der Welt der Hochfinanz zu,
denn im Alitag werden Entscheidun
gen imnier wieder danach gefallt, «ob
es etwas abwirft». Der Leitsatz dieser

Ausgabe, der die Entscheidungsfin-
dung von einem ganz anderen Stand-
punkt aus beleuchtet, schlagt sich in
den Schlagzeilen und auf den Bild-
schirmen weniger oft nieder. Er ist
aber als Motivation weiter verbreitet,
als man vielleicht erwarten wiirde.

Die Formulierung stammt vom ehe-
maligen Weltbankdirektor Jean-Loup
Dherse, der in seinem Beitrag ZUM
NACHDENKEN die Uberzeugung
ausfiihrt, dass wir uns jedesmal, wenn
wir vor einer schwierigen Entschei-
dung stehen, die Frage stellen miis-
sen: Wie wird es sich auf jene auswir-
ken, die uns weder beiohnen noch
bestrafen konnen?

Dies passt ausgezeichnet als Aus-
gangspunkt fiir die meisten Perso-
nen, von denen die Berichte dieser

Ausgabe handeln: Ein neuseelandi-
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Die CAUX-lnformation

berichtet iiber Initiativen, die

♦ Wunden der Geschichte heilen

♦ die moralische und
geistige Dimension der
Demokratie starken

♦ den Einzelnen und
die Familie fordern

♦ ethisches Engagement
in Beruf und Unternehmen

unterstiitzen

♦ Gemeinsinn und Hoffnung
in den Stadten beleben

♦ Verbindungen zwischen
Menschen verschiedener

Kulturen schaffen

sober Justizminister nimmt sich des

lange vernachlassigten, fiir einen Po-
litiker hochst riskanten Dossiers der

Landenteignung von Maori-Ureinwoh-
nern durch die Kolonisatoren an; in
langjahrigem hartnackigem Ringen
erreicht er den ersten Teil eines all-

seits zufriedenstellenden Ausgleichs,
der als Modell fiir die weiteren Ver-

fahren gilt. - Ein franzosischer Prie-
ster lebt und arbeitet in einem Elends-

quartier vor Phnom Penh, spater in
den kambodschanischen Fluchtlings-
lagern an der thailandischen Grenze
und heute in einer Arbeitergemeinde
in der Hauptstadt. - Ein erfolgrei-
cher Verleger im Ruhestand lasst sich
offentlich von seiner Enkelin mit un-

bequemen Fragen konfrontieren und
bereist unermiidlich die funf Konti-

nente, um seine Medienkollegen fiir
mehr Verantwortlichkeit und ethi

sches Handeln in ihrem Bereich zu

gewinnen. - Eine schottische Hoch-
schulabsolventin verliert im athiopi-
schen Fluchtlingslager eine gauze
Anzahl Vorurteile und findet neue

Freunde.

Alle diese Menschen haben - jeder
und jede auf eigene Art - die Maxima
unseres Titels beherzigt und im Ein-
satz fiir die Menschen, die ihnen da-
fiir nichts bezahlen konnten, von de
nen sie auch nichts zu befiirchten

batten, einen befriedigenden Inhalt
fiir ihre berufiiche Tatigkeit und un-
erwartete neue Perspektiven fiir ihr
Leben entdeckt.

Auch unter weniger dramatischen
Umstanden, in unserem Alltag im
Biiro, im Betrieb, in der Familie konn-
te es sich lohnen, die Anwendung die
ser Messlatte zu erproben. Vielleicht
wurde es gar unsere Routine oder
den Stress der Vorweihnachtszeit hilf-

reich in Frage stellen.
Wie der Prasident des Internatio-

nalen Komitees vom Roten Kreuz,

Corneiio Sommaruga, zu Beginn die
ses Jahres in einer Ansprache iiber
die heutigen Herausforderungen sag-
te: «Das nachste Jahrtausend wird

das sein, was wir alle daraus ma-
chen.»

Mit hasten Wunschen

Marianne Spreng
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Das
Geschenk

Von Natur bin ich das, was wir
in Australien eine «Macherin»

nennen, und Beschaulichkeit liegt
mir nicht. Dasitzen und ein

Buch iesen war nie meine Starke.

Vor etwa drei Jahren befand ich mich

im Endstadium eines Nierenversagens und
war sehr krank. Ich konnte kaum noch

rings urn den Hauserblock gehen, und das
Leben war ein anhaltender Kampf. Uber
zwei Jahre war ich auf Dialyse - einem
Blutreinigungsprozess. Ich fuhlte mich an
die Maschine gefesselt, und an jenen drei
Wochentagen, wo ich zu einer Emfstiindi-
gen Behandlung ins Krankenhaus musste,
trug ich jedesmal ein scheussliches Kopf-
weh davon.

Im Januar 1998 konsultierte ich mei-

nen Chirurgen in der Erwartung, dass mir
eine Woche spater eine Niere einge-
pflanzt wiirde. Doch es kam anders. Eine
meiner eigenen Nieren blutete schwer.
Achtundvierzig Stunden spater war sie
entfernt, und mir stand eine dreimonatige
Erholungszeit bevor, noch immer unter
Dialyse.

Schliesslich kam der neue Termin fur

die Transplantation. Mein Bruder, der mir
das unglaubliche Geschenk einer gesun-
den Niere machte, mein Mann und ich be-
suchten unsern Pfarrer, um uns auf das
Ereignis vorzubereiten. Er schlug uns vor,
dariiber nachzudenken, wofiir wir dank-
bar seien, wovor wir Angst batten und
worauf wir uns freuten. Beim Blick auf

das, wofur ich dankbar war, dachte ich so-
fort: «Die Dialyse!» Dies iiberraschte
mich, aber mir ging auch auf, dass sie mir
erlaubt hatte, weiterzuleben und unsern
Sohn durch sein letztes Schuljahr zu be-
gleiten, unsere Tochter durch ihr vorletz-
tes, und vieles andere mehr. Und selbst-
verstandlich war ich meinem Bruder

ebenfalls sehr dankbar.

Komplett verwandelt

Am 28. April kehrten wir ins Kranken
haus zuriick; diesmal erhielt ich die Nie
re. Wir schopften Kraft daraus, dass un
sere Familie und viele Freunde fiir uns

beteten. Und was fiir ein Geschenk ist

doch diese Niere! Schon am nachsten

Morgen fuhlte ich mich komplett verwan
delt, obschon noch rundherum Beutel an
mir hingen. Am liebsten ware ich aufge-
standen und losgerannt.

i
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Skulptur im Centre St-Frangois, Delemont (Schweiz)

Seit jenem Tag habe ich nie zuriick-
geschaut. Natiirlich mussten mein Bruder
und ich die normalen Schmerzen durch-

stehen, die zur Erholung nach einer Ope
ration gehoren, aber es war, als hatte ich
ein neues Leben erhalten. Mir ist klar ge-
worden, wie kostbar das Leben ist, und
ich werde es nie mehr als selbstverstand-

lich hinnehmen.

Von Monat zu Monat konnte ich mehr

tun. Und wahrend ich heute im Schwimm-

bad meine Runden drehe, staune ich iiber
das Ganze. In der Vorweihnachtszeit war

das Leben manchmal randvoll - eine Art

Dampfkochtopf der Ereignisse. Dann er-

innerte ich mich an jene Jahre, in denen
ich so wenig tun konnte und zu so vielem
nein sagen, dasitzen und lesen musste
anstatt tatig zu sein, und welch kostbare
Erfahrung dies gewesen war. Also sagte
ich mir: Nein, ich werde mich nicht vom
Leben hetzen lassen und unter die Rader

geraten. Ich werde jene stillen Augen-
blicke wahlen. Ich werde mich dafiir ent-

scheiden, Menschen hoher zu bewerten
als Erreichtes, und mich daran erinnern,
dass das Leben ein Fest sein soil und dass

die Art, wie ich lebe, wichtiger ist als die
Frage, wieviel ich erledigen kann.

Barbara Williams
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Wenn sich die Reglerung

Die neuseelandlsche Regierung hat den unerhorten Schritt gewagt:
Sie hat sich gegeniiber dem Volk der Maori entschuldigt und ein
Wiedergutmachungsverfahren wegen Landenteignung eingeleitet.
Treibende Kraft hinter dieser Aktion ist der Staatsanwalt Sir

Douglas Graham, der im vergangenen August an der Konferenz
Agenda Jiir Versdhmmg in Caux teilnahm.

Wie viele Ureinwolmer der Erde hat

auch das Volk der Maori in Neuseeland

wahrend iiber hundert Jahren seine Rech-

te gefordert. Wie bei wenigen andern
wurde ihm gegeniiber eine formelle Ent-
schuldigiing ausgesprochen nnd die Wie-
dergutmachung steht ihm nun bevor.

Der Vertrag von Wailangi aus dem Jahr
1840 zwischen Konigin Victoria und den
Maori sollte festlegen, dass die gemeinsa-
me Politik nicht in Eroberung, sondern
in Verstandigung bestehe. Skrupellosen
Landkaufem sollte das Handwerk gelegt
werden. Weniger als zehn Jahre nach dem
Vertragsabschluss war es aber die Krone
selbst, die in einem Fall 3000 Acres (zirka
1200 Hektar) Land fiir 500 Dollar von
den Maori erwarb und davon im folgen-
den Jahr 90 Acres fur 48 000 $ weiterver-

kaufte. Als sich die Maori schliesslich

zum Protest zusammentaten, wurde die
ser als Rebellion bezeichnet und von der

britischen Armee brutal niedergeschla-
gen. Millionen Hektaren Land wurden
vom Staat beschlagnahmt.

Laut Staatsanwalt Graham geht es da-
bei um mehr als bloss das Recht auf

Grundbesitz. Er verhandelte seitens der

neuseelandischen Regierung mit den
Maori; flir diese bedeutet Land Tnmnga-
Waewae - einen Fleck, auf dem ich ste-
hen kann, den Standort schlechthin. In
seinem Buch Trick or Treaty (Trick oder
Pakf) formuliert Graham es so: «Ohne die
Kraftquelle des eigenen Landes, mit dem
sie sich verbunden ftihlten, war ein Ver-
lust ihrer eigenen Identitat unvermeid-
lich.» Die Assimilierungspolitik schadete
der Maori-Kultur noch weiter: Obwohl in

den letzten Jahren eine kulturelle Renais

sance begoimen hat, sind Maori in den
Statistiken der Arbeitslosen, der Sozial-
hilfeempfanger und der Gefangenen weit
iibervertreten.

Vorbehaltlos

Die von Graham erarbeiteten Repara-
tionsvertrage mit den einzelnen Maori-
Volkern begirmen allesamt mit einer Ent-
schuldigung, die zum Zweck habe, die
Ehre der Maori als auch jene der Krone
wiederherzustellen; «Es ist ehrenhaft zu-

zugeben, dass das, was wir Ihnen zu-
gefligt haben, falsch war - wir bitten Sie
daher vorbehaltlos um Verzeihung.» Hin-
zu komme eine praktische Uberlegung,
fijgt der Staatsanwalt bei. Das 1975
errichtete Waitangi-Tribunal hatte 700
Falle zu behandeln. Viele davon betrafen

grosse Landereien, die vor einem Jahr-
hundert konfisziert worden waren und

heute zumeist Privateigentum sind. Die
von der Regierung zur Kompensation
freigegebene Milliarde neuseelandischer
Dollar reicht bei weitem nicht aus, um
abzugelten, was die Maori rechtens ihr
Eigentum nennen konnen. Graham fol-
gert: «Wer erwartet, dass die Maori den
Vertrag dennoch als abschliessend be-
trachten, muss den Fehler uneingeschrankt
zugeben und sich entschuldigen. Aber
auch wenn wir 100 Prozent ausbezahlen

konnten, miissten wir uns entschuldigen.»
Dieses Vorgehen der Regierung sei «aus-
sergewohnlich» und versetze andere Re-
gierungen in Staunen, berichtet Graham:
«Eine Regierung gibt ungern Fehler zu,
sogar wenn sie dazu genotigt wird. Auch
unter Druck vermeidet sie, sich zu ent-
schuldigen.>>

Als Graham 1991 vom

damaligen Premier Neu-
seelands, Jim Bolger,
zum Minister fur die

Verhandlungen tiber die
Waitangi-Wiedergutma-
chung ernannt wurde,
hatte er bereits die Port

folios Justiz, Kultur
und Abriistungskontrolle
inne. (Seither hat er die
se Aufgaben niederge-
legt und wurde 1997 zum
Staatsanwalt ernarmt.)
Er nahm damals die zu-

satzliche Aufgabe trotz-
dem an: «Ich wusste,
dass dies das Ende mei-

ner politischen Karriere
bedeutete. - Eine kon-

troverse Aufgabe, zu
deren Bewiiltigung ich
Maori und Nicht-Maori

irgendwie beidseitig zu IVariim es schief
motivieren hatte. In der wissen.

Politik bedeutet dies, dass man Gefahr
lauft, zerquetscht zu werden. Aber ich
war ja nicht ins Parlament gegangen, um
Premierminister zu werden, sondern um
dort einiges anzupacken.»

Erster Anstoss

Grahams Interesse fur die Anliegen
der Maori begann in den Siebzigerjahren.
Bis dahin hatte er zwanzig Jahre als Jurist
gearbeitet. Weil er aber den Eindruck hat
te, die Entwicklung des Landes gehe in
die falsche Richtung, beschloss er, «mich
in die politische Arena zu sturzen». Bevor
er kandidierte, nahm er sich ein Jahr Zeit,
um herumzureisen und tiberall Menschen

personlich zu treffen: «Unter vielen ande-
ren wurden mir auch einige Maori-Alte-
ste vorgestellt; ich traf sie abends im
Marae (Maori-Versammlungsort) und
horte mir ihre Anliegen an. Das gab mir
den ersten Anstoss. Als ich dann gewahlt
wurde, sass ich sechs Jahre auf der Oppo-
sitionsbank und hatte Zeit, mich noch
besser fiber diese Frage zu informieren.»
Als seine Partei 1990 an die Macht kam,
war Graham in der Lage, deren Maori-Po-
litik zu formulieren. Im folgenden Jahr
iibernahm er die Verhandlungen: «Ich
war mir nicht bewusst, wie emotionell
belastend und gleichzeitig geistig erfri-
schend dies werden sollte.» Seine Mit-

arbeiter und er batten keine Vorgaben.
Keine der 700 Anspruchsklagen glich

gelaufen sei, wollte Sir Douglas Graham
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entschuldigt

einer anderen, ausser jenen, die die Fische-
rei beti-afen. Es gab sogar Falle, wo zwei
Klagen im Gegensatz zueinander standen.
Wahrend Jahrzehiiten batten die Maori

Aniiegen mit sich herumgetragen, ohne
eine Ahnung zu haben, wie ein mogliches
Anklageverfahren aussehen konnte. Das
Land befand sich zu jenem Zeitpunkt in
einer wirtschaftiichen Flaute, und so muss-
ten von Graham ausgehandelte Repara-
tionszahlungen aus den Haushaltsposten
seiner Kollegen in den andern Departe-
menten ergattert werden.

Nach zwei Jahren Vorarbeit trug die
Regierung ihren Verfahrensentwurf einer
Reihe von Hid (Maori-Versammlungen)
vor; «Der ganze Zorn aus hundert Jahren
ergoss sich iiber mich und meine Beam-
ten: Eine erniichternde Erfahrung, eine,
die man nie vergisst.» Allseits flossen
Tranen, auch bei seinen Mitarbeitern, und
die Versuchung aufzugeben war gross.
Aber Graham blieb dran, trotz der Ein-
wande gewisser anderer Minister.

Inzwischen waren die Verhandlungen
iiber die zwei grossten Falle von Landent-
eignung angelaufen: jener von Waikato
Tainu auf der Nordinsel und jener von
Ngai Tahu auf der Sudinsel. Graham
schildert es als einen «eher geistlichen als
juristischen Vorgang», obwohl die Ver-
handlungspraxis der Maori-Gesprachs-
partner auf der Sudinsel barter war. Jede
Verhandlung beginnt und endet mit einem
Gebet und man sitzt gemeinsam um einen
Tisch herum, nicht einander gegeniiber:
«Wir sprechen ein Problem an und
suchen es gemeinsam zu I6sen», fasst
Graham zusammen.

Friihere Verhandlungen mit den ersten
Klagergruppen waren im Jahr 1989
gescheitert. Zu Beginn seines Mandats
fragte Graham den Sprecher der Klager-
gruppe, den Maori Sir Robert Mahuta,
was bei den Verhandlungen schief gelau-
fen sei. Dieser erklarte, die Parteien
batten aneinander vorbeigeredet, und be-
schrieb, wie es ihm ergangen sei, als er an
der Hauptversammlung im Marae seinen
eigenen Maori-Volksvertretern iiber das
Scheitern zu berichten hatte. Ein alter

Mann habe ihn gefragt, ob dies bedeute,
dass die Waikato nichts erhalten haben.

Als er dies bestatigt habe, hatte der alte
Mann gemeint: «Erinnern wir uns immer
daran: Es ist besser, nichts zu haben, als
nichts zu sein.» Dieser einfache Satz wur-

de fiir Sir Graham und seine Verwaltung
zu einem Leitgedanken fur die Verhand
lungen.
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Wellington, Neuseelands Hauptstadt

Der hellige Berg

Jener Dezembertag 1994, als die Ver-
treter der englischen Krone und des Wai
kato-Volkes den Reparationsvertrag un-
terzeichneten, war einer der wichtigsten
Momente in Douglas Grahams Leben:
«Wir waren noch bis Mitternacht be-

schaftigt. Es war ein langer Tag, die Fern-
sehkameras wurden eben weggeraumt,
und wir sassen da, in jeder Hinsicht er-
schopft. Da sagte der Leiter der Maori-
Delegation, Sir Robert, zu mir: <Und jetzt
gehen wir auf unseren heiligen Berg, Tau-
piri, um dort zu beten. Wir mochten, dass
die Vertretung der Krone mitkommt.) Wir
gingen alle mit. Es war phantastisch.»

So wurden den Maori 1995 von der

Krone 16000 Hektar Land zuriickerstat-

tet, inbegriffen die Grundstiicke, auf de-
nen die Universitat von Waikato und das

Gerichtsgebaude stehen, sowie 60 Millio-
nen Dollar zum Ersatzkauf fur jenes
Land, welches heute Naturschutzgebiet
ist. Das Waikato-Volk verpachtet dieses
Schutzgebiet an die Krone und verwendet
den Ertrag fiir Stipendien, Weiterbil-
dungsprogramme, das Gesundheitswesen
und die Renovierung historischer Gebau-
de wie jene der Marae-Gemeinschafts-
zentren. Ausnahmsweise setzte Konigin
Elisabeth IT. die Wiedergutmachungsge-
setze - einschliesslich der Entschuldi-

gung - personlich in Kraft, als sie Neu-
seeland im November 1995 besuchte.

Verrat?

Der zweite Vertrag - 3000 Seiten stark
- wurde 1997 bereinigt. Darin wurde die
Riickerstattung des hdchsten neuseelandi-
schen Berges Aroaki (Mount Cook) an
das Volk der Ngai Tahu festgeschrieben,
das den Berg sieben Tage spater dem
Staat Neuseeland zuriickschenken werde.

Die Regelung dieser beiden grossten

Gebietsanpruchsklagen, welche zusam
men etwa die Halfte der Flache Neusee

lands betrafen, soil ab jetzt als Referenz
fiir die noch anstehenden Falle dienen.

Daher ist Douglas Graham zuversichtlich,
dass die niichsten elf bis zwolf Gruppen-
klagen innert der kommenden zwei bis
drei Jahre behandelt werden konnen. Frei-

lich wird er sie nicht mehr selbst bearbei-

ten: «Es schien mir kliiger, mich zu ver-
abschieden, solange die Leute noch
sagen: <Warum gehen Sie schon?> statt:
<Wann gehen Sie endlich?>»

Graham gesteht unverfforen ein: «Vie-
le Neuseelander denken immer noch, die
ganze Sache sei Unsinn.» Er hat Hunder-
te von Vortragen gehalten und dabei fest-
stellen konnen, dass die Menschen ihre
Meinung andern, wenn sie die Tatsachen
erfahren. Nach einem Vortrag im Rotary-
Klub des Stadtzentrums von Auckland

erhielt er einen Brief aus seinem Wahlbe-

zirk, dessen Absender zugab, friiher hatte
er ihn als Verrater betrachtet: «Sie heute

gehort zu haben, hat mich ganzlich be-
kehrt. Ich werde alles mir Mogliche tun,
um zum Gelingen der Regelung beizutra-
gen.»

Wenn der Weg fiir Graham gar steinig
wird, erinnert er sich an eine Inschrift, die
in die Mauer eines im Zweiten Weltkrieg
ausgebombten Hauses eingeritzt ist: «Ich
glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht
scheint. Ich glaube an die Liebe, auch
wenn ich sie nicht spiire. Ich glaube an
Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe.»

«Es gibt Momente, wo ich innehalte:
Dann gehe ich den Strand entlang und
horche auf die innere Stimme. Dies be-

starkt mich in der Gewissheit, dass ich
bereit bin, alles zu tun, um Gerechtigkeit
zwischen Volkem zu bringen.»

Mary Lean
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Tuchfuhlung mit Israel

Bryan Hamlin berichtet iiber eine Reise durch den Mittleren Osten,
die er und Rabbiner Dr. Marc Gopln im Oktober unternahmen. Im
Lauf von neun Tagen legten die zwei amerikanischen Besucher in Israel
rund 1000 km zurlick, begegneten Menschen in neun Stadten, auch in
Betlehem, das unter palastinensischer Verwaltung steht. Obwohl beide
Israel kannten, war es der erste gemeinsame Besuch des Rabbiners
und des christlichen Laien. Sie beniitzten einen Teil ihrer Zeit, um
einander gegenseitig ihre Freunde vorzustellen. Weiter wollten sie die
Stimmung der Bewohner, Israelis und Palastinenser, angesichts des
Regierungswechsels und der damit verbundenen Wiederaufnahme des
Friedensprozesses erfassen. In Jerusalem genossen sie die Gastfreund-
schaft des Religionslehrers Yehezkel Landau.

Wir unternahmen die Reise in der

tiberzeugung, dass Religion im Mittleren
Osten mit ein Grund der Konflikte, aber
auch eine Quelle fur ihre Losung sei.
Westliche Regierungen wie auch viele
Politiker vor Ort neigen dazu, Religion
nur als Problem zu sehen. Der Versuch,
Religion vom ganzen Prozess auszu-
schliessen, ist unseres Erachtens nicht
bless unfruchtbar, sondern fulirt sogar zu
mehr Zorn, Frustration und Extremismus.
Die Grundwerte der drei abrahamischen

Glaubensriehtungen sind notwendig, um
die Beziehungen zwischen Israelis und
Palastinensern zu verbessern. Sogar unter
jenen Gruppen, die von weitem gesehen
als extrem gelten, lassen sich diese Werte
finden und fordern, was zum richtigen
Zeitpunkt auch zur Gesprachsbereitschaft
fuhren kann.

Folgendes stellte sich wahrend unseres
Besuches heraus:

1. Mehr Menschen als angenommen be-
teiligen sich an interreligiosen Gespra-
chen, insbesondere den jiidisch-musli-
mischen, sogar seiche zwischen ortho-
doxen Juden und Mitgliedern der mili-
tanten muslimischen Hamas-Bewegung.

2. Das Misstrauen zwischen religiosen
und weltlichen Juden und jenes zwi
schen religiosen und weltlichen musli
mischen Palastinensern ist gross, vor
allem zwischen den ersteren: die Er-

mordung von Jitzhak Rabin durch ei
nen Ultra-Orthodoxen vor vier Jahren

war nicht nur Ausdruck der Spaltung,
sondern verschlimmerte sie noch.

3. Die christlichen Palastinenser, friiher
die Elite Ostjerusalems und eine
Mehrheit in Betlehem und Nazareth,
werden sowohl von ihren muslimischen

Mitbiirgern als auch von den israeli-
schen Behorden unter Druck gesetzt.
Viele wandern aus, so dass ihre Zahlen
rapide sinken.

4. Viele Israelis, besonders die religio
sen, hegen verletzte Gefuhle, ja Zorn
gegen die Christen im allgemeinen.
Meines Erachtens haben wir Christen

bei weitem nicht geniigend nach-
gedacht iiber die lange, schmerzvolle
und tragische Beziehung zu unseren
geistlich alteren Briidern. Mdglicher-
weise hat der Holocaust die tiefste

Krise in der Christenheit verursacht;
dies mag fiir uns nur schwer akzeptier-
bar sein.

auslegung fuhren. Wir waren auch im
Bethlehem Bible College zu Gast bei des-
sen Prasidenten, Dr. Bishara Awad, und
seinem Bruder, Pfr. Alex Awad. Beson
ders aufschlussreich war der Besuch der

Baqa Al-Garbieh, des einzigen hoheren
islamischen Bildungsinstituts in Israel.
Das College besteht seit 10 Jahren, hat
400 Studenten, davon 87% Frauen, und
bietet ein dreijahriges Studium in Islam,
Englisch, Mathematik und EDV an. Eine
Gruppe dieser Studentirmen in traditio-
neller Kleidung ausserte ihre Frustration
dariiber, dass sie allein ihres Aussehens
wegen meist als Mitglieder oder Sympa-
thisantirmen des Terrorismus betrachtet

wiirden. Mit Rabbi Gopin hielten sie ein
engagiertes Gesprach iiber die islami
schen Quellen von Ethik, Frieden und
Konflikt.

Wir trafen uns mit Mitgliedern des
Lehrkorpers von zehn anderen Institutio-
nen. Einer von ihnen war der Palastinen

ser Yusuk Al-Herimi, den wir kennen ge-
lernt hatten, als er in Harvard (USA) an
seinem Lizentiat arbeitete. Nun lebt er

mit seiner Familie in Betlehem und lehrt

Jerusalem vor 100 Jahren: Beim Felsendom

Wir besuchten Rabbi Dr. David Hart-

man, den Griinder und Direktor des gleich-
namigen bekannten Forschungsinstituts.
Mein Reisegefahrte hielt ein Seminar am
Yakar-lnstitut, an dem orthodoxe Rabbi
ner und Wissenschaftler ein fortlaufendes

Gesprach mit Muslimen iiber die Schrift-

Islamische Studien an der Universitat El

Kuds in Jerusalem. Es war ein Vorrecht,
Juden, Muslimen und Christen zu begeg-
nen, die sich im Einklang mit ihrem Glau-
ben fur Frieden und Gerechtigkeit einset-
zen, und wir betrachten es als unsere
Aufgabe, sie weiter darin zu unterstiitzen.
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Clean Siate-Kampogne kommt ouf Touren

Mit dem Naherrucken des neuen Mil

lenniums gewinnt die britische nationale
Clean Slate (Reinen Tisch)-Kampagne (sie-
he auch Caux-Information 8-10/99) an
Stosskraft. Am 7. November berichtete die

Sonntagmorgen-Sendung Heaven & Earth
des Fernsehens BBC 1 iiber die Kam-

pagne und brachte ein Live-Interview mit
dem Initianten der Kampagne, Edward Pe
ters, direkt aus dem BBC-Studio in Man
chester. Zahlreiche lokale Zeitungen und
uber dreissig lokale Radiostationen be-
richteten mehrmals iiber das Unterfangen.

Die Oberbiirgermeisterin der Stadt
Oxford, Val Smith, kiindigte fiir die Zeit
vom 29. November bis 5. Dezember eine

«Oxforder Clean-Slate-Woche» an. Am

5. Oktober erlauterte sie das Konzept bei

-  * ■
•  ■ fj,

«Reinen Tisch machen - Neuanfang -
Verantwortung iibernehmen - Zeit
zum Nachdenken»: die Millenniumskarte

der Clean Slate-Kampagne

einem Empfang fur weltliche und geistli-
che Wiirdentrager der Stadt, der Univer-
sitaten und der Presse, der Polizei sowie
verschiedener wirtschaftlicher, kultureller
und karitativer Organisationen.

Sie beschrieb das Programm als «krea-
tive Millenniumsidee» und begriisste die-
se als «eine Chance, uns Gedanken dar-
uber zu machen, wohin wir personlich,
unsere Gesellschaft und die Welt steuern.

<Reinen Tisch machen> ist ein einfaches

Projekt, das kein Geld braucht, und et-
was, das jeder von uns tun kann.» Einem
von ihr personlich unterzeichneten Emp-
fehlungsschreiben an alle 400 Schulen
des Bezirks legte Frau Smith ein beson-
ders fiir den Unterricht verfasstes Clean

5/ate-Arbeitspapier bei.

950 Jahre Nurnberg:
Menschenrechte thematisiert

Ende September fand in Nurnberg eine Menseben-
recbtskonferenz statt, welcbe die Rolle der Religionen
beleucbtete. Eine Reibe in der Stadt ansassiger Organi
sationen batten den Tiibinger Tbeologen Hans Kiing,
die Vorsitzende der pakistanischen Menschenrechts-
kommission, Asma Jahangir, und Rajmoban Gandhi
aus Indien als Redner eingeladen. Letzterer hatte vor
einigen Jahren die Delegation seines Landes bei der
UNO-Menschenrechtskommission geleitet.

Ein Berichterstatter der Frankischen Landeszeitung/Nurn-
berger Nachrichten halt fest: «SinnfaIliger lasst sich der
gute Geist (...) nicht demonstrieren. Der Hindu Rajmohan
Gandhi sitzt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Muslimin

Asma Jahangir (...) von Pakistan. Ihre beiden Nachbarlan-
der liegen in einem standigen Konflikt. Der Bnkel Mahat-
ma Gandhis, des Freiheitskampfers fiir Unabhangigkeit
seines Landes, beklagt, dass Konflikte aus Gier, Habsucht
und Raehsucht entstehen, nicht etwa durch unterschiedli-
che Religionen. (...) Die heterogenen Gesellschaften hat-
ten noch nicht gelernt, Zusammenarbeit zu iiben. Daher
sieht Gandhi die wichtigste Aufgabe darin, Gerechtigkeit
und Versdhnung in diese Lander zu tragen.»

Hans Kiing, President der Stiftung Weltethos, setzte den
Akzent auf eine breit angelegte Brziehung zur Toleranz in
den Schulen. Zu diesem Zweck hat er eine siebenteilige
Videoserie iiber das Wesen der sieben Weltreligionen ver-
anlasst.

Asma Jahangir ihrerseits vertrat die Ansicht, der Kon
flikt im Kosovo sei mehr ethnisch als religios begriindet
gewesen, und pflichtete Gandhis Uberzeugung bei, Reli
gionen konnten eine Quelle der Versdhnung und der Men
schenrechte sein, denn in ihnen liege die Wurzel zur Uber-
windung von Hass.

Austauschbesuch libaneslscher Studenten

in Grossbritannien

Das Ziel der seit 1973 regelmassig organisierten britisch-
arabischen Austauschprogramme besteht darin, jungen
Menschen einen Einblick in die Kultur und Geschichte des

Gastlandes zu vermitteln. Dies gesehiebt durch Gesprache
mit verschiedenen Personlichkeiten, den Besuch historisch
wichtiger Statten und informelle Begegnungen dank der Un-
terbringung in privaten Familien. Unter anderem beleuchtet
das Programm die Werte, die der islamischen und der christ-
lichen Kultur zu Grunde liegen.

Im Fall der libanesischen Gruppen kommt ein zusatzliches
Element zum Zug: Die drei Wochen geben den Studenten aus den
verschiedenen Yolks- und Religionsgruppen ihres Landes eine
fiir sie recht seltene Gelegenheit, einander besser kennen und
verstehen zu lernen, «eine unerlassliche Grundlage fur den fried-
lichen Wiederaufbau unseres Landes nach dem jahrzehntelangen
Burgerkrieg», wie es der Mitbegriinder des Programms, Richter
Ghasan Rabah von der Juristischen Fakultat in Beirut, beschreibt.

Die libanesischen Studenten, die im September nach England
und Schottland kamen, waren die dritte Gruppe aus dem Liba-
non. Sie kamen - wie immer bei diesen Austauschprogrammen -
fur ihre eigenen Reisekosten auf und weilten als Gaste in Gross
britannien, wo das ganze Programm durch Spenden finanziert
wird. Sie erhielten Einblick in verschiedene Aspekte des tag-
lichen Lebens, insbesondere in die Integrationsprobleme der zu-
nehmend multiethniscben, multikulturellen, multireligiosen Ge
sellschaften in den grosseren Stadten des Landes. Sie waren
eingeladen zum Besuch interkultureller Gemeinschaftszentren,
des islamischen Zentrums in Glasgow und andern Stadten. In
London befragten sie den Beauftragten fur Rassengleichheit im
Innenministerium, und wahrend einer Besichtigungstour der bei
den Kammern im Parlamentsgebaude erklarte ihnen der Labour-
Abgeordnete Andrew Love die Verfassung des Landes. Vor der
Abreise meinte einer der christlichen Libanesen, nach allem, was
er bei diesen Begegnungen gesehen babe, wolle er «mehr iiber
die Muslime erfahren, denn nur so konnen wir daheim friedlich
miteinander leben». Ein anderer fiigte bei: «Wenn wir verstehen,
wo wir uns in unseren Kulturen unterscheiden, konnen wir auch
lernen, einander besser zu respektieren.»
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Ethik Oder Chaos
Wie treffen wir Entscheidungen?

Jede unserer Entscheidungen im Leben ist wichtig. Hier einige
Anhaltspunkte fiir eine sinnvolle Entscheidungsfindung. Dies betrifft
uns alle, unabhangig von unsereni Glauben oder davon, ob wir
an nichts glauben, von unserer Kultur oder unserer gesellschaftlichen
Verantwortung.

Was bewirkt iiberhaupt das, was wir
tun oder lassen, beschliessen oder nicht
besehliessen; inwiefern ist es wichtig? Ist
es nicht etwas anmassend, zu behaupten,
was ich tue sei wichtig? Wenn ich hinge-
gen behaupte, es komme iiberhaupt nicht
darauf an, was ich tue oder lasse, bin ich
dann nicht zur Verzweiflung verdammt?
Bleibt mir nur die Wahl zwischen Hoch-

mut und Verzweiflung? Nein. Es gibt
einen dritten Weg. Diese Frage wird in ei-
nem letztes Jahr erschienenen Buch mit

dem Titei Ethik oder Chaos sehr konkret

behandelt; im dritten Kapitel, In der
Schtde der Tatsachen, werden folgende
Schliisse gezogen:

Wenn es darum geht, eine Entschei-
dung zu fallen, ist es wichtig, die vier
Hauptaspekte einer Situation zu betrach-
ten; das Messbare, die Strukturen, die
Verhaltensweisen und die Motivationen.

Das Messbare: Jede Realitat hat eine

messbare Seite, Wenn ich mir z.B. ein Paar

Schuhe kaufen will: Habe ich das Budget,
das es mir erlaubt? Wenn ich jede Woche
ein Paar Schuhe kaufe, habe ich das noti-
ge Budget dazu? Ein Paar Schuhe pro
Tag? Natiirlich gibt es Wichtigeres als
Schuhe kaufen, Dinge, bei denen es noch
viel wertvoller ist, das Messbare zu er-
wagen.

Die Strukturen: Wir alle handeln im

Rahmen gewisser Strukturen - mensch-
licher oder organisatorischer Art. Seit Jah-
ren ist von Strukturen die Rede, und viele
meinen, wir hatten mit unserem Yerstand
und unserem Fortschritt das Messbare

und die Strukturen im Griff, und dadurch
werde die Menschheit das Paradies auf

Erden erschaffen. Aber wir wissen, dass
dies nicht stimmt und dass deshalb Mil-

lionen Menschen ums Leben kamen. Jede

menschliche Struktur ist fehlerhaft. Wie

steht es mit uns selbst angesichts der
Strukturen in unserem eigenen Umfeld?
Auch da miissen wir uns die Frage stel-
len: Sind wir in dieser Hinsicht stur oder

flexibel?

Eine Ausnahmesituation gibt es, in der
die Entwicklung der Strukturen blockiert
worden ist: die totalitaren Regime. Da sie
ausserstande waren, interne Reformen
durchzufiiliren, verandern sich solche Re

gime nicht durch allmahliche Refonnen,
sondern durch Implosion, durch Ver-
schwinden. Obwohl unsere Gesellschafts-

systeme oft auch etwas totalitar sind,
gehen sie nie so weit. Sie lassen sich also
umgestalten.

Das personliche Verhalten, das Han
deln Einzelner: der dritte Aspekt der Rea
litat. Unser Verhalten spielt in dem, was
wir entscheiden, eine wichtige Rolle; ein
Schliissel dazu ist das gegenseitige Ver-
trauen. Wirken wir als Katalysatoren des
Vertrauens oder verbreiten wir Misstrau-

en? Einen Mittelweg gibt es hier nicht. In
jeder Epoche der Menschheitsgeschichte,
in jeder Kultur irgendwo auf der Welt, in

Jean-Loup Dherse: «Jede unserer
Entscheidungen ist wichtig.»

jeder Religion oder jedem philosophischen
Glauben braucht Vertrauen nicht definiert

oder erkliirt zu werden. Wir wissen alle,
was Vertrauen bedeutet, und sind uns sei
ner Wichtigkeit bewusst. Durch Vertrauen
kann vieles erreicht werden. Ohne Ver

trauen entstehen enorme Energieverluste,
und vieles kann iiberhaupt nicht erreicht
werden.

Innerste Motivation: Diese vierte Sei

te der Realitat bestimmt unser Verhalten

vor jeder Entscheidung. Unsere Motiva
tionen sind immer dreischichtig: einmal
die Motivation durch Macht, Gewalt,
Geld, Ruf, «Image», was auch ganz nor
mal ist. Es kommt aber darauf an, wie
sich diese Motivation auf unsere Bezie-

hungen zu andern auswirkt. Als nachstes
hegen wir auch den Wunsch, uns niitzlich
zu erweisen: im Dienst der Gruppe, der
Gesellschaft, des Untemehmens, bei dem

wir angestellt sind, des Verbandes, fur den
wir arbeiten. Weiter spielt die dritte, uner-
lassliche Motivation mit: Beziehen wir in

unsere Uberlegungen jene Menschen mit
ein, die uns weder bestrafen noch beloh-
nen konnen? Die Interessen jener, die uns
fur unsere Entscheidung beLohnen oder
bestrafen konnten, beriicksichtigen wir
namlich ganz von selbst. Viel seltener be-
denken wir aber die Auswirkungen unse-
res Handelns auf jene, die das eine oder
andere nicht konnten. Genau darauf

kommt es jedoch an, denn wenn wir die-
sen Aspekt miteinbeziehen, werden wir
die Losung eines Problems ganz anders
angehen.

Stellen Sie sich einmal vor...

Die Umsetzung dieses Prinzips ist
herzlich einfach und fiir jeden moglich.
Ich brauche mir bloss die Frage zu
stellen: Sind mir die Menschen, die mich
weder belohnen noch bestrafen konnen,
absolut gleichgiiltig? Niitze ich sie aus,
um meine eigenen Ziele zu erreichen,
oder gehe ich davon aus, dass-sie Achtung
verdienen und wertvoll sind? Stellen wh

uns also vor jeder Entscheidung die Fra
ge: Wer ist der/die andere fiir mich? Dies
wird all unserem Handeln eine Ausrich-

tung geben.

Drei negative Folgen konnen so ver-
mieden werden. Wenn wir namlich die

Existenz dieser Personen vergessen, be-
fallt uns eine Art Blindheit. Ja wir verges-
sen, dass es andere gibt. Wenn jemand
sehr intelligent, sehr reich, sehr miichtig
ist und in erstaunlichem Masse Erfolg
hat, wenn er beriihmt wird und dann enor
me Dummheiten anstellt, wenn er durch
all dies verblendet ist, wird er verantwor-
tungslos.

Stellen Sie sich einmal vor, auf der
einen Seite sei eine Gruppe Menschen,
die an nichts anderes als an sich und ihre

eigenen Angelegenheiten denken, und von
der andern Seite kommt ein Mensch mit

einem Ideal, mit Werten, der aus seinem
Leben etwas Nutzbringendes machen
mochte (eigentlich sind wir ja ursprung-
lich alle so, es sei denn, dieser Wunsch
sei durch die Verletzungen des Lebens er-
stickt worden). Wird sich dieser Mensch
gewahr, dass die andern das Gebiet mit
ihren eigenen Angelegenheiten besetzen,
befindet er sich in einer schwierigen
Lage: Wenn er mitmischen will, muss er
seine Werte aufgeben und dadurch wird
er zynisch werden. Wir kennen viele Zy-
niker. Zynismus entspringt einer Verlet-
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«Statt Blindheit werde ich allmahlich mehr Weitsicht gewinnen...»

zung durch Ungerechtigkeit. Wenn dieser
Neuankommling aber seine Werte auf-
rechterhalt, wird er versucht sein, sich in
sein kleines personliches Getto zuriickzu-
ziehen. In diesem Fall wird er bitter. Wir

kennen auch viele Menschen, die verbit-
tert sind. Und auch er wird verletzt. In

beiden Fallen wird er zur Verschlechte-

rung der Weltsituation beitragen. Gelingt
es ihm jedoch, heldenhaft Widerstand zu
leisten, indem er seinen Werten treu
bleibt und es schafft, akzeptiert zu wer-
den, wird er zu einem Agenten fiir bedeu-
tende Verbesserung in der Welt.

Wir befinden uns alle immer wieder in

solchen Situationen. Wir stehen vor un-

gerecliten Strukturen, deren es viele gibt
(zum Beispiel die Korruption zum Erlan-
gen eines Auftrags im privaten oder
offentlichen Sektor); oder eine Bande
jugendlicher Mafiosi in den Vorstadten.
Dies sind Falle, in denen sich die soziale
Situation verschlechtert hat, die also un-
weigerlich zu Verletzungen fuhren.

Auswirkungen

Eine weitere negative Auswirkung:
Wenn wir Entscheidungen treffen, ohne
die Interessen anderer im Auge zu behal-
ten, kann dies zwar zu unserem person-
lichen finanziellen Vorteil, gleichzeitig

aber zu einem finanziellen Nachteil unse-

res Planeten fuhren. Dieser Nachteil ist

die makro-okonomische Folge unseres
Verhaltens, wenn wir dessen Auswirkun
gen ausser Acht lassen. Diese Kosten sind
enorm, erscheinen aber in den offentli
chen makro-okonomischen Berechnun-

gen nicht, weil sie nur aus dem Vergleich
zweier Szenarien ersichtlich sind: dem er-

sten Szenario, wo ich mich in nicht-ego-
istischer Manier verhalte, und jenem ande-
ren, in dem ich mich als Egoist benehme.

Messen wir diesen Unterschied, so wird
uns bewusst, dass es Entscheidungen niit
weltweiten Auswirkungen gibt, wie zum
Beispiel den Beschluss, mit der Produkti-
on chemischer Waffen zu beginnen, die
auf makro-okonomischer Ebene unglaub-
liche Folgen batten. Es ist bekannt, dass
es heute auf der Welt chemische Waffen

im Wert von 200 Milliarden Dollar gibt,
und dass es weitere 200 Milliarden kosten

wird, diese Waffen wieder zu vemichten.
Ein reiner Verlust fur den ganzen Plane-
ten, ganz abgesehen von den schadlichen
Auswirkungen auf die Umwelt! Wenn ich
in einem Unternehmen Entscheidungen
blockiere, weil ich mich selber, meine Po
sition, meine Interessen, mein Image auf
Kosten der andern hervortun will, verur-
sache ich Verspatxuigen und falsche Ein-
schiitzungen, und dies bringt Kosten mit

sich. Ich will damit nicht behaupten, ein
Verbrechen sei nicht lukrativ, aber die
Folgekosten auf planetarer Ebene sind
sehr hoch.

Konsequenzen, so Oder so

All dies gilt aber auch im umgekehrten
Siim: 1st das Hauptanliegen meines Han-
delns das Interesse jener, die mich weder
belohnen noch bestrafen konnen, dann
werde ich anders handeln: Statt der Blind

heit werde ich allmahlich mehr Weitsicht

gewinnen; meine Fahigkeit zur Unter-
scheidung wird sich immer besser ent-
wickeln. Die Strukturen der Ungerechtig
keit werden sich wandeln und zu solchen

werden, die den Menschen fordern. Dies
wiederum wird zu weniger makro-okono-
mischen Verlusten fuliren, die Welt wird
reicher sein und es wird weniger Men
schen geben, die Hunger leiden. Denn die
Anzahl der weltweit Hungernden steht in
direktem Zusammenhang mit dem Man
gel an makro-okonomischen Ressourcen.

Wie setze ich dies als Christ und als

Katholik um? Ich bin von der Schonheit

der Schopfung durchdrungen. Es ist eine
Welt, die nicht fertig gestaltet ist, eine
Welt, die im Bau, im Entstehen ist, mit uns
und durch uns, die geschaffen oder zer-
stort wird, je nachdem, ob wir ihr Liebe -
nicht sentimentale, sondern tatige Liebe -
entgegenbringen, das heisst im Interesse
anderer handeln, ohne Gegenleistungen zu
erwarten. Dies ist ausserst wichtig: Die
Welt wurde uneigenniitzig erschaffen, aus
Liebe, und dem Menschen anvertraut. Es
mangelt ihr an Liebe, und dieser Mangel
muss durch die Menschen behoben wer

den. Wir Menschen sind verantwortlich

durch die Liebe. Auch Menschen anderer

Religionen verstehen dies - auf ihre Art,
denn auch sie betrachten es als ilir Erbe -

ein Erbe, das der ganzen Menschheit
gehort, unabhangig von unserer Glaubens-
richtung.

Personlich fiihle ich mich ausserstan-

de, diesem Ruf gerecht zu werden, denn
in mir selbst nehme ich Krafte wahr, die
ihm entgegenwirken, und deshalb bin ich
auf Hilfe angewiesen. Eine Hilfe, die ich
als Christ von meinem personlichen Gott,
dem Gott der Liebe, erbitten kann.
Ein unglaublich kostbares Erbe ist uns an
vertraut: eine Welt, die ausserst empfind-
lich - im negativen oder im positiven
Sinn - auf unser Handeln reagiert, eine
Welt, die der Liebe bedarf.

Jean-Loup Dherse
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«Medien»-Opa im Interview

Natalie: Grosspapa, mit 70 hast du ganz plotzlich ein grosses Lebens-
ziel gefunden, und seither bist du standig junger geworden. Was ist
geschehen?

Bill: Nun, wir werden gleich darauf zuriiekkommen. Und du hast
mit zwanzig festgestellt, dass du ein Zie! brauchtest. Was ist denn da
geschehen?

N.: Darauf kommen wir ebenfalls zu-

ruck. Aber schiess du mal los!

B.: Du musst mich ab und zu neugie-
rig beobachtet haben. Wahrend deiner
Kindheit war ich ein vielbeschaftigter
Verlagsleiter, der sich wenig Zeitvertreib
mit der Familie leisten konnte. Wahr-

scheinlich sahst du mich eher selten bei

einer Mahlzeit in deinem Elternhaus oder

in meinem Landhaus in Westengland. Du
versuchtest mir immer im Garten zu hel-

fen - eine grosse Geduldsprobe fur mich!
Main Wag in dar Varlagswelt, wo ich in
den Verbanden immer mahr Varantwor-

tung iibamahm, fuhrte stetig aufwarts.
Dann iibersiedalten daina Oma und ich

nach Nordfrankraich, und du kamst mit

deiner Mutter ein-, zwaimal zu uns. Dort
begann ich, zum Tail dank dam Besuch
ainer Wirtschaftskonfarenz in Caux, mir
auszudankan, wie die Median eina positi
ve Kraft in dar Gesellschaft warden konn-

tan und was dies fur mich hiesse, Dann

starb deine Oma, und gelegentlich traf ich
dich in London und fiihrta dich zum Es

sen aus. Dabei muss ich manchmal von

meiner neuen Dankart gesprochen haben.
Waren dir meine damaligen Lebenspha-
sen eigentlich bakannt und was hialtest du
davon?

N.; Du sprachst oft von deinem neuen
Danken, und ich hatta gamischta Gafuhla
diesem nauan und sich standig verandern-
dan Opa gegeniibar, der du geworden

warst. Zu jener Zait fand ich mich innar-
lich nicht zurecht; so bewunderta ich dein
neu gafundenas Ziel, und glaichzaitig ar-
garta mich deine klare Zialsetzung. Alles,
was du mir jaweils erzahltast, Opa, war so
bewundernswert; du schienst deinem Var-
stand zu folgen und danach zu handain,
du wolltest eine gute und positive Bot-
schaft verbreiten und dachtast iiber deine

eigana Welt hinaus an andere, wahrend
ich in meiner Welt stacken geblieben war,
in der nicht sehr gliicklichen Walt aines
aufmiipfigen Teenagers. Das Guta in den
Menschan stellte fur mich aina Badrohung
dar, denn obwohl ich zutiefst genau dies
fur main Leben wollta, schlug ich mich
mit meiner Idantitat harum, und main
Ziel war sehr verschwomman. Aber ich

wussta: Eines Tages wiirde ich as schaffen.
Wiaso hast du dich eigentlich immer

wiader flir mich intarassiart und bastan-

dig an mich gaglaubt, sogar wahrend mei
ner widerspenstigsten Jahre?

B.:Es ist nur natiirlich, seine Grosskin-
der zu lieben. Erstens einmal erhalt man

Bill und Natalie Porter: «Jene sein, die wir sind»
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Zuneigung, ohne Verantwortung nehmen
zu miissen. Doch vor allem sah ich in dir

den Funken deiner einmaligen Oma und
auch deine eigene, einzigartige Mdglich-
keit, in einer rauen Welt flir das Gute zu
wirken.

Ich kannte auch dein Interesse fur

Tanz und Schauspiel, und so lud ich dich
ein, einige Zeit mit der Theater- und
Kiinstlergruppe in Caux zu verbringen.
Ich denke, im Ganzen muss ich dir drei
seiche Aufenthalte gesponsert haben. Wie
hast du darauf angesprochen?

N.: Meine allererste Erfahrung war
recht ungewohnlich, Auf den ersten Blick
war ich vollstandig iiberwaltigt vom
Schauplatz und hatte in mir drin das
Geflihl, ich sei an einen richtig guten Ort
gekommen. Aber ich war nicht bereit fur
den Inhalt von Caux, fur die Herausforde-
rung der MRA. So nahm ich alles mit Vor-
behalt entgegen. Ich rebellierte gegen vie-
le der Ideen und Regeln. Und zwar nicht
etwa, weil ich mit den Ideen nicht einver-
standen war, sondern mehr aus Angst vor
dem, was ich finden wiirde, wenn ich
mich selbst zu genau priifte. Also zog ich
es vor, die Herausforderungen nicht zu
beachten. Bei der Abreise war ich recht

zornig, dass ich mich dank dir mehr als
einen Monat lang fur meine Haut hatte
wehren miissen. Ich war siebzehn und

wollte meine Integritat nicht hinterfragen.
Aber sag mal, Opa, hast du dein Ver-

trauen in mich jemals verloren?

B.: Nein. Mir war bewusst, dass du
sehr darunter littest, dass die Ehe deiner
Eltem in Briiche gegangen war, und dass
du viel zu sehr dir selbst iiberlassen wor-

den warst. Doch aus eigener Erfahrung
wusste ich auch, dass die Sunden und Un-
zulanglichkeiten anderer kein Vorwand
fur meine eigenen waren, und ich spiirte:
Du hattest die Charakterstarke, dies selbst
zu bewaltigen.

N.: Lass uns spiiter darauf zurtickkom-
men, Aber konnten wir iiber Oma, deine
Frau sprechen, die ich aufrichtig bewun-
derte, besonders weil sie immer gerade-
heraus mit mir redete, mit einer Menge
Humor?

B.: Ich denke, es war ihr unmoglich,
nicht zu sagen, was sie dachte; dies war
sehr gut fur einen Englander, der lieber
nichts sagte, als seine Meinung zu aus-
sern. Sie war total aufrichtig, obschon ich
manchmal mit ihr dariiber stritt, dass Auf-
richtigkeit nicht unbedingt gleich Wahr-
heit sei. Jedenfalls glaube ich, dass ich
selber dank ihr offener wurde. Du weisst,

sie war Jugoslawin mit einer bosnischen
Mutter und einem montenegrinischen Va-
ter. Sie wuchs im Herzen von Serbien auf;
als ich ihr begegnete, arbeitete sie in
Kroatien. Also war sie in all jenen V6I-
kern tief verwurzelt, und ihr letztes Ge-
schenk an mich, keine vier Wochen vor
ihrem Tod, war es, dass sie mich befahig-
te, einen Siim fur mein restliches Leben
zu finden.

N.: Ich vermute, dann bestehe ich zu
einem Viertel aus ihrem jugoslawischen
Gemisch. Sie war eine Art Heldin aus

dem letzten Weltkrieg. Erzahl mir davon.

B.; Als sich 1940 die deutsche Armee

auf Belgrad zubewegte, wo Oma studier-
te, ging sie mit Tausenden anderer Stu-
denten auf die Strasse, um gegen KoIIa-
boration und fur die Unterstiitzung des
jungen Konigs zu demonstrieren. Spater
beteiligte sie sich als Kurierin fur Titos
Widerstandstruppen und wurde schliess-
lich abgefangen. Es folgten drei Jahre
Konzentrationslager, und gegen Ende der
Haft wurde sie zusammen mit andern

Lagerinsassinnen zum Tod verurteilt. Da-
mals naherte sich die russische Rote

Armee der jugoslawischen Grenze, und

N.: Wau! Ich bin jetzt so alt wie sie
damals, und in London war das Leben nie
so. Sie muss Zielstrebigkeit besessen ha
ben, um das alles zu iiberstehen. Es war
wohl Liebe zu ihrem Land, und vielleicht
erahnte sie auch eine noch unbekannte

Bestimmung.

B.: Sie war zweifellos eine Frau von

grosser Spannkraft, die sich in Szene set-
zen konnte, und als ich ihr begegnete, wa
ren wohl jene Eigenschaften der Grund
dafiir, dass ich mich verliebte und mein
Junggesellendasein beendete. Na, sie war
auch ein gutaussehender Rotschopf, und
ich hatte schon immer eine Schwache fur

rotes Haar. Woran erinnerst derm du dich

am meisten?

N.: An ihre enorme Charakterstarke.

Ihre Geradheit war mir als jungem Mad-
chen Jeweils peinlich; oft zog sich alles in
mir zusammen, wenn ich hdrte, wie sie
mit gewissen Leuten sprach. Jetzt, wo ich
alter bin, verstehe ich aber, dass Ehrlich-
keit ein Gebot ist, und wenn etwas gesagt
wird - nicht um irgendwen zu verletzen
dann ist es Klasse, ehrlich zu sein und
auszudriicken, was einem am Herzen
liegt.

Plotzlich ging mir auf, dass ich all meine Erfahrungen zu dem einen Zweck
gemacht hatte: andern zu helfen. Mein Einblick in ihre Welt ware dann

eine freundschaftliche Hand, die ihnen heraushelfen wiirde.

im entstehenden Durcheinander gliickte
ihr die Flucht. Nach dem Krieg schloss
sie ihr Jusstudium an der Universitat Bel

grad ab. Sie war auch eine gewandte Lin-
guistin und beherrschte acht Sprachen.

Dann kam Jugoslawien unter Titos
KontroIIe, und Oma geriet unter den Druck,
eine kommunistische Aktivistin zu wer-

den. Sie weigerte sich, und nach einiger
Zeit in der politischen Wiiste wurde sie
verhaftet, als «VoIksfeindin» vor Gericht
gestellt und wiederum zum Tod verurteilt.
Sie kam in ein Lager, wo die Hinrichtun-
gen morgens um drei durch Erschiessen
ausgefuhrt wurden. Neun Nachte nach-
einander zog sie sich an, weil sie erwartete,
erschossen zu werden; am zehnten Mor-
gen wurde sie ins Biiro des Kommandan-
ten gerufen, wo man ihr sagte, es liege ein
Fehler vor, und sie auf die Strasse ent-
liess. Gute Auszeichnung fur eine Frau
aus der Jahrhundertmitte, von den Nazis
wie von den Kommunisten zum Tode ver

urteilt worden zu sein!

B.: Mir half sie herauszufinden, wozu
ich bestimmt war und was ich in diesem

Leben tun sollte, damit eine bessere
Zukunft fur alle entsteht. Als mir vor

ungefahr neun Jahren aufging, dass die
Medienindustrie in all ihren Formen das

grosste Unternehmen der Welt darstellte,
fragte ich mich: «Sind wir derm auch die
verantwortlichste Industrie?)) (...) SoIIten
die Medien, auf dem Hintergrund der
Veranderungen in Osteuropa, der unbe-
antworteten menschlichen Grundbediirf-

nisse und verbreiteter ethnischer Kon-

flikte als Beobachter abseits stehen oder

aber versuchen, grundlegende Ldsungen
zu finden?

Ich beschloss, mit deiner Oma iiber
diese Gedanken zu sprechen. Sie horte
mir vollig aufmerksam zu; dann blickte
sie mir in die Augen und sagte: «Wenn du
so denkst, warum unternimmst du dann
nicht etwas?» Dies war die Initialziin-

dung, die mich zur Kontaktnahme mit
fuhrenden Medienleuten und schliesslich
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«Du bist stdndig jiinger geworden, Opa...»

zur Griindung des Internationalen Kom-
mimikationsfonims flihrte. Damals fand
ich den inneren Antrieb, darum zu ringen,
dass die Medien zu einer schopferischen
Kraft im menschlichen Zusammenleben

werden. - Wenige Wochen nach unserem
Gesprach starb meine Frau, aber sie hatte
mir einen Weg gewiesen, der zum besten
Teil meines Lebens werden sollte.

N.; Do hast den inneren Antrieb er-

wahnt. Was heisst das?

B.: Beim Finden eines wirksamen Le-

benszwecks muss er bestimmend sein.

Fiir manche ist er der Geist Gottes, der im
Flerzen und Denken eines Menschen wirkt.

Ich bezeichne mich oft als abtriinnigen
Agnostiker, denn jene Erfahrung gab mir
einen Sinn fur den Glauben, der mir
langst abhanden gekommen war. Ich glau-
be, jedem und jeder ist es moglich, ihre
Bestimmung zu erspiiren. Das Gewissen
spielt eine grosse Rolle. Ich musste mich
meinen moralischen Kompromissen ehr-
lich stellen und sie wieder gutmachen. Im
Klartext: Im Geschaftsleben hatte ich oft

Firmenrechnungen anerkannt, von denen
ich wusste, dass sie ungenau waren; be-
wusst hatte ich irrefuhrende Werbekam-

pagnen sanktioniert und Taktiken vertei-
digt, die nicht im besten Interesse unserer
Angestellten und Kunden lagen. Das
musste aufhoren. (...)

Nun mochte ich aber, dass du mir die
echten Wendepunkte in deinem Leben er-
zahlst.

N.: Erinnerst du dich an jenes Abend-
essen in Caux, als unser Aufenthalt sich
um einen Tag iiberschnitt? Ich war in Tra-
nen wegen des Bruchs zwischen mir und
meinem Vater. Seit gut zwei Jahren hatten
er und ich uns nicht einmal mehr gespro-
chen. Aber dann sagte ich dir auch: «Ich
habe gemerkt, dass ich fur mein Leben

zwei Dinge benotige: erstens eine geistige
Grundlage und zweitens einen Sinn, und
ich habe weder das eine noch das ande-

re.»

B.: Fiir mich war es ein unglaublicher
Moment. Dass du dies schon mit 21 fest-

gestellt hattest!

N.: Ja, aber das Problem fiir mich war,
wie ich beides finden konnte. Ich hatte

von einem Kurs fiir Fiihrerschaftsqualita-
ten in Australien gehort, der einigen jun-
gen Frauen, denen ich begegnet war, vie!
gebracht hatte. Ich beschloss, mich dafiir
anzumelden - aus dem Gefiihl heraus, auf
jeden Fall konnte mir einige Zeit fern
vom oberflachlichen Westlondoner Leben

bloss gut tun.

B.: Ich war sehr dafur und traf mich
mit deinem Vater. Ich fragte ihn, wieso er
dich nicht mehr sehe. Er sagte: weil du
nicht sehr verlasslich seiest. Ich antworte-

te: «Schau mal, wer da spricht! In ihrem
jetzigen Alter warst du ein Weltrekordhal-
ter der Unzuverliissigkeit; jetzt siehst du
dies in deiner Tochter und es gefallt dir
nicht.» Etwas in ihm muss sich geregt ha-
ben, denn er besuchte dich, bevor du nach
Australien gingst. Was geschah iibrigens
dort?

N.; Nun, zuallererst musste ich mir ehr-
lich klar werden, wo ich innerlich stand:
namlich an einem sehr hasslichen Ort. In

meinem Leben hatte ich einige Jahre lang
Drogen und Alkohol konsumiert. Ich war
siichtig geworden, was hiess, dass ich
meine wahre Identitat nicht mehr im Griff

hatte. Ich reagierte aufs Leben unaufrich-
tig: Meine Gefuhle versteckte ich im Al
kohol und gab vor, Spass zu haben; dies
schien aber nur so, weil die Drogen es
mir diktierten. In Wirklichkeit war ich

eine sehr verlorene und ungliickliche jun-

ge Frau. Als ich nach Australien kam,
fasste ich daher den positiven Beschluss,
jeglichen Stoff aus meinem Leben zu
streichen und eine alternative Lebenswei-

se zu finden. Dieser Beschluss sollte sich

fur mich als rettend erweisen.

Spirituell gesehen war ich so gut wie
tot. Aber als ich den inneren Heilungspro-
zess in Gang gesetzt hatte, fand ich zu
einem geistigen Erwachen und zu Gott als
Freund, der bei mir bleiben, mir die Rich-
tung weisen und mir helfen wiirde, mein
Lebensziel zu finden.

Eines Tages besuchten wir mit einer
kleinen Gruppe in Adelaide ein Heim fur
jugendliche Aborigines, die als «Unruhe-
stifter» galten, weil sie Alkohol und Dro
gen zu sich nahmen. Ich konnte mich edit
in diese jungen Leute hineinversetzen und
fuhlte eine Verbindung zwischen uns.
Gleichzeitig hatte ich ein echt positives
Gefiihl, denn ich hatte die dramatische
Veranderung in mir selbst gesehen und
wusste also, dass es auch fiir sie moglich
war. Plotzlich ging mir auf, dass mein Le
ben irgendwo hingehdrte, dass ich all
meine Erfahrungen zu dem einen Zweck
gemacht hatte: andern zu helfen. Mein
Einblick in ihre Welt ware dann eine

freundschaftliche Hand, die ihnen heraus-
helfen wiirde. So wurde meine Vergan-
genheit zum Schliissel fiir einen sinnvol-
len Lebenszweck.

B.: Und was hat jene Siichte ersetzt?

N.: Beim Mich-wieder-Auffangen ler-
ne ich ein neues Verhalten; es nennt sich
«sein, wer ich bin». Fiir mich war dies an-
fanglich erschreckend. Was wiirde gesche-
hen, wenn ich fiihlte, was ich flihle, sagte,
was ich wollte, zu dem stiinde, was ich
glaubte, und bestimmte, was ich brauch-
te? Was geschahe, wenn ich meine Tar-
nung ablegte, wenn ich die Fahigkeit
wahrnahme, ich selber zu sein? Wiirden
die Menschen mich immer noch mogen
Oder wiirden sie weggehen? Es kommt
eine Zeit, wo wir gewillt und bereit sind,
dieses Risiko einzugehen. Um weiter zu
wachsen und mit uns selbst zu leben, stel
len wir fest, dass wir uns befreien miis-
sen. Dass es an der Zeit ist, der Kontrolle
durch andere und deren Erwartungen ein
Ende zu setzen und uns selber treu zu

sein. Dies tat ich; einige Leute verreisten
aus meinem Leben, aber ich merke, dass
jene Beziehungen so oder so zu Ende ge-
gangen waren. Einige blieben: Sie liebten
und achteten mich vermehrt, weil ich es
riskiert hatte, die zu sein, die ich bin. Ich
habe entdeckt, dass dies immer geniigte,
denn dazu war ich ja bestimmt.
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Programmubersicht 8. Juli-20. August

8.-16. Juli: Grundlagen fur die Frelheit in Ost und West
Wirtschaftliche und politische Veranderungen wie nie zuvor in Mittel- und Osteuropa haben das vergangene
Jahrzehnt gepragt. Gleichzeitig verlieren im Westen immer mehr Menschen das Vertrauen in politische Pro-
zesse. Dieser Konferenzabschnitt ladt Menschen aus Ost und West zu einem Dialog uber die moralischen
und geistigen Grundlagen der Frelheit ein. Wir untersuchen die Wurzein personlicher und nationaler Identitat,
die Beziehung zwischen politischer und gesellschaftlicher Veranderung und erkunden die Quellen der Hoff-
nung, die das Leben des Einzelnen und ganzer Gemeinschaften verwandein kann.

17.-23. Juli: Ziele und Werte fur das neue Johrtiundert
Die kommenden Jahrzehnte bieten grossartige Moglichkeiten im wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und
bffentiichen Bereich, aber auch grosse Gefahren. Die Menschheit ist technisch zum Riesen herangewachsen,
gleichzeitig aber moralisch und geistig-geistlich ein Zwerg geblieben. Die Kompiexitat vieler dieser Themen
ruft nach Werten fur die personliche und kollektive Entscheidungsfindung. Sie verlangt mehr von uns als ver-
einfachende Theorien der Verschworung oder Schuldzuweisung. Dieser Konferenzabschnitt bietet Gelegen-
heit, uns aufrichtig mit den anstehenden Fragen zu befassen - und bei uns selbst einen Anfang zu setzen.

25.-30. Juli: Caux-Konferenz fur Mensch und Wirtsctioft
Dieser Konferenzabschnitt befasst sich mit besserem Austausch und Verstandnis zwischen dem Westen,
Osteuropa und Russland, mit den Auswirkungen der Globalisierung auf afrikanische Unternehmer, mit
den Voraussetzungen fur Vollbeschaftigung, mit dem Aufbau dauerhafter Partnerschaften, welche ungleiche
wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche Entwicklungen in den Stadten uberbrucken.
Die Teilnehmenden werden Gelegenheit haben, diese Fragen zu diskutieren sowie die ethischen und
geistigen Grundlagen fur ihren personlichen Wirkungskreis in diesem Kontext zu prufen.

31. Juli-7. August: Kunst in der Perspektive
Kunst - Begabung, Gnade, Verontwortung... Kunst kann ein Katalysator
der Veranderung sein - sowohl in denen, die sie schaffen, ais auch in jenen, die sie betrachten. Veranderung
dauert bald eine Stunde, bald eine Woche, bald ein ganzes Leben; sie kann auf eine Person, eine Familie
Oder ein ganzes Land einwirken. - Dieser offene Austausch bietet alien, denen Lebensqualitat am Herzen
liegt, die Moglichkeit, ihre Erfahrungen mit der erneuernden Kraft der Kunst mitzuteilen, ihre tiefen Uberzeu-
gungen zu aussern und wesentliche Fragen zur Roiie der Kunst in unserem Leben zu studieren.

1.-6. August: Kunst in der Perspektive: Das Internationale Kommunikationsforum
(ICF) als Tell dieses Konferenzabschnitts befasst sich besonders mit dem Einfluss der visuellen und dar-
stellerischen Kunste auf die Quaiitat unserer Geselischaft. In seinen Sitzungen untersucht das ICF die Art
und Weise, wie schopferische Inspiration in der Geselischaft weitergegeben wird, und die Verantwortung je-
ner, die die Botschaft hervorbringen, gestalten und senden. Dieses Forum steht alien often, die Nachrichten,
Dokumentar- und Unterhaltungsfilme, Videos und TV-Programme produzieren oder sich im Bereich der Print-
medien mit Kunst befassen.

8.-11. August: Leben, Glouben, Gemeinschoft
Ein Aufruf «das Antlitz der Erde zu erneuern»: Der Wert der Stille und die Kunst des Zuhorens -

Selbsterkenntnis - aufbrechen, um sich der Bedurfnisse der Welt um uns herum anzunehmen:
Drei Tage der Besinnung, Erneuerung und Gemeinschaft.

13.-20. August: Agenda der Versohinung
Dieser Konferenzabschnitt dient weltweit der Unterstutzung von Friedensinitiativen. Ziel ist die Schaffung eines
Umfelds, in dem Einzelne sich von Flass, Gier und Gleichgultigkeit lossagen konnen. Die Erfahrung zeigt,
dass Menschen, die diese geistige Frelheit gefunden haben, einen besonderen Schwung in den Prozess des
Friedenschaffens und des sozialen Wandels einbringen.

Internationales Konferenzzentrum fur Mcrallsche Aufrustung, rue du Panorama,
CH-1824 Caux, Schweiz, Tel. +41 21 962 91 11 www.caux.ch confsec@caux.ch
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Fran9ois Ponchaud, der die Welt auf den kambodschanlschen Volkermord aufmerksam machte

Priester ohne Grenzen
von Alan Chonner

Die Luft war gesattigt mit Staub, Auspuffgasen und dem Gestank
von trocknendem Fisch. Wir steckten in einem Verkehrsstau in Phnom

Penh, nahe einer Brucke uber den Mekong. Plotzlich sab der Fahrer
eine Liicke und raste die Uberholspur entlang, indem er ungewollt
Strassenhandler und Handwerker mit Schmutz bespritzte. «Hier geht
es zu und her wie im Wilden Westen!» grinste er.

Der Fahrer war Frangois Ponchaud, ein
franzosischer Priester, der den grossten
Teil seines Arbeitslebens in Kambodscha

und in den Fliichtlingslagern an dessen
Grenze zu Thailand verbracht hatte. Als

Autor des Buches Kambodscha: Jahr Null

hatte er als erster die Welt auf den vom

Pol Pot-Regime veriibten Volkermord hin-
gewiesen.

Er nahm mich mit in eine Kapelle am
Stadtrand. Auf dem Steinboden sassen

Schwestern der Barmherzigkeit; von bin-
ten fiillte sich der Raum mit Laien -

arm und schmachtig, mit kummervollem,
scheuem Blick. Pater Ponchaud kam hin-

ter dem Altar hervor, im Priestergewand
iiber seinen staubigen Kleidern, und zele-
brierte die Messe in fliessendem Khmer.

Seine kurze Predigt lockerte er mit Fra-
gen an die Gemeinde auf. Ein junger
Mann erhob sich mehrmals und tat mit

sichtlichem Stolz seine Bibelkenntnisse

kund.

Wir trafen denselben Mann in der

Aids-Klinik wieder, die von den Schwe
stern gefiihrt wird. Sie sagten, er wiirde
bald sterben. Pater Ponchaud unterhielt

sich mit ihm und den andern Patien-

ten, fand mehrere Beriihrungspunkte und
loste Momente der Frohlichkeit aus.

Frangois Ponchaud wurde 1939 im fran-
zosischen Sallanches, im Schatten des
Mont Blanc, geboren. «Den katholi-
schen Glauben habe ich mit der Mutter-

milch eingesogen», sagte er mir. Mit
neunzehn Jahren trat er ins Priestersemi-

nar ein.

Mit 20 wurde er ins Militar ein-

gezogen, um zwei Jahre in Algerien
als Fallschirmjager zu kampfen. «Es war
eine sehr schwierige Zeit», erinnerte
er sich. «Zunehmend wurde mir klar,
dass eine andere Dimension ins Spiel ge-
bracht werden musste, um die Welt neu
aufzubauen. Krieg zu fiihren, wie wir
es in Algerien taten, in einer Art, deren
ich mich zutiefst schame: mit einem

materialistischen und kolonialistischen

Grundprinzip, wo menschliches Flan-
deln nicht vom Glauben erhellt war;
das kann einzig in die Katastrophe fiih-

So Intelligent wie mogllch

Er fuhlte sich berufen, in Asien zu
arbeiten, sagt aber, «der Zufall» habe ihn
in eines der kidegsgeplagtesten Lander
jenes Kontinents gefulirt. Die Missions
Etrangeres de Paris sagten ihm einfach,
er solle nach Kambodscha gehen, und da-
mit hatte es sich.

«Unsere Missionsgesellschaft geht auf
das Jahr 1660 zuruck», erklarte mir Pater
Ponchaud. «In unseren ersten drei Aus-

landjahren wird uns spezifisch auferlegt,
die Sprache und die Gebrauche des Lan-
des zu studieren, um so intelligent wie
moglich zu arbeiten.»

Am 17. April 1975 wandte Pater Pon
chaud seine Khmer-Sprachkenntnisse in
einer besonderen Situation an: unter dem

Pfeifen von Granaten, im Dienst des Ro-
ten Kreuzes, wahrend Tausende verang-
stigter Menschen ins Stadtzentrum von
Phnom Penli stromten. (...)

Am 7. Mai iiberquerte er die thailandi-
sche Grenze mit dem letzten Konvoi von

Auslandern, der Kambodscha verliess.
Daheim in Frankreich riet die Missions

gesellschaft alien ihren Priestern und An-
gestellten, die aus Kambodscha geflohen
waren, ihre Arbeit in einem andern Land
fortzusetzen. Pater Ponchaud lehnte ab.

«Ich brauchte Zeit, um nachzudenken und
das Geschehene zu verarbeiten», sagte er.
Also blieb er in Paris und arbeitete im In-

formationsburo der Gesellschaft.

Er sagte, es sei «der Zufall» gewesen,
der ihn dazu gefiihrt habe, das Buch
«Kambodscha: Jahr Null» zu schreiben.

Als ich nachstiess, gab er allerdings zu, er
hatte den klaren inneren Auftrag gespiirt,
die Solidaritat mit den kambodschani-

schen Menschen in ihren Schwierigkeiten
zu bewahren. «Gott fuhrt uns», sagte er,
«aber oft auf krummen Linien.»

Im Sommer 1975 begann Ponchaud
Berichte aus erster Hand von Menschen

zu erhalten, die dem kambodschanischen
Holocaust entflohen waren, und horte
sich Radiomeldungen der Roten Khmer
an, die ihm Freunde aus Thailand weiter-
leiteten. Im folgenden Februar erziirnte
ihn ein belangloser Zeitungsartikel iiber

Kambodscha in Le Monde; darauf sandte
er dem Chefredaktor einiges Material, das
er zusammengestellt hatte. Mehrere Tage
spater brachte die Zeitung einen dreiseiti-
gen Artikel von Ponchaud. Anfangs 1977
veroffentlichte er sein Buch. Im Buchma-

gazin New York Review ofBooks wurde es
geschildert als «bei weitem der bestinfor-
mierte Bericht, der iiber Kambodscha er-
schienen ist, wo sich jetzt die blutigste
Revolution der Geschichte abspielt».

Mit den Fluchtllngen leben

Wie jeder Kambodschaner, der die Kil
ling Fields (Felder der Vernichtung) iiber-
lebt hatte, erlitt Pater Ponchaud grosse
personliche Verluste. In den friihen Sieb-
zigerjahren war er fur eine Gruppe von 40
jungen katholischen Kambodschanern
verantwortlich gewesen. Nur zwei von ih-
nen iiberlebten.

1979 wurde das Pol Pot-Regime durch
vietnamesische Streitkrafte aus Phnom

Penh vertrieben, und die Fliichtlingsziffer
in den behelfsmassigen Lagern entlang
der thailandischen Grenze schwoll auf

300 000 an. Ponchaud ging hin und lebte
unter ihnen.

Die Lage warf nicht nur massive hu-
manitare Probleme auf, sondern fiir Pon
chaud auch theologische. «Einige Fliicht-
linge wollten Christen werden, um einen
US-Pass zu bekommen», berichtete er.
«Manchmal sagten wir einfach: <Geht
und werdet gute Buddhisten; erst dann
kdnnt ihr erwiigen, Christen zu werden.>»

Ponchaud fuhlte sich veranlasst, die
Botschaft Christi zu predigen: «Liebt eure
Feinde und bittet fur die, die euch verfol-
gen!» - obwohl er wusste, dass seine
Zuhorer gesehen batten, wie ihre Lieben
vor ihren Augen ermordet wurden. Er er-
innert sich, wie er staunte, als sich mitten
in einer Gemeinde ein Mann erhob und

sagte, er wolle den Roten Khmer verge-
ben, und dann einige Rote Khmer-Funk-
tionare ausfindig machte, um dies zu tun.

Der rlctitige Zusammenhiong

Was hatte Ponchaud personlich vom
Buddhismus gelernt? wollte ich wissen.
«Die Meditation ist mir im Leben wichti-

ger geworden», gab er zur Antwort. «Vor-
her las ich Jewells einen Bibeltext und be-
tete mehrmals tiiglich. Jetzt kann ich
nicht sein, ohne taglich eine halbe oder
ganze Stunde zu meditieren, denn dies
stellt mich wieder vor Gott hin.»



Ein Riicktransport nach Kambodscha

Er erklarte, wie die buddhistische Pra
xis der «Meditation liebevoller Freund-

lichkeit» ihm in jenen Fallen hilft, wo er
Hass flir jemanden empfindet: «Ich neh-
me mir etwa eine halbe Stunde; ich denke
an jene Menschen, die ich am besten
mag, und wiinsche ihnen Gutes. Dann
denke ich iiber jene nach, die ich weniger
mag, und wiinsche ihnen Gutes; dann
schicke ich gute Wiinsche zu jenen, die
ich nicht mag, und schliesslich zu denen,
die ich verabscheue! Allmahlich andert

sich unsere Haltung. Eine simple Metho-
de, aber sie hat geholfen, mein Flerz zu
andern.»

Christus zu dienen hiess flir ihn, den
Ruf Christi ernst zu nehmen, alien Besitz
zu verkaufen und ihn den Armen zu ge-
ben. «Ich fiihle mich gliicklicher so»,
meint er. «Ich brauche nichts mehr. Jesus

Christus stellt die menschliche Existenz

in ihren richtigen Zusarmnenhang und be-
kraftigt, dass die Liebe und das Leben gut
sind.»

Grossvater Ponchaud

Pater Ponchaud nahm mich mit in

ein Armenviertel von Tuol Kork, jener
Vorstadt von Phnom Penh, wo er meh-
rere Jahre gelebt hatte. Wir gingen
iiber unsichere Fussgangerstege, iiber
Schlamm und triibe Tiimpel, zwischen
dicht gedrangten hdlzernen Pfahlbauten
hindurch. Kinder kreischten, kicherten
und rannten wild durcheinander. Erwach-

sene griissten ihn ehrerbietig als «Gross-
vater» und kamen herbei, um zu plau-
dern.

Ponchaud hatte in einem dieser Hauser

gewohnt, um das tagliche Los der Armen
besser zu verstehen. Als ich ihn fragte,
wie es ihm vorkomme, wieder hier zu
sein, leuchteten seine feucht werdenden
Augen auf. «Es stimmt mich gliicklich»,
antwortete er. «Diese Menschen leben in

schwierigsten Umstanden, aber es gelingt
ihnen immer zu lacheln. In westlichen

Gesellschaften gelingt es den Leuten im

mer, sich zu beklagen. Manchmal scheint
mir, die Menschen hier seien der Erlo-
sung naher, nicht ich, nicht wir im We-
sten.»

Spater sah ich Ponchaud in seinem
Hiiro. Bibelkommentare in Klrmer und
Texte in Griechisch und Hebraisch lagen
liber sein Pult verstreut. Auf dem Biicher-

brett dominierte eine Khmer-Bibelversi-

on, iibersetzt von einem okumenischen
Team mit Ponchaud an der Spitze.

«Ich muss weg zu einem Mittagessen
mit einem kambodschanischen Paar, das
nachstens heiratet», sagte er plotzlich. Er
angelte sich einen Flelm, bestieg ein ab-
genutztes Moped, lachelte herzlich und
verschwand im Wirbel des Strassenver-

kehrs von Phnom Penh.

Wenn ich nun an Pater Frangois Pon
chaud denke, fallt mir ein, dass ich in ihiu
jemandem begegnet bin, der sich ganz
dafiir hingibt, jener «krummen Linie» zu
folgen, auf der Gott uns fiihrt.
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«ich hatte nie gedacht, dass ich dort so viel lachen wurde»

Direkt iiach ihrem mit Auszeichnung eiiangten Abschluss an der
St.-Andrews-Universitat in Edinburgh verbrachte Fiona Leggat ein Jahr
als Volontarin bei der UNO in New York, wo sie nach Ablauf ihres
Praktikums auch mehrere Arbeitsangebote erhielt. Urn jedoch nicht
zur «gestressten Beamtin im EIfenbeinturni» zu werden, wie sie es aus-
driiekte, nahm sie sich Bedenkzeit. Und weil sie einmal «direkt mit
den Menschen arbeiten wollte, die ich aus den Statistiken kannte», mel-
dete sie sich beim Sadako-Jugendprogramm des UNO-Hochkommis-

Sie beriehtet:sariats fiir Fliichtlinge
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Nach dem ersten Schock bei meiner

Ankunft im athiopischen Lager Sher-
kole stellte ich mit Erleichterung fest,
dass die sudanesischen Fliichtlinge im
Lager in den griinen Hiigeln Nahrungs-
mittel erhielten. Aber die durch Unter-

ernahrung geschwollenen Bauche der
Kinder und ihre spindeldiirren Beine
fallen sofort auf. Sie leben von einer

Ration Getreide, Linsen, 01 und Salz
und erhalten weder Friichte noch

Gemiise, Fleisch, Eier oder Milchpro-
dukte. Und dermoch haben sie Gliick,
verglichen mit andern, denn dank dem
vom UNHCR verteilten Saatgut kdn-
nen sie rings um ihre Tukuls (runde, mit
Stroh gedeckte Lehmhutten) wahrend
einiger Monate etwas Gemiise und Ge
treide pflanzen.

Was mich am meisten beruhrt, ist ihr
ganzlicher Mangel an Eigenbesitz, Iden-
titat und Menschenwiirde. Die meisten

haben bloss die Kleider, in denen sie
gekommen sind; wenige haben Schuhe,
und viele Kinder kamen nackt. Ein

Kind hier einzukleiden kostet nur drei

Pfund Sterling, aber das Flochste, was
ein Fliichtling fur Gelegenheitsarbeit in
den Feldern verdienen kann, sind 25
Pence im Tag. Da braucht es viele Mo
nate Arbeit, um nebst dem Kauf von et
was Gemuse eine Familie von acht Kin-

dem einkleiden zu konnen. Einige
Gliickliche konnten eine Bibel oder ein

Familienfoto mitbringen, die meisten
kamen nach langem Fussmarsch mit
vollig leeren Handen im Lager an.

Die Begeisterung, mit der die Fliicht
linge uns aufnehmen, ist iibemalti-
gend. Die Kinder laufen einem singend
hinterher, wollen spielen; die alien
Frauen weinen vor Freude, dass man
sich mit ihnen unterhalt. Oft kam ich

mir vollig hilf- und nutzlos vor. weil ich
ihnen mchts anderes zu geben hatte als

Zeit: zum Zuhoren, zum Spielen. fiir
em Lacheln, eine Umarmung. Deimoch
schien es ihnen alles zu bedeuten. weil

sie sich so als Mensch, als Person ange-
sprochen fuhlten, nicht als Fliichtling.

Bevor ich dorthin kam, war meine
grosste Sorge, ob ich mit all dem Staub,
den Krankheiten und dem Leid fertig
werden konne. Aber man wird damit

fertig, weil man muss. Diese Menschen
brauchen unsere Starke - meine per-
sonliche Krise niitzt ihnen nichts. Zu

Flause hatte ich sie mir immer als voll-

kommen von den Hilfsorgansationen
abhangige, hungrige Gestalten vorge-
stellt. Aber so sind sie nicht. Sie unter-

nehmen etwas. Sie bauen ihre eigenen
Hiitten, sie helfen beim Ban der Lager-
klinik, der Schule. Viele im Lager Sher-
kole haben Studien absolviert und

ffuher in schonen Hausern gewohnt -
mit Auto, Geld und einem guten Beruf.
Aber ein akademischer Titel macht in

einem Fliichtlingslager herzlich wenig
aus, also graben sie sich ihre eigene La
trine. Dennoch versuchen sie mit Stolz

und Wiirde zu leben. Sie betteln nicht

und wiirden auch keinen einzigen
Maiskolben aus dem Gartchen des

Nachbarn stehlen.

Ich hatte erwartet, dass mich die dor-
tige Erfahrung hofifhungslos stimmen
wiirde - nicht aber, dass ich so viel zu
lachen haben und so viele neue Freimd-

schaften schliessen wiirde, so dass der
Abschied schmerzte. Ja, dieser war we-
sentlich schlimmer als die Ankunft,
denn die Chancen der Menschen im La

ger Sherkole sind minim. Wenn sie
iiberhaupt in ferner Zukunft nach Su
dan zuiiickkehren konnen, werden sie
zerstorte Hauser, ein vom Krieg vollig
verwiistetes Land vorfinden. Die Fliicht

linge haben gehort. fur Kosovo sei in
wenigen Wochen mehr Geld gesammelt
worden, als sie selber iiber Jahre erhal

ten hatten. Sie fragten mich, warum dies
so sei, und ich wusste nicht, was ant-
worten. Dabei konnen meine Fliichtlin

ge eigentlich noch von Gliick reden,
weil sie - anders als Millionen ihrer

Landsleute zu Hause - im Lager in
Sicherheit sind und ihr Status als Kriegs-
ffiichtlinge anerkannt wurde.

Fiona Leggat
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berichtet iiber Initiativen, die

♦ Wunden der Geschichte
heilen

♦ die moralische und
geistige Dimension der
Demokratie starken

♦ den Einzelnen und
die Familie fbrdern

♦ ethisches Engagement
in Beruf und Unterneh-

men unterstiitzen

♦ Gemeinsinn und HofF-
nung in den Stadten
beleben

♦ Verbindungen zwischen
Menschen verschiedener

Kulturen schafFen
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Liebe Leserin,
lleber Leser,

Zwischenhalt, Zeit des Riickblicks - wie bei einem Ernte-
dankfest: der Dank fiir das, was gewachsen, iiber die reiche
Ernte, die Enttauschung iiber das, was nicht gedieh, iiber den
bestimmten Acker, der diesmal weniger hervorbrachte als
letztes Jahr.

Je mehr wir uns dem Ubergang in das neue Jahrtausend
nahern, desto offensicbtlicher wird es, dass ein solcher Zwi
schenhalt, mit Bestandsaufnahme und Ausraumen - eine
«Usrumete», wie wir Schweizer sagen wiirden - eben das
<<reinen Tisch machen», durchaus zur Vorbereitung dieses
tibergangs passt.

Wir konnen vermutlich keine fehlerfreien Prognosen stellen
und die Zukunft ganz bestimmt nicht garantieren! Aber uns
erinnern mit Dank, mit Freude, manchmal auch mit Trauer
und Rene aus dem Vergangenen lernen konnen wir alle. Un-
ser Beitrag dazu, Unrecht aus der Vergangenheit zu beheben
und Wunden dieser Vergangenheit zu heilen, kann zum
Grundstein dessen werden, was wir fiir die Zukunft aufbauen.

Leider ist allzu vieles von dem, was in den letzten hundert
Jahren falsch gelaufen ist, nicht wieder gutzumachen. Wie je-
doch aus verschiedenen Beitragen in dieser Ausgabe hervor-
geht, birgt ein offenes Eingestehen, das Ansprechen begange-
nen Unrechts bereits die Gelegenbeit in sich, daraus zu lernen,
und mit ihr den Keim neuen Vertrauens, gelauterter Bezie-
hungen und auch gerechterer Lbsungen.

Dieser personliche Lernprozess zieht Kreise; es entstehen
lebendige Gemeinschaften, die schopferisch tatig werden
konnen. /

Die nachsten Seiten geben Einblick in solche Programme
und Gesprache, Einsatze und Projekte; in den Grossstad-
ten Europas und der USA - in Landern im Aufbau wie Siid-
afrika und Thailand - in krisengeschiittelten Regionen wie
Nordirland, Kambodscha und Ruanda - in kleineren und
grbsseren Industriebetrieben - in Familien und im offentli-
chen Leben - in den Beziehungen zwischen Ureinwohnern
und Einwanderern Australiens - in der rauhen, aber span-
nenden Welt der Medien.

Uns liegt daran, Ihnen diese Berichte von dem weiterzuge-
ben, was heute im Wachsen begriffen ist. Dabei handelt es
sich nicht um abgeschlossene Kapitel, sondern um Initiativen
von Menschen, die sich - iibrigens meist auch nach einem
Zwischenhalt - auf den Weg gemacht haben.

In diesem Sinne wiinschen wir Ihnen eine gute Lektiire
und senden Ihnen beste Wiinsche fiir Ihren Weg durch die
kommenden Monate. Iltr C.l.-Team
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Gedenken an judische Fluchtlinge

Der 19. August 1999 in Caux war dem Erinnern gewidmet: dem
Gedenken an die Fluchtlinge von gestern und heute. Fine schlichte
Tafel unter der bereits 1997 gepilanzten Gedenk-Fiche wird kiinftig an
die 1600 Juden, die im Jahre 1944 im Caux-Palace Zuflucht gefunden
batten, und all jene, die an der Grenze abgewiesen worden waren,
ennnern.

Die Inschrift der Tafel vor dem uber-

waltigenden Panorama des Genfersees
und der franzosisch-schweizerischen Vor-

alpen lautet: «Im Gedenken an die jiidi-
schen Fluchtlinge, die wahrend des 2.
Weltkrieges hier untergebracht, und jene,
die an der Schweizer Grenze abgewiesen
wurden. Wir vergessen sie nicht.» Der
Prasident des Staatsrats des Kantons

Waadt, Claude Ruey, der wegen einer
Pressekonferenz iiber das leider auch

heute so aktuelle Fliichtlingsproblem
nicht personlich an der Gedenkveranstal-
tung teilnehmen konnte, sandte eine Bot-
schaft. Darin beschreibt er das Erinnern

als «eine der edelsten und hochsten

menschlichen Tugenden». Und direkt an
das judische Volk gerichtet: «Ihnen wi-
derfuhr ein solch einzigartig grausames
Schicksal, dass die gesamte Menschheit
kiinftig unter seinem Zeichen steht. Ein
Schicksal, das entgegen aller abscheu-
lichen Bemiihungen, es zu leugnen, tiefe
und schreckliche Spuren in der Geschich-
te hinterlassen hat.»

Wir miissten der historischen Wahrheit

mutig und direkt ins Auge blicken, mein-
te Ruey weiter, aber die Pflicht des Erin-

nerns sei «eine schmerzhafte Tugend fur
die Schweiz». Es gehe nicht darum, der
Vergangenheit zu gedenken, um die Ge-
genwart zu verdammen: «Das Erinnern
der Alteren soil den jiingeren Generatio-
nen die Augen offnen. Dem Kanton
Waadt mangelt es nicht an Mut.» In sei-
nen Augen enthiille diese Vergangenheit
die Starken und Schwachen der Men-

schen, «auf der einen Seite Kleinmut und
Hohn; auf der anderen Mut, Entschlos-
senheit und Kompromisslosigkeit». Ab-
schliessend erklarte er: «Die Suche nach

der Wahrheit ist ein standiger Prozess, ge-
pragt vom Blick sowohl in die Vergan
genheit als auch in die Zukunft,»

Hande nicht In den Schoss legen

In seiner Ansprache erinnerte der Biir-
germeister von Montreux, Pierre Salvi,
daran, dass seine Stadt zu Beginn des Jah-
res 1945 mit ihrer damaligen Einwohner-
schaft von 16 000 Menschen viertausend

Verwundete, Deportierte und andere
Fluchtlinge aufgenommen habe, darunter
auch die im Hotel Esplanade, dem friihe-
ren Caux-Palace, untergebrachten Juden.

Er meinte, es sei wichtig, dass jeder fur
sich die Frage nach seiner personlichen
Schuld beantworte. Fiir ihn «neigt der
Mensch dazu, seine Fehler zu vergessen
und sie zu wiederholen»; daher gehe es
darum, die Hande nicht in den Schoss zu
legen. Die Region nehme auch heute
noch Hunderte von Fliichtlingen auf. Sal
vi schlug eine Briicke zwischen der Ge-
schichte und der heutigen Bestimmung
des Hotels, das nach Kriegsende in ein
Begegnungszentrum umgewandelt wur-
de: «Die Heilung der Wunden der Ver
gangenheit ist die Basis einer besseren
Zukunft, gepragt von Toleranz, Verge-
bung und Liebe zwischen den Volkern.
Jeder kann dazu beitragen.»

Nach Aussage der Organisatoren sind
«die Gedenktafel und die schlichte Ge-

denkfeier Ausdruck des Wunsches, im
Hinblick auf die Gestaltung einer weniger
belasteten Zukunft, an der alle teilhaben
kdnnen, die Lehren aus der Geschichte zu
ziehen». Pfarrer Olivier Fonjallaz von
Montreux sprach ein Gebet. Auf Wunsch
von Rabbi Herve Krief aus Lausaime, der
bedauerte, nicht personlich teilnehmen zu
konnen, verlas einer der Organisatoren
den 70. Psalm. Zu den Gasten an der Ge-

denkfeier gehorten auch die Teilnehmen-
den am letzten Konferenzabschnitt des

Summers mit dem Titel «Ziele und Werte

fur das 21. Jahrhundert». Als Zeichen der

Solidaritat mit den Fliichtlingen der heu
tigen Zeit entzundete je ein Vertreter der
fiinf Kontinente eine Kerze.

Die Erinnerungstafel
im Park des ehemaligen

Caux-Palace
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Die Chance eines Neubeglnns

Die erste Konferenzwoche war

dem Thema «Reinen Tisch ma-

chen» gewidmet und bot jedem
Einzelnen die Gelegenheit, seine
Vergangenheit zu beleuchten und
zerriittete Beziehungen wo mog-
lich wiederherzustellen, um so
den Weg fiir wirklicbe Heilung
freizumachen.

Das Thema war jedoch auch
eine Einladung, den Blick iiber
den Horizont des eigenen Lebens
und der personlichen Verpflich-
tungen hinaus auf die eigene Ge-
meinschaft und Nation zu richten

und sich der Verantwortung als
Mitglied einer weiter gefassten

Gemeinschaft zu stellen. Einige
Nationen haben bereits wichtige
Schritte zur «HeiIung der Wun-
den der Vergangenheit» als Vor-
aussetzung fur die Zukunftsge-
staltung unternommen. So horten
die Teilnehmer der Konferenz in

Caux unter anderem Berichte

iiber jiingste Initiativen in Siid-
afrika und Australien, mit denen
die schmerzliche geschichtliche
Vergangenheit dieser Lander,
gepragt durch die Apartheid bzw.
die Missachtung der Rechte der
Aborigines, aufgearbeitet werden
soli.

900 Jahre nach den Kreuzzugen
Am 15.07.1099 eroberten die Kreuz-

ritter die Stadt Jerusalem. Auf den Tag
900 Jahre spater sprach einer der Initian-
ten des christlichen «Vers6hnungs-
marsches» aus Jerusalem in einer Di-

rektschaltung iiber Satellit zu den
Teilnehmem der Konferenz in Caux.

Lynn Green ist Leiter der Organisation
Jugend mit einer Mission in Europa und
Mitorganisator des an Ostern 1996 in
Kdln gestarteten Versohnungsmarsches,
der die insgesamt etwa 1000 Teilnehmer
auf den Spuren der Kreuzritter durch das
Rhein- und Donautal, die Tiirkei, Syrien,
Libanon, Israel und die palastinensischen
Gebiete nach Jerusalem fulirte. Ziel war

nicht die Verkiindigung der ffohen Bot-
schaft, sondern die Bitte um Vergebung
fiir die im Namen Christi begangenen
Greueltaten und damit die Linderung des
bitteren Erbes der Kreuzziige. Das vier-
jahrige Unterfangen gipfelte am 15. Juli
1999 in der Ankunft von 500 Christen aus

westlichen Landem in Jerusalem.

Obers Telefon berichtete Green den
Teilnehmem in Caux: «Wir wussten

nicht, was uns erwarten wiirde; mogliche
Gefahren gab es genug. Aber wir stiessen
nirgends auf Feindseligkeit; im Gegenteil,
die Menschen begegneten uns iiberall
sehr herzlich und positiv.» Er sprach vom
«Bau aussergewohnlicher Briicken zwi-
schen den V61kem».

Ablehnung und Zustimmung

Wie die Konferenzteilnehmer erfuh-

ren, waren damals an einem einzigen Tag
75 000 Manner, Frauen und Kinder geto-

tet worden, darunter 6000 Juden, die in
einer Synagoge, wo sie Schutz suchten,
bei lebendigem Leibe verbrannt wur-
den; auch waren 30 000 in der Al-Aqsa-
Moschee versammelte Muslime abge-
schlachtet worden. Edward Peters von

der englischen Clean-Slate-Kampagne
stellte Lyrm Green dem Publikum in
Caux vor und warf die Frage auf, ob die
Bitte um Verzeihung fur Taten, die Jahr-
hunderte zuriickliegen, sinnvoll und
notwendig oder, wie einige kritische
Pressestimmen behauptet hatten, purer
Unsinn sei. Green antwortete, der Ver-
sohnungsmarsch hatte sowohl Ableh
nung als auch grosse Zustimmung her-
vorgerufen. In einem Leitartikel hatte
die Londoner Times einen Monat zuvor

den Marsch als «sinnloses Unterfan-

gen» und «hohle Geste» bezeichnet.
Diesem Kommentar hielt Peters die

Aussage des Biirgermeisters von Tel
Aviv entgegen, der den Wanderern letz-
te Woche Folgendes mit auf den Weg
gab: «Der Friede in Nahost wird durch
Menschen wie Sie kommen.»

Abschliessend meinte Peters: <<Der

Westen iibersieht allzu oft die aus den

damaligen Ereignissen stammende Ver-
bitterung.» Diese sei in die Kolonialzeit
und ins zwanzigste Jahrhundert hinein
iibertragen worden und habe nicht nur
die Beziehungen zur arabischen Welt,
sondern auch zu Juden und Orthodoxen

gepragt. In der anschliessenden Diskus-
sion im Saal sagte eine muslimische
Teilnehmerin, sie sei zutiefst beriihrt,
und fiigte bei: «Auch wir Muslime miis-
sen um Verzeihung bitten.»

«Gar nicht so schlecht, diese
ideel»

Reinen Tisch furs neue Jahrtausend -

dieser Gedanke beginnt Fuss zu fassen. In
Grossbritannien war im Friihjahr unter
dem Titel Clean Slate Campaign eine
breit angelegte Aktion angelaufen, die,
wie es sich heute gehort, im Internet unter
der Adresse http://www.cleanslate.org an-
wesend ist. An der Tagung in Caux wur-
den zwei der Vorstandsmitglieder der bri-
tischen Aktion von unserer Kollegin vom
Global Express, Laura Trevelyan, befragt:

Wie kam es zur Idee des Reinen-

Tisch-Machens?

Edward Peters: Hier trifft wohl das

Bild der grossen Ttir zu, die sich auf klei-
nen Angeln dreht. Es war ein unerwarte-
ter Gedanke. Mich belasteten zwei weit

zuriickliegende Ereignisse, unter denen
Freundschaften gelitten hatten. Es lag an
mir, in diesen Fallen ein Wort der Ent-
schuldigung zu sagen. Die Freundschaf
ten wurden wieder ganz - ein befreiendes
Erlebnis! Dann ging mir auf, welch um so
befreienderes Erlebnis es sein konnte, ei
nige weitere Altlasten vor dem neuen
Jahrtausend abzulegen.

Wir Briten reden viel vom grossen
Millennium-Fest. Der beriihmt-beriichtig-
te Millennium-Dom ist im Ban, er kostet
etwa 700 Millionen £. Die Clean Slate-

Kampagne wurzelt in einer Idee, die
langer anhalt als ein blosses Fest: Jede
Biirgerin und jeder Burger konnte einen
Schritt unternehmen, um Altlasten abzu
legen. Wir verschreiben jedoch keine Re-
zepte, sondern schlagen zwei einfache
Regeln vor: 1. Es geht um meinen oder
unsern reinen Tisch, nicht den der andern.
2. Es ist eine private Angelegenheit.

Fur die Kampagne haben Sie eine
beeindruckende Schirmherrschaft.

Die Grundidee, Altlasten abzulegen,
ist in alien Glaubenstraditionen verankert.

Die jungen Sudamerikaner besturmen
Cornelia Sommaruga, Prdsident des In-
ternationalen Komitees vom Roten Kreuz,

mit Fragen
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Interview mil den Initianten der Kampagne im «Clean Slate Studio» aiif dem Podium des Konferenzsaals

Wohl deshalb haben viele religiose Per-
sonlichkeiten ihre Unterstiitzung zugesi-
chert. Weitere Sponsoren kommen aus
der Welt des Sports - so ist ein Name wie
Bobby Charlton bestimmt vielen Leuten
bekannt. Wir vom Vorstand waren aber

einfach eine wohlmeinende Gruppe von
Amateuren, bis wir auf Christopher Mor
gan stiessen, seit 30 Jahren Marketing-
fachmann...

Christopher Morgan: Allein die Idee
einer Kampagne des Reinen-Tisch-Ma-
chens ist fiir eine Marketingperson eine
Herausforderung!

Was denkt Ihre Familie von dieser

Kampagne?
Meine Fran beniitzt den Gedanken wie

einen grossen Cricketschlager: «Du hist
doch bei dieser Reinen-Tisch-Kampagne,
nicht wahr? Also...!»

Wie geht es der Kampagne?
Wir arbeiten auf ein Crescendo im

Herbst und aufs Jahresende bin - Edward

Peters und Chris Evans haben mir eine

grosse Verantwortung in der Gestaltung
des Zeitplans iiberlassen. Bis jetzt haben
wir die Regionalpresse angesprochen.
Manche meiner Freunde in den Medien

grinsen hinter vorgehaltener Hand. Ande-
re rauspern sich und murmeln: «Gar nicht
so schlecht, diese Idee!» Einige nehmen

sich den Gedanken zu Herzen. Es geht
darum, die Idee zu verkaufen - eigentlich
tont es schrecklich, wenn man das Wort
«Verzeihung, bitte!» verkaufen soil. Viel-
mehr muss es erklart und erlautert wer-

den, damit es auch den dickhautigsten
Medienschaffenden unter die Haut geht.

Das Thema «reinen Tisch machen» lost

viele Fragen und Kommentare aus

Welche Ziele verfolgen Sie mit der
Kampagne?

Christopher Morgan: Von Anfang
dachte ich an die 55 000 Gefangenen in
Grossbritannien. Das sind zu viele. Eine

verniinftige Zahl unter ihnen sollte nicht
inhaftiert bleiben miissen. Allein schon

das Gerichtsverfahren ist eine Bestrafung.
Klar, es geht nicht darum, mit Kriminel-
len nett zu sein. Aber in dieser Sache ist

eine Eingabe beim Innenminister fallig.
Fiinftausend von ihnen sollten eine Chan

ce kriegen. Sie wiirden in den Medien er-
scheinen, ihr Verantwortungssinn ware
gefordert, und ebenso jener der Arbeitge-
ber, die ihnen eine Gelegenheit zur Arbeit
bieten kormten.

Edward Peters: Meine Erwartungen
richten sich auf eine mittelgrosse Stadt
wie Oxford. Ich stelle mir eine Reine-

Tisch-Woche fur unsere Stadt vor. Un-

langst besuchte ich den Biirgermeister.
Der Antrag fur eine seiche Woche wird
dem Stadtrat vorgelegt. Ende November
kdnnte also so eine Wocbe stattfinden.

Als Personen und als Gesellschaft konnen

wir Bestandsaufnahme machen, damit die
Stadt zu einem Ort werden kann, auf den
wir als Burger stolz sind. Alle konnen wir
etwas in Ordnung bringen, seien es Ras-
sen- Oder andere Vorurteile, Dinge in der
Familie, der Umwelt, in Sucht- oder Ge-
sundheitsfragen: ein reiner Tisch, person-
lich und gemeinsam. cbs



TRANSPARENZ WELTWEIT 8-10/99

«Kein Klub von Engein» Weder Tdter

Peter Eigen zum Ttiema Korruption Ttiomas Ntambo,

«Korruption schadet vor allem den Schwachsten», erklarte Peter
Eigen, Prasident von Transparency International, in seinem dffentlichen
Vortrag an der Konferenz fiir Mensch & Wirtschaft in Caux.

konnten «das Wunder wirkende DreieckTransparency International wurde vor
sechs Jahren gegriindet, urn die Korrupti
on einzudammen, die sowohl wirtschaftli-
che Entwicklung, als auch gutes Regieren
behindert. Allzu lange sei Korruption ein
Tabu geblieben; man babe kaum gewagt,
diese Frage anzusprechen, Sie sei alien-
falls «kulturell» bedingt und als «opferlo-
ses» Vergehen toleriert worden. Eigen be-
tonte aber: «Korruption bewirkt
menschliche Trag6dien.» In schwerste
Mitleidenschaft werde jene Mutter in
Uganda gezogen, die keine Spitalbehand-
lung fur ihr Kind bekomme, weil sie es
sich nicht leisten korme, das Personal zu
bestechen oder aber jene Japaner, die
durch unsaubere Blutkonserven, von kor-
rupten Beamten zur Transfusion ffeigege-
ben, mit Aids infiziert wurden.

Eigen war bei der Weltbank fur
Projekte in Lateinamerika und Afrika
zustandig und griindete dann die Nicht-
regierungsorganisation Transparency
International (TI), die heute in siebzig
Landern aktiv ist.

Er lobte das unlangst von der OECD
verabschiedete Ubereinkommen, welches
die Bestechung von Beamten eines Dritt-
staates als einklagbares Vergehen defi-
niert, als «wesentliche Verbesserung».
Zum Zustandekommen dieser neuen Re-

gelung hatten Tl-Vertretungen verschie-
dener Staaten beharrlich beigetragen. Die
Schweiz habe zwar das Abkommen noch

nicht ratifiziert. Im Ausland entrichtete

Schmiergelder konnten immer noch als
Spesen deklariert werden, aber die Ge-
setzgebung sei in Vorbereitung.
Im Monat Juni konnte die TI am St.-

Galler Management-Symposium den
Freiheitspreis der Schmidheiny-Stiftung
entgegeimehmen. In seinem Referat in
Caux betonte Eigen, es miisse «eine breite
Koalition von Vertretern der offentlichen

Verwaltungen, der Privatwirtschaft und
der Bev61kerung» geschaffen werden.

Wunder wirkendes Dreieck

«Regierungen sind oft selbst Teil des
Problems und wirken unglaubwurdig,
wenn sie Massnahmen gegen Korruption
einleiten mochten. Die Wirtschaft ihrer-

seits ist oft sowohl Taterin als auch Opfer
dieser Praktiken.» Daher solle diese

«breite Koalition» von beherzten Biirge-
rinnen und Biirgern zusammenarbeiten,
um eine Veranderung zu erreichen; sie

bilden, welches mehr Gerechtigkeit und
Wohlstand fiir alle schafTt».

Eigen schilderte die von der TI emp-
fohlene Arbeitsweise, um der Korruption
entgegenzutreten. Einmal sollen zwi-
schen Korperschaften, deren Aktivitaten
sich iiberschneiden, Koalitionen gebildet
werden. Wichtig sei auch ein umfassen-
des Konzept: «Wir wollen es nicht bei
Sanktionen bleiben lassen oder nur fiber

andere Gericht halten. Wir sind kein Klub

von Engein. Wir wollen beim Errichten
von Integritatssystemen helfen.» Diese
seien so zu verstehen wie das Immun-

system im menschlichen Organismus.
Drittens stehe das Berliner TI-Hauptquar-
tier den nationalen Vertretungen mit
Dienstleistungen bei, damit sie ihre Prio-
ritaten realisieren konnten.

Die Tageszeitung La Presse berichtete
in Wort und Bild fiber den Anlass und zi-

tierte die abschliessenden Satze aus dem

Referat: «Wir wollen fur die Unterdriick-

ten und fiir jene einstehen, die ihr Land
zu verbessern wfinschen. Es ist wichtig,
ein weltweites ethisches System zu schaf-
fen und die moralischen Werte neu zu be-

leben. Es ist eine internationale Pflicht,
privat und staatlich, national und person-
lich, in der Suche nach dem zukfinftigen
Wohlergehen aller.»

Korruption ist ungerecht, weil we
der alle in der Lage sind, sie auszu-
iiben, noch alle davon profitieren kon-
nen.

Wer sie ausfibt, kommt in Genuss von
Vorteilen; wer nicht daran teilhaben kann,
geht leer aus. Die Korruption ist sehr au-
toritar. Sie drangt sich gewissen Personen
unantastbar auf. Allein wenn man bei der

Verwaltung etwas zu bearbeiten hat, wird
man zur Kasse gebeten. Dieser Sache
sind wir alle ausgesetzt, egal wer wir
sind.

In gewissen Fallen ist der Rechtsstaat
liickenhaft, so auch in meinem Lande,
Kongo, wo man nicht weiss, an wen sich
mit einer Beschwerde wenden. Man sitzt

wie in einer Falle; sogar fur Dinge, die
einem rechtens zustehen, muss man
Schmiergeld zahlen. Dies kenne ich aus
eigener Erfahrung, und es hat mich
enorm aufgeregt:

Vor einigen Jahren wollte ich in der
Hafenstadt Matali mein Auto zur Einfuhr

verzollen. Die Beamten verweigerten ihre
Unterschrift. So konnte ich mir keine Pa-

piere beschaffen, um den Wagen zu ver
zollen, eine unumgangliche Tatsache. Ich
hatte zwei Moglichkeiten: entweder das
Auto aufgeben oder schmieren. In meinen
Kreisen hatte ich oft gegen die Korrup
tion gesprochen und stand daher vor der
Wahl, ob ich unglaubwfirdig werden
wollte. (...) Ich war gezwungen, Drohun-
gen auszusprechen, obwohl es mir sehr

Peter Eigen, Prasident von Transparency International (Mitte), Daniel Dommel, Vorsit-
zender der franzdsischen Sektion (links), und Inese Voika, Prdsidentin des neu gegriin-
deten lettischen Zweigs (rechts) im Gesprdch mit Konferenzkoordinator Chris Evans



TRANSPARENZ WELTWEIT 8-10/99

noch Opfer

Demokratische Republik Kongo

Ertrag mit Prinzipien

Sir James Lester, Grossbritannien

zuwider war, Namen von Regierungsmit-
gliedern zu nennen, damit mir meine Pa-
piere ausgestellt wurden. Stellen Sie sich
jene Personen vor, die in derselben Lage
sind und niemanden von den Behorden

kennen! Sie sind blockiert. - Seit jenem
Eriebnis kampfe ich aktiv gegen dieses
Phanomen. Meine Mittel sind beschei-

den, aber ich will weder later noch Opfer
der Korruption sein.

Nidia Diaz aus El Salvador kdmpfte in
den Siebzigerjahren aufseiten der
Guerilla. Als Parlamentsabgeordnete seit
zwei Wahlperioden nimmt sie mit viel
Elan teil an der Gesprdchsrunde in Caux
iiber «die Bekdmpfung von Korruption,
Ursache der Destabilisierung und des
Scheiterns von Entwicklung».

Bekanntlich ist kein Bereich gegen
Korruption gefeit, auch Institutionen
nicht. In Europa sahen wir kiirzlich, wie
die ganze EU-Kommission wegen Be-
trugs zurucktrat; das Parlament wollte es
so. Doch gibt es auch Hoffnung:

Es gab Zeiten, da nahm man das K-
Wort gar nicht in den Mund! Heute wird
es offen ausgesprochen. Die Weltbank
teilt ihrer Bildungsabteilung mehr Mittel
zu, um in verschiedenen Landem Work
shops durchzufuhren. In Kanada beteilig-
te ich mich an der Redaktion eines Hand-

buchs fiir die saubere Fiihrung eines
parlamentarischen Betriebs. Dieses Jahr
sind wir vom Allgemeinen zum Spezifi-
schen vorgedrungen und fiihren regionale
Workshops durch.

Der Internationale Wahrungsfonds ist
heute viel strikter in seiner Uberweisung
von Mitteln dorthin, wo seiner Meinung
nach Regierungen zu wenig zur Eindam-
mung dieser Probleme getan haben. (...)
Der neue Prasident Nigerias, Obasanjo,
hat unglaublich schnell gehandelt, seit er
im Amt ist, um unter der vorhergehenden
Verwaltung abgeschlossene faule Vertra-
ge zu annullieren.

Steuerobzuge?

Ich bin Vorsitzender einer Organisati
on, die unter Firmenchefs eine Umfrage
durchfuhrte, warum sie nicht in Entwick-
lungslander investieren wollen. Grund

Nr. 1 war die Korruption. Nun fiihren wir
zwei weitere Umfragen durch, um den
Einanzministern des Commonwealth zu

zeigen, welch ein Hemmschuh die Kor
ruption fur die Entwicklung sein kann.
(...)

Unlangst entwarf die OECD ein Uber-
einkommen fiir ihre Mitgliedstaaten, das
die Bestechung von Beamten eines Dritt-
staates als einklagbares Vergehen defi-
niert und auch den Eirmen untersagt,
Schmiergelder steuerabzugsfahig zu ma-
chen. Hier stellen wir einen Trend zur

Verantwortlichkeit fest: Viele Eirmen

wollen «Ertrag mit Prinzipien» (englisch:
Profit and Principle). Viel schwieriger ist
es, der kleinen Korruption beizukommen.

Eine Wornung

Schliesslich noch ein Wort zu Kapital-
flucht und -transfer. Wir sollten uns alle

dagegen wehren, dass Kapitalflucht statt-
findet. Aber Achtung! Es gibt Leute, die
vom Wort Korruption derart besessen
sind, dass sie darin einen Grund sehen,
keine Darlehen zu gewahren. Hier sollten
wir sehr wachsam sein. Dem fruheren
Machthaber im Kongo wurden schliess
lich keine Gelder mehr gewahrt, aber ihm
selbst hat das nicht geschadet! Hingegen
haben die Schulen und Krankenhauser

des Landes darunter gelitten. Also sollte
Korruption nicht einen Vorwand zur
Untatigkeit liefern, sondem es muss
wirksam gegen sie vorgegangen werden.

Gefahrdeter Fortschritt

Loo Mong Hoi, Direktor des Instltuts
fiir Demokratle, Kombodscho

Ich fuhrte ein Institut fur hohere Bil-
dung in einem thailandischen Lager fur
200 000 Fliichtlinge; dort begegnete ich
auch meinen Freunden in der Morali-

schen Aufriistung. Fiir die Diplomarbeit
setzten wir hohe Massstabe - zwolf
Facher wurden gepriift. Als wir in unsere
Heimat zuriickkehrten, anerkannte die
Regierung unsere Priifungen. Einige der
erfolglosen Studenten, die nicht in samt-
lichen Fachern bestanden batten, baten
mich trotzdem um ein Abschlussdiplom,
damit sie sich besser um eine Stelle oder

ein Stipendium bewerben konnten. In
manchen Fallen waren es die Eltern, die
sich in dieser Weise bemiihten. Einige bo-
ten dafur Schmiergelder an. Was tun? Ich
weigerte mich ausnahmslos. Zwei Kolle-
gen und zwei Studenten iiberwarfen sich
mit mir; sie verliessen mein Biiro im Zom
und knallten die Tiir zu.

Schon langer war es ublich, sich in
Kambodscha die Stufen des Erziehungs-
systems zu erkaufen. (...) Jetzt ist da eine
ganze Generation von Beamten, die sich

ihre Stellen erschmiert haben. Und was

tun sie nun? Sie holen sich zuriick, was
sie investiert haben! Sie miissen sich
Giinstlinge besorgen, um ihre Stellen zu
sichern, und scheuen sich nicht, zu die-
sem Zweck ihre Mitbiirger zu erpressen.

Unsere Regierung hat erkannt, dass es
sich hier um ein soziales Ubel handelt,
das bekampft werden muss. Aber diese
Beamtenschicht benimmt sich korrupt;
daher trauen die Burger der Verwaltung
nicht. Vielmehr dauert die Verunsiche-

rung im Lande an, weil Clans und Grup-
pen um ertragreiche Pfrunde eifern. Die
Beamten ihrerseits sind unfahig, weil sie
die entsprechenden Fahigkeiten nicht er-
worben haben. So schwindet die Perspek-
tive fiir eine Entwicklung. Zum Gliick
gibt es aber Menschen wie meine Freunde
hier, die der Korruption Einhalt gebieten.
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Melanie Verwoerd
- im Parlament fur
den ANC Wilhelm Verwoerd -

Melanie Verwoerd, Afrikaanerin
und Parlamentsabgeordnete des
Afrikanischen Nationalkongresses
(ANC), sprach am siidafrikani-
schen Nationalfeiertag der Frauen
von der «beinahe ubermenschlichen

Fahigkeit der schwarzen Siidafrika-
ner, zu vergeben, um fiir ihr Land
elne neue Zukunft zu gestalten».
Unter den Zuhorenden befand sich

auch die Botschafterin Siidafrikas

in der Schweiz, Ruth Mompati.

Versohnung bedeute jedoch
«mehr als nur vor den Wahlurnen

Schlange zu stehen», fuhr die Red-
nerin fort. «Vergangenes kann nicht
vergangen sein, solange wir nicht
aktiv das wirtschaftliche und sozia-

le Erbe der Apartheid beseitigen.»

Sie betonte, Versohnung sei
«stets ein schwieriges und kostspie-
liges Unterfangen». Der Weg sei
steinig und qualvoll und erfordere
einen lebenslangen Einsatz fiir das
Land und seine Menschen. Ein er-

ster Schritt auf diesem Weg bestehe
darin, der Vergangenheit klar ins
Auge zu schauen und gut zu-
zuhoren. Es sei «entscheidend, dass
jene, die Leid zugefiigt haben, egal
ob vorsatzlich oder nicht, sich vor-
behaltlos entschuldigen». Sowohl
der friihere Priisident Siidafrikas,
Nelson Mandela, als auch der ge-
genwartige, Thabo Mbeki, batten
zu «Wiederautbau und Entwick-

lung der Seele» aufgerufen. Mande
la habe es einmal so formuliert:

«Niemand kommt zur Welt mit

Hass auf jemand anders, sei es auf
Grand von Hautfarbe, Herkunft
Oder Religion. Hass muss etwas
sein, das die Menschen erlernen,
und wenn sie hassen lernen konnen,
konnen sie auch lernen, andere zu
lieben. Denn Liebe liegt dem
menschlichen Herzen naher als das

Gegenteil.»

Melanie Verwoerd schloss mit ei-

ner Analogie, die ihr, wie sie sagte,
in der Schweiz besonders zutref-

fend scheine: «Auf dem Gipfel eines
hohen Herges angelangt, erkennen
wir, dass es noch sehr viele weitere
Berge zu iiberwinden gilt.»

Wilhelm Verwoerd unterrichtet angewandte Ethik und politische Plulosophie an
der Unlversitat Stellenbosch. 1996-98 betrieb er Forschung fiir die Walirheits- und
Versiihnungskomniission in Siidafrika. Er ist Enkel des Hendrik F. Verwoerd, Mi-
nisterprasident 1958-66, der Siidafrika aus dem Commonwealth Ibste. Wilhelm ist
Mitglied des Afrikanischen Nationalkongresses; seine Gattin Melanie ist Parla
mentsabgeordnete derselben Partei. Wilhelm hat seine Nachdiplomstudien in den
Niederlanden gemacht und war ebenfalls Rhodes-Stipendiat in Oxford.

Ich danke Ihnen fiir die Gelegenheit,
fiber den Sinneswandel in Siidafrika zu

sprechen. Erlauben Sie, dass ich von mei-
nem eigenen Werdegang spreche. Ich
mochte in drei Bildern die wesentlichsten

Piinkte auf diesem Weg darstellen.
Das erste Bild nenne ich: «Verfuhreri-

sches Stellenbosch der Siebzigerjahre».
Es ist eine wunderschone Universitiits-
stadt ostlich von Kapstadt mit ihrer kap-
hollandischen Architektur, vielen Eich-
baumen und einem Fluss, der mitten
durch die Stadt fliesst. In einem ostlichen
Quartier befindet sich die Transvaalia-
strasse 7. Stellen Sie sich einen Jungen
vor, etwa zehnjahrig, der dort aufwachst.
Zur Schule geht er den Hfigel hinab, ge-
meinsam mit andern weissen, Afrikaans
sprechenden, christlichen, mittelstandi-
schen Kindem. Die Lehrpersonen sind
weisser, Afrikaans sprechender, christli-
cher, mittelstandischer Herkujift. Nach-
mittags besucht er den Afrikaans-Kultur-
verein, eine Art Pfadfinder.

Sonntags geht es wiederum den Hfigel
hinunter, zum reformierten Gottesdienst.
Danach ist TrefF mit den «SoIdaten fiir
Christus», abends wiedemm Gottes

dienst. Mutter ist fur ihn und seine drei

Brfider da. Beim Betreten des Hauses
sielit man ein grosses Bild, auf dem ein
Gesicht abgebildet ist. Mit diesem
Gesicht von Dr. Hendrik F. Verwoerd
wachst der Junge auf. Sein Vater war der
alteste Sohn dieses Hendrik. Viele
Bficher, Gegenstande und Bilder im Hau-
se erirmern an seinen Grossvater. Ausser-
halb des Hauses erirmern ihn andere Bu-
ren daran, welch wichtiger Mensch er
war, indem er sein Volk von der briti-
schen Vorherrscliaft befreite und ihm eine
eigene Republik gab. Sie erzahlen ihm
auch von jenem Tag im Jahr 1966, an
dem sein Grossvater ermordet wurde - in
vielen Einzelheiten schildern sie, was sie
an jenem Tag taten. Uberall im Land gibt
es Gebaude, Staudamme, Schulen und
Flughafen, die den Namen dieses Gross-
vaters tragen. So wachst der Junge auf.

«Vlva Verwoerd!"

Das zweite Bild stammt aus dem Jahre
1993: Eine grosse Versammlung in einem
von Weissen bewoheten Teil Kapstadts ist
im Gange. Es herrscht viel Spannung.

Die sudafiikauische Botschafterin in der Schweiz, Ruth Mompati, mit dem Ehepaar
Vervt'oerd
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der Junge aus der Transvaaliastrasse 7

Helikopter iiberfliegen die Szene. Im
Freien stehen Hunderte von Menschen,
die aus den Stadtteilen der Schwarzen ge-
kommen sind. Ebenfalls anwesend sind

Mitglieder der Burenwiderstandsbewe-
gung mit Hakenkreuzen auf den Armbin-
den; sie protestieren gegen diese erste
Versammlung des Afrikanischen Natio-
nalkongresses ANC, nachdem das Verbot
gegen diesen aufgehoben ist. Drinnen im
Saal wiederum Hunderte von verschiede-
ner Herkunft, Ballone mit den Farben des
ANC; griin, gelb und schwarz. Die Anwe-
senden rufen im Chor: «Viva Mandela,
viva! - Viva ANC, viva!» und singen
Freiheitslieder.

Auf der ANC-Tribiine sitzt unter einer
Anzahl Personen wiederum derselbe Jun
ge, der inzwischen fiber zwanzigjahrig ist,
Er erklart den Anwesenden, warum er -
von weisser, Afrikaans sprechender,
christlicher, mittelstandischer Herkunft,
Enkel des Dr. Hendrik F. Verwoerd - Mit-

glied der sogenannt kommunistischen,
terroristischen Organisation wird, die sein
eigenes Yolk unterdrucken will. Am Ende
seiner Rede stehen die Leute nicht bloss
zum Applaus auf; einige rufen sogar:
«Viva Verwoerd, viva!»

Das dritte Bild, aus dem Jahr 1995,
konnte den Titel tragen: «Melanies Ehe-
mann». In den ersten demokratischen, all-
gemeinen Wahlen in Sfidafrika wird seine
Frau fur den ANC ins Parlament gewahlt,

Schmerzliche Wahrheiten

Worin besteht nun die Verbindung
zwischen den drei Bildern? Wie konnen

wir uns den Aufbruch erklaren: vom ab-

geschiedenen, beschutzten Leben des be-
vorrechtigten Burentums im Stellenbosch
der 70er Jahre bis bin zur Mitgliedschaft
beim ANC und dem Aufbau einer Part-

nerschaft, in der beide denselben Idealen
verpflichtet sind?

Ich musste einige sehr schmerzliche
Fragen beantworten. In Sachen Christen-
tum war ich entschlossen, Pfarrer der nie-
derlandisch-reformierten Kirche zu war

den. Wahrend meiner Studien in Holland

begegnete ich plotzlich Landsleuten, die
im Exil lebten. Sie gaben mir Bficher fiber
den ANC, die ich daheim nie gesehen
hatte. Mehr noch, sie erzahlten mir ihre
Erlebnisse: wie sie von der sfidafrikani-
schen Geheimpolizei gefoltert und ge-
demfltigt worden waren, und ihre Qual
dariiber, dass sogenannte Christen ihnen
dies angetan hatten. Das war eine sehr
schmerzliche Wahrheit fur mich. Ich war-
tief enttauscht fiber meine Kirche und ei-
nen Glauben, der mich blind gemacht und
mir Ltigen fiber die Vorkoramnisse im
Sfidafrika der 70er und 80er Jahre aufge-
tischt hatte.

Die zweite schmerzliche Wahrheit be-

traf meine Identitat als Bure. War ich

doch gross geworden mit diesem Stolz.

fVir waren willkommen als Afrikaner,
wenn auch von anderer Hautfarbe.

bereit waren zuzuhoren, miteinander zu
sprechen und gemeinsam fur Veriinderun-
gen zu arbeiten. Ich musste mich von
meiner angsterfullten Burenidentitat weg
bewegen, auf eine offenere Akzeptanz
meiner Mit-Sfidafrikaner als Mit-Afrika-

ner bin.

Bilder korrigieren

Die dritte schmerzliche Wahrheit be-
traf meine Familie. Wahrend meiner Stu
dien in England hatte ich auch Gelegen-
heit, Bficher zu lesen, die Aufschluss fiber
die 50er und 60er Jahre gaben - gewisser-

Die ANC-Abgeordnete Melanie Verwoerd

und plotzlich befindet er sich nicht mehr
auf der Tribune als Redner fur ein nicht-
rassistisches, mcht-sexistisches, demo-
kratisches Sudatnka. Sondern er sitzt
abends zu Hause und sorgt fur zwei klei-
ne Kinder, weil naturlich seine Frau an
einer Versammlung oder unterwegs auf
Dienstreise ist. Unverhofft hat er wieder

mit schwierigen Veranderungen zu kamp-
fen - schwieriger noch, als damals Mit-
glied des ANC zu werden. Leute, die er
trifft, fragen nicht mehr, ob er ein Enkel
des Dr. H.F Verwoerd sei, sondern: «Oh,
sind Sie der Mann von Melanie?» Und

nachts stellt er sich manchmal die Frage,
warum er nicht jemanden von der Art sei
ner Mutter zur Frau genommen habe.

auf mein Afrikaanertum, darauf, mich
von den andern, Englisch sprechenden
weissen Sudafrikanern zu unterscheiden,
aber auch bedroht von der schwarzen

Mehrheit Sudafrikas, den Kommunisten
und den sogenannten Terroristen.

Die Grundwahrheit wurde mir einmal

von einem Pfarrer in Sambia so prasen-
tiert: «Warum strengt ihr euch derart an,
euch gegenfiber uns Affikanern abzu-
grenzen?» Wir waren damals unterwegs
in Sambia und Simbabwe, um ANC-
Leute zu treffen; diese hiessen uns will
kommen als Menschen, die von daheim
kamen! Wir waren willkommen als Afri

kaner, wenn auch von anderer Hautfarbe,
Fur sie waren wir Mitmenschen, weil wir

massen meinem Grossvater in die Augen
zu blicken, zu sehen, was er getan hatte
und warum. Aber nicht nur durch Bficher,
sondern durch die Augen und Tranen exi-
lierter Mitbfirger musste ich es sehen.
Ihre Erlebnisse waren ganz anders als
das, was man mir als Junge erzahlt hatte.
Lebhaff erinnere ich mich, wie jemand
sagte; «Ich hoffe, Sie verstehen das: Wis-
sen Sie, was wir an jenem Tag taten, als
Ihr Grossvater ermordet wurde? Wir
rannten auf die Strasse, zogen unsere
Hemden aus und begannen zu tanzen. Wir
waren so glficklich, dass jener Mann, un-
ser Unterdrficker, getotet worden war.»
Mit dieser Wahrheit musste ich fertig
werden. Welch ein enormer Unterschied
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Vem'oerd (Schluss)

zwischen jenem positiven Bild, mit dem
ich gross geworden war, und jenem, das
sich die Mehrheit der Siidafrikaner und

der Rest der Welt von diesem Mann

machte!

Welter ging es darum, zu Hause eine
echte Partnerschaft anzustreben. Es war

relativ einfach gewesen, vor den Wahlen
tiber Chancengleichheit zu sprechen.
Wenn aber nachts die Babys weinen und
es aufstehen heisst, wenn die Arbeit echt
geteilt werden soil, dann geht einem auf,
wie eingefleischt die Rollenbilder sind.
Es brauchte einen inneren Kampf, bis ich
soweit war, die Hausarbeit zu teilen, da-
mit wir gemeinsam im ofFentlichen Leben
unseres Landes wirken konnten.

All diese schmerzlichen Walirheiten

verwirrten mich oft; ich war orientie-
rungslos, Ich musste mich mit mir selbst.

mm
%
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Wilhelm Verwoerds Vaterpflichten

mit diesen Wahrheiten versohnen, Mir ist

in klarer Erinnerung, wie ich kurz nach
unserer Heimkehr von England an die
Kiiste beim Kap fiihr. Es war ein stiirmi-
scher Tag. Grosse Brecher donnerten ans
Ufer, und ich setzte mich auf einen Felsen
nahe am Strand. Ich schaute einfach in

die Brandung. Riesige Wellen rollten her-
an und erschiitterten den Boden unter mir.

Viel lieber hatte ich mich von der Szene

entfernt, aber absichtlich blieb ich stun-
denlang dort und stellte mich den Wellen.
Genau das brauchte ich wohl zutiefst:

mich hinsetzen, fertig werden mit der Tat-
sache, dass ich Bure bin, dass ich Christ
bin und dass ich dieser bestimmten Fami-

lie angehore. In meinem Buch sage ich es
so:

Obwohl «Weiss» zu Recht fiir viel
Falsches steht, obwohl viele weisse Man
ner fur viel Ungerechtigkeit verantwort-
lich sind, obwohl Rassismus, Sexismus
und Stammesgefuhl mit mdnnlichen,
weissen Buren eng verbunden sind, ob
wohl^ viele weisse, christliche Buren die
ses Ubel gerechtfertigt haben, obwohl ein
weisser Bure mit den Vornamen H. F. aiis

der Familie Verwoerd fur die meisten ein
Inbegriffder grossen Apartheid geworden
ist, ist es fiir MICH nichtfalsch, unter an-
derem ein weisser, christlicher Bure zu
SEIN, und hrauche ich mich nicht einmal
zu schamen, den Namen Verwoerd zu tra-
gen.

Die Frage ist vielmehr, was ich mit diesen
meinen Quellen mache. Wie verwandle
ich die Tatsache, dass ich Christ, Weisser,
Bure namens Verwoerd bin, weg vom
verlockenden Grund zur zerstdrerischen
Selbstleugmmg, hin zur schopferischen
Ouelle fiir Wiederaujbau und echte Ver-
sdhnung?
(Alls: My Winds of Change, S. 171)

Dieser Sinneswandel musste stattfin-
den. Die Versohnung mit mir selbst und
Jene mit Gott - sozusagen ausserhalb
der niederlandisch-reformierten Kirche.
Dank dem so gewonnenen Spielraum
konnte ich mich wieder engagieren, in
meinem Falle im ANC. Das war nicht
einfach. Mein Vater und andere Familien-
mitglieder sagten: «Wenn du dies tust,
gehorst du nicht mehr zur Familie.» Sie
sahen mein Engagement als Verrat an der
Familie an. Weil ich aber jene solide
Grundlage gefunden hatte, jene innere
Gewissheit, konnte ich die Wahl treffen.

Hier liegt wohl auch der Kern der Ver
sohnung: Sie ist immer kostspielig. Mit
der Arbeit im ANC, im Forschungsauf-
trag und auch im jahrelangen, dornigen
Bemiihen, zusammen mit meiner Frau
eine Partnerschaft zu gestalten, konnen
wir seither aufrichtig sagen, dass wir uns
als Sudafrikaner quicklebendig fiihlen
und es spannend finden, an diesem
schmerzhaften Werdegang der Versoh
nung teilhaben zu konnen. Heute denke
ich so oft: Gott sei Dank habe ich Mela-

nie geheiratet!

Ziele und Werte

Das zwanzigkopfige Vorberei-
tungsteam dieser letzten Som-
merwoche kam aus zehn Landern

und zahlte zwischen 16 und 74

Jahre. Es hatte sich in den Mo-

naten zuvor durch Meinungs-
und Erfahrungsaustausch via
E-Mail auf diese Tage einge-
stimmt. Durch die Fragen: «WeI-
ches Ziel, welche Riehtlinien und
Werte brauche ich personlich fiir
mein Leben in der Zukunft?»

batten sich vor allem Studenten

und junge Berufstatige angespro-
chen gefiihlt.

Besonders aktuell, ja lebenswichtig
seien diese Themen fur ilir eigenes und
die benachbarten osteuropaischen Lan
der, meinte eine moldawische Wirt-
schaftsstudentin in der Einfuhrungsrunde.
Ein Mitglied der 14-k6pfigen Delegation
aus Thailand, zwei Erzieherinnen aus Ni
geria und Tansania, eine italienische Un-
ternehmerin, die bereits zum zweiten Mai
dabei war und eine Kollegin mitgebracht
hatte, stimmten ihr zu.

Der erste Nachmittag begann mit ei
nem offenen Gesprach, welches iiber die
folgenden Tage fortgesetzt wurde. Zuerst
beleuchteten wir die Werte und Ziele,
welche unsere Lander und unser Leben
tatsachlich reflektieren - gute und nicht
so erhabene: Geld, Macht, Individualis-
mus, aber auch Mitgefuhl, Solidaritat,
Verlasslichkeit ... Am Abend wurde ein

Mr. A.'s Kollegen von der thailandischen
Delegation
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fur das 21. Johrhundert

Sketch aufgeflihrt, der in den Tagen dar-
auf immer wieder erwahnt wurde: Ein

Qualitatsladen, der «Quality-Shop», wur
de gezeigt, wo sowohl schnellen Erfolg
versprechende Wegwerfwerte wie auch
langer haltbare Qualitaten und - nicht zu
vergessen - verlockende Schwachen an-
geboten wurden: Fiir eine Portion Ent-
spanntsein oder iruiere Ruhe musste zum
Beispiel Herr Ewig-Eilig 3 Perfektionis-
mus und 80 Besserwissen bezahlen; derm
um jene Person zu werden, die wir sein
mochten, um fur die Welt etwas von dem
zu erreichen, woven wir traumen, miissen
wir auch hereit sein, einen Preis zu bezah
len.

Das Wertvollste

In den morgendlichen Treffen wurden
die «Werkzeuge» analysiert, deren wir fur
den Entscheidungsprozess im privaten
und im offentlichen Leben bedurfen,
wenn dieses wertorientiert gestaltet wer
den soli. Dazu schlugen eine Lehrerin
und ein Sozialarbeiter aus Uruguay einige
amiisante, aber gleichzeitig hochst auf-
schlussreiche Obungen vor. Sie baten uns
zu iiberlegen, was wir als die fiinf wert-
vollsten Schatze in unserem Leben be-

zeichnen wurden. Dann notierten wir die-

se neben jenen funf Werten, die wir als
die wichtigsten erachten. Ob da eine Ver-
bindung bestehe, wurden wir gefragt.
Werde ich von ausseren Umstanden und

Ereignissen bestimmt oder bestimmen
meine eigenen, selbst angenommenen
Wertvorstellungen meine Lebenspriorita-
ten? Die beiden berichteten, in einer sol-

chen Umfrage schreibe jeweils die grosse
Mehrzahl der Manner, einer ihrer vorran-
gigsten Werte sei ihre Familie; die Stati-
stiken batten aber bewiesen, dass wieder-
um die Marmer durchschnittlich ganze
2'/: Minuten im Tag mit der Familie ver-
brachten!

Darauf wurden wir ermutigt, uns die
Frage zu stellen: Wofur setze ich den
Grossteil der mir verfugbaren Zeit, mei-
ner Energie, meines Geldes ein? Woriiber
mache ich mir die meisten Gedanken,
woriiber spreche ich am ehesten mit an-
dern? Eine Diskussionsgruppe war so
gross, dass sich die Beteiligten in zwei
Altersgruppen aufteilten und beim Wie-
derzusammenkommen nicht schlecht

staunten, als sie feststellten, wie ahnlich
sich Meinungen und Anliegen beider Tei-
le waren: Gott und unser Glaube, Familie,
Freundschaft, die Frage nach der Beru-
fung, dem inneren Auftrag, die Liebe zur
Natur und Respekt fur jene, die das Land
bearbeiten, Musik, Theater, Sport gehor-
ten mit zu dem, was uns wertvoll ist.
Ebenso lang wurde die Liste der Eigen-
schaften, die an andern am meisten be-
wundert und fur das eigene Leben ersehnt
werden. Durch diese Gespriiche lernten
sich alle in kiirzester Zeit erstaunlich gut
kennen, und das Vertrauen wuchs. So war
es moglich, von den allgemeinen Feststel-
lungen sehr rasch zum Spezifischen in
unserem personlichen und beruflichen
Leben vorzudringen, besonders da die
Gruppengesprache als streng vertraulich
behandelt wurden.

Fortsetzung aufSeite 14

1.. ;

Uberraschter Kunde: Einkaufen im Quality-Shop harm recht teuer sein!

Nennen Sie mich
«Mr. A.»!

Sawa di Krab! Ich komme aus Thai

land und heisse Athayut Maninut. Aber
nennen Sie mich ruhig «Mr. A.»! - Die
Ziele und Werte, die mein Leben bis jetzt
beeinflussten, waren die vier BegrifFe
Korruption, Arbeitsplatz, Einkommen
und Umwelt.

Nach Abschluss meines Pharmakolo-

giestudiums bewarb ich mich bei einem
pharmazeutischen Unternehmen fiir die
Marketingabteilung, um moglichst
rasch moglichst viel Geld zu verdienen.
Ich arbeitete viel und erffeute mich eines

guten Einkommens. Doch nach vier Jah-
ren erhielt ich eines Tages die Nachricht,
jemand habe versucht, meine Mutter in
dem Restaurant, das auch unser Zuhause
war, zu erschiessen. So schnell ich konn-
te, fuhr ich zu ihr nach Bangkok. Aber ich
kam zu spat: Sie starb, ohne noch mit mir
sprechen zu konnen. Das war die leidvoll-
ste Nacht meines Lebens.

Spater erfuhr ich, die Tat sei von der
lokalen Mafia veriibt worden, weil meine
Mutter sich geweigert hatte, ihnen Geld
zu bezahlen. Sonst hatte sie mir ihre Pro-

bleme stets mitgeteilt, aber dieses hatte
sie vor uns Kindern verborgen, um uns zu
schiitzen. In der Nacht, in der ich dies er
fuhr, dachte ich nur noch an Rache. Aber
der Buddha lehrt uns: «Du sollst den Teu-

felskreis durchbrechen, damit du Frieden
findest.» Ich befolgte seine Lehre und be-
gann, indem ich in wohltatigen Werken
mithalf, um den Geist meiner Mutter zu
ehren. Ich verteilte aber auch von dem

Geld, das sie uns hinterlassen hatte, wuss-
te jedoch zutiefst in meinem Herzen, dass
dies nicht der richtige Weg sei. Ich musste
namlich erfahren, dass ein betrachtlicher
Teil davon fur schlechte Dinge miss-
braucht worden war. Damals kannte ich

keinen besseren Weg, aber es war der Be-
ginn einer Art von Revolution in meinem
Leben.

Vernunftlg und einfach

Ein Jahr spater war ich immer noch
auf der Suche, um meine karitative Arbeit
besser zu leisten. Da begegnete ich Frau
Dr. Moo, die Kurse in alternativer Land-
wirtschaft und Medizin erteilt. Ihre Ar

beit schien mir verniinftig und einfach.
Ich wollte jedoch priifen, ob es echte
Wohltatigkeit sei und sich nicht einmal
mehr um versteckte korrupte Praktiken
handle. Ich sah, dass es echt war, denn sie
verdient sehr wenig, aber hilft den Men-
schen sehr. Sie pflanzt gesunde Pflanzen,
nicht nur in den Feldern, sondern auch in
den Herzen der Menschen. So horte ich

auf, dem Geld nachzulaufen. Das war die
zweite Revolution in meinem Leben.

Da Frau Dr. Moo mit der Moralischen

Aufriistung arbeitet und uns viel dariiber
erzahlt hat, bin ich hergekommen, um
auch die MRA auf Herz und Nieren zu

priifen und meine Ziele und Werte fur das
nachste Jahrhundert zu finden.



BILDERBOGEN

2. August in Vevey am Genfersee:
Die Reihen im grossen Amphi
theater fiillen sich zum Festspiel
der «Fete des Vignerons», des alle
25 Jahre stattfindenden Winzer-

festes. Ein seitener Blick auf

Caux eroffnet sich hinter den Zu-

schauerreihen.

Aus einem Forum der Konferenz Mensch &

Wirtschaft: «Eben hahe ich mein Wirtschafts-

studium abgeschlossen und werde im Banken-
sektor zu arbeiten beginnen. Dies ist mein erster
Besuch in Caux. Die Teilnahme am Forum der

jungen Berufsleute (Junior Round Table) hat
mir die Gewissheit gegeben, dass es auf die
einzelne Person ankommt; dass wir tatsachlich
etwas bewirken konnen, um die Dinge zu veran-
dern, weil es iiberall auf der Welt Menschen gibt
wie vvir.» Ruma Bose, Kanada

Die Familie Chittasy aus Laos, die heute in Australien lebt, geniesst die
Mitgestaitung eines Konferenzabschnitts.
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Mittagspause - auch fiir die Teil-
nehmer am Sommerkurs uber

Konfliktanalyse und -verande-
rung, dem Caux Scholars Progam

Nebst Vorfiihrungen ihrer farben-
frohen und auch nachdenklich stim-

menden Show wirkt die Truppe jun-
ger Siidamerikaner von «Gente Que
Avanza» auf ihrem Kontinent im Er-

teilen von Schulungskursen fiir Ver-
antwortlichkeit und in verschiedenen

sozialen Programmen mit. Wahrend
vier Wochen setzten sie sich sowohl

auf der Biihne - wie hier im Bild -

als auch in den verschiedensten

Aspekten des Konferenzlebens ein.

m

«Das Zerrissene flicken», da gibt
es vie! zusammenzunahen in der

Welt! Die beiden Siidamerikane-

rinnen arbeiteten einen ganzen
Nachmittag an dieser «zerrisse-
nen Welt auf Tuch», einem Teil
des neuen Abschnitts Vergangen-
heit heilen - Zukunft gestalten,
der offentlichen Ausstellung
CAUX expo.
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Nach dem Podiumsgesprdch «Ziele imd Werte fur die Wirtschaft» gibt es viel zu disku-
tieren.

In der WIrtschaft

Ebenso lebhaft ging es bei der offentli-
chen Podiumsdiskussion um Ziele und

Werte fur die Wirtschaft zu, denn uns al
ien wurde sehr schnell klar, dass diese
Frage unsem Alltag zwangslaufig beein-
flusst. Zu den vier Podiumsteilnehmern

gehorten auch die erwahnte moldawische
Studentin und die italienische Unterneh-

merin und Vorsitzende des italienischen

Zweigs von Transparency International
(siehe auch Seite 6).

Eine Fallstudie stiess auf grosses Inter-
esse; die Entwicklung der siidafrikani-
schen Stadt Stutterheim, jener «Stadt, die
sich selber gerettet hat», wie kiirzlich eine
Zeitung schrieb. Es war ermutigend, von
der fur jenes Land damals ungewohnten
Zusammenarbeit zwischen Schwarz und

Weiss und von gemeinsamen Initiativen
zu horen.

Jahrzehntelang batten die beiden Be-
volkerungsgruppen mit dem traditionellen
Misstrauen zwischen den schwarzen Vor-

stadten und der weissen Innenstadt ge-
lebt, sich aber in den Achtzigerjahren zu
einem iiberzeugten und stolzen gemeinsa
men Bekermtnis «Wir Bewohner von

Stutterheim» durchgearbeitet - und dies
mehrere Jahre, bevor die Apartheidgeset-
ze abgeschafft wurden! Dadurch hatte
sich der Lebensstandard der Bevolkerung
in den Schwarzenvorstadten und in den

umgebenden landlichen Gebieten spekta-
kular verbessert, dank dem Motto: «Wir
werden es gemeinsam losen und nicht
warten, bis die Behorden oder jemand an-
ders von ausserhalb sich um uns kiim-

mert.»

Hunderte neuer Arbeitsplatze und we-
sentlich verbesserte Schulprogramme wa-
ren die ersten Etappen des Fortschritts,
die alien Bewohnern der Stadt zugute
kamen. In letzter Zeit haben sich iiber

hundert andere sudafrikanische Stadte ge-
meldet, um mehr fiber die verschiedenen
vertrauensbildenden Massnahmen und

die neuen Programme, vor allem aber
fiber das Klima gegenseitigen Respekts
und gemeinsamer Intitiativfreude in Stut

terheim zu erfahren. (Die Caux-Informa-
tion wird in einer ihrer nachsten Ausga-
ben naher auf dieses Programm ein-
gehen.)

Im offentllchen Leben

Im zweiten Podiumsgesprach, Ziele
und Werte fiir das dffentliche Leben, be-
richtete die junge kenianische Lehrerin
Catherine W. fiber die «Clean Election»

(Saubere Wahlen)-Kampagne in ihrem
Land, welche zu einer jetzt laufenden
nationalen Anti-Korruptionskampagne
«Clean Kenya» (Sauberes Kenia) geffihrt
hat.

Die Leidenschaft, der Humor und die
demfitige, aber entschiedene Haltung ei-
nes weiteren Podiumsgesprachspartners,
des ehemaligen englischen Chefbeamten
Martin Dent, der mit andern die Jubilee
2000-Schuldenerlass-Kampagne fur
Drittweltlander lanciert hat und leitet, fas-
zinierten vor allem auch die jfingeren
Teilnehmer aus Afrika, Asien und Osteu-
ropa, die ihn und die andern Vortragen-
den wahrend des Podiumsgesprachs mit
Fragen bombardierten und anschliessend
bei Tisch und bis spat in die Nacht hinein
(ja gar bis in den nachsten Morgen!) hin-
terfragten.

«Es ging uns dabei nicht nur um Arm
und Reich in der Welt, sondern auch dar-
um, wie ein Mensch wie er seine Uber-
zeugung und sein Durchhaltevermogen
behalt, woher er die innere Starke
nimmt», meinte eine der jungen afrikani-

1

Catherine Wanjeri berichtet iiber die
Werte-Kanipagne in Kenya

Aus dem Sketch der Sudamerikaner

schen Berufsfrauen. «Dents totales Gott-

vertrauen, gepaart mit einem unverwfistli-
chen Optimismus und einer echten Liebe
ffir die Menschen, ist wohl ein Teil der Er-
klarung», fahrt sie fort. «Eine echte Her-
ausforderung ffir uns, die wir jetzt nach
dem Studienabschluss ins offentliche Le

ben eingestiegen sind!»

Brief Oder Telefonanruf

Am nachsten Morgen ffihrte eine Grup-
pe von sechs jungen Sfidamerikanern in
einer Pantomime die durch negative Wer
te bedingte Haltung der Selbstsucht, der
Gleichgfiltigkeit, des Zynismus und der
Selbstzufriedenheit vor. Anstatt das Ge-

genteil darzustellen, verteilten sie danach
jenen, die dies wfinschten, ein Blatt, auf
dem wir einen Brief an eine uns naheste-

hende Person unserer Wahl schreiben

konnten, der wir unsere Dankbarkeit, un-
sere Liebe oder eine Bitte um Entschuldi-

gung ausdrficken wollten.
Beim anschliessenden Treffen unserer

Diskussionsgruppe erzahlte ein Teilneh
mer - selber noch staunend -, anstatt den
Brief zu schreiben, sei er direkt zur Tele-
fonzentrale gegangen, um einen langst
falligen Anruf an jemanden in seiner Fa-
milie zu machen. Tags darauf berichtete
eine Nigerierin, Mitglied des Oberge-
richts in ihrem Land, ihren Brief habe sie
an ihre Kinder geschrieben, die auch an
der Konferenz teilnahmen, und ihnen
abends den Inhalt vorgelesen. Dies habe
zu einem angeregten, offenen und sehr
langen Gesprach geffihrt.

Der Dialog soil nachstes Jahr fortge-
setzt (und fibrigens wiederum fiber die
kommenden Monate per E-Mail ent-
wickelt) werden. Marianne Spreng
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Ehrliches Gesprach - mehr ais blosse
Worte?

Konferenzen sind definitionsgemass «Sprcchliistivals». Die unsrige
stellte in Aussicht, dies zur Kunst zu entwickeln - eine Celegenheit zu
bieten fiir «ehrliche Gesprache, die allc ein- und nicmanden ausseblics-
sen», um einen der Organisatoren, Rob Corcoran, zu zitieren. Seit zehn
Jahren gehort Corcoran zu einein Netzwerk von Menschen und Grup-
pen, die versuchen, den Bogcn solch «ehrtichcr Gesprachc» iiber die
von Rassenfragen belasteten Problemc amerikanischer Stiidte bin zu
spannen. Thr Ansatz fand Widcrhall in Klein- und Grossstadten rings
um die Welt.

Zu der einwdchigcn Konferenz fan-
den sich etwa 300 Menschen ein, uni
diese gemeinsainen Ansiitze zu verglei-
chen. Aber vvurde denn iiber ehrliches

Gesprach bioss gesprochen oder wurde
es tatsachiich gepflegt? Kann ehrliches
Gesprach in wesentliche Taien iniin-
den, wo es doch so viel zu tun gibt und
Reden billig wirkt?

Zehn Jahre lang war Sydney Choma ,
im siidafrikanischen Gefangnis von Rob-
ben Island inhaftiert. Hier begann er die
Kraft des «ehrlichen Gesprachs» zu ent-
decken.

Die Warter seien aus «dem riickstandi-

gen» und konservativsten Teil der Afri-
kaaner-BevoIkerung ausgewahlt worden.
«Ihre Brutalitat solite die Rassen tren-

nen», sagte Choma. Aber im Lauf einiger
Jahre hatten die Haftlinge «einen ausserst
guten Kontakt» zu ihren Bewachern her-
gestellt. Viele der Gefangenen seien hoch
qualifiziert gewesen: Arzte, Matliemati-
ker oder Juristen. Sie hatten die Warter

ermutigt, ihre Bildung zu verbessern, und
hatten Studienmaterial besorgt, ihnen bei
den Aufgaben geholfen. Im Gegenzug
hatten die Warter Zeitungen hereinge-
schmuggelt. Der Dialog sei aktiv, prak-
tisch gewesen.

«Im Gefangnis erlebten wir so etwas
wie politische Entwicklung», so Choma,
«in dem Sinne, dass wir spiirten: Wenn
jene Warter sich iiberzeugen iiessen,
dann wurde es niciit schwierig sein, ande-
re Weisse zu uberzeugen. Es bestiitigte
unsere Poiitik, dass aiie Rassen in Frieden
und Harmonie zusanimen ieben k6nnen.»

Ais heutiger Biirgermeister der Berg-
werks- und Industriestadt Middeiburg be-
richtete Choma zusammen mit seinen

siidafrikanischen Koiiegen dariiber, wie
sie eine Krise im Wohnungs- und
Dienstieistungssektor ihrer Stadt angin-
gen, was ihnen zwei nationaie Auszeich-
nungen eintrug.

Unterschiedliche Reaktionen

Sbiche Geschichten in einein Schwei-

zerBergdorf wie Caux zu horen, iasse das/
Haus'Wie <<einen unglaublich schoneW/
Eriedenspaiast alifeinem hohen BergAerAi
schetrieai meinte ein Ainerikaner begei^

^■ ^Stert.v

Nicht alie in Caux waren im sdben i
Sinnc beeindruckt. Hamzch Zcid Kaiiani,

. ein imam der musiimischen Gemein-.
sehaft in den Niederlanden, beklagte sicii/
-iiber israeiische Angriffe auf Libanonund'
iibepv Streuboni-
ben, die Kinder
umbringeii. Soi-
che Konflikte rle-
fen sogai' Span-
nungen in Stadten
hcrvor, die v.)in
Mittieren Osien
weit entfernt -ei-
en.

Der Imam nai
eine von 43 Per-
sonen, die sich
di'eimal in einem
Seminar iiber
«Europa und seine
musiimischen (Je-
meinschaftero) tra-
fen. Die Teilnoh-
menden waren der
Ansicht, der Dia
log miisste sich
mehr uni konkrctc
Probleme drehen.
imam Abduljaiil
Sajid aus dem
englischen Brigh
ton zitierte ais
Beispiei «das Ge-
fiihi der Hiifiosig-
keit unter aiteren
Zuwanderem in
Grossbritannien,
die sich nicht ver-
standigen konnen.
Oder junge Musii-

Biirgermeister Sydne

me, die iiber das System erziirnt sind.
Laut einer Erhebung von 1991 fiihiten
sich 77 Prozent der Minderheits-
bevoikerung vom Entscheidungsprozess
ausgeschiossen, sogar die in Grossbritan
nien Geborenen.» Sajid, Pakistaner von
Geburt, griindete den Vertreterrat der

/ethnischen Minderheiten, der 58 dieser
vGruppen in Brighton vereint. Er sei vor
der Wahl gestanden, «ruhig zu bleiben
und mein Brot zu verdienen oder aber, in-
dem ich Gott in meine Fiihrerschaft ein-
bezog, auf die Juden und Hindus in der
Stadt zuzugehen und mit ihnen zu reden,

mnd ebenso mit jenen Muslimen, die sich
hier wegen vergangener Kriege in ihren
xUrsprungsiandern bekampften».

f  Seit dreissig Jahren babe er an interre-
jigiosen Gesprachen teilgenommen, sagte

/Professor Fathi Osman aus Los Angeles
100 000 Musiime ieben). Doch er sei

/nicht zufrieden. Sie neigten zum Elitaren,
/meinte er, und gingen nicht tief genug.
Anstelle von «passivem» Glauben inner-
haib der eigenen Reiigionsgemeinschaft

-X t ■/ -V ^

m
y Choma: «Im Gefangnis erlebten wir so et

was wie politische Entwicklimg.»
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Ehrliches Gesprach - mehr als blosse Worte

m

Pause: Prdsidentenbemter Mike Weuger (links) im Gesprach iflfMien amcrikaniscken
«Hojfnung in den Stddten»-Aktivisten David Campt und Carolyn Leonard

Oder aber fundamentalistischer Leiden-

schaft zur Bekehrung der Welt babe die
MRA «einen dritten Weg angebahnt». er-
klarte er. Als Ordinarius am Inslitut fiir

Studien des Islam in der heutigen Welt
glaubt Osman, in einem Zeitalter globali-
sierter Stadte liege das richtige Schwerge-
wicht darin, «dass alle Glaubensriclitiin-
gen zusammen arbeiten, indem sic durcli
Einsatz fur das Gemeinwohl ihre Spiritua-
litat gegenseitig heben».

Ein Piiotprojekt...

Die Konferenz in Caux war einberufen

worden von Hojfnung in den Stddten,
einem Netzwerk mit Sitz in Richmond

(Virginia), das sich angeschickt hat,
«Partnerschaften fur Versohnung zwi-
schen den Rassen» in den USA herzustel-

len. Die Vizeprasidentin dieser Initiative,

Imam Hamzeh Zeid Kailani

Pfarrerin Paige Cliargois, berichtete, vvie
an einer Konferenz in Caux 1992 die Ras-

senftage Funken spriilien liess. nur weni-
ge Monate nach gewalrtatigen LJmuhen in
Los Angeles. «Nach jener Tagung wuss-
ten wir, dass wir ein ehrliches Gesprach
brauchten.» IJnter den 70 in jenem Som-
mer anwesenden Amerikanerti war auch

Walter Kenney, damals Biirgemieister
von Richmond. Er willigte ein, das Ge
sprach in seiner Stadt einzuleiten, deren
Hafen einsl fiir den Sklaveiiliahdel eine

wichfige Rolle spielte. Den Anfahg bilde-
te hicht nur ein Gesprach, sondern auch
ein «Gang fiir die Einheit>> entlang der
-bekannten und vergessenen Statten von
Riclunonds schmerzhafter; Rassenge-
schichte (siehe Kasten).

Im Lauf mehrerer Jahre entwickelte

das Team ein Hamlbuch des Dialogs als
Begleitmaterial fur sechs zweistiindige
Sitzungen ehrlichen Gesprachs. 1997
kiindigte Prasident Clinton an, seine Ad
ministration werde landesweit ehrliche
Gesprache fordern, «um die Last der Ras-
senfrage zu erleichtern». Hoffnung in den
Stddten war eine von sechs Organisatio-
nen, die vom Weissen Haus angefragt
wurden, einen Leitfaden fur gemein-
schaftliche Gesprache zu entwerfen. Wie
Mike Wenger, der fiuhere stellvertretende
Leiter dieser prasidentiellen Kampagne,
in Caux sagte, lagen Empfehlungen der
beratenden Behorde noch immer bei der

Administration. Wenn der Prasident nicht

vor Ablauf seiner Amtszeit «mutig hand-
le», werde «die beste Gelegenheit zur

Heilung zwischen den Rassen, die wir je
batten, verpasst». Da Hoffnung in den
Stddten nicht wartet, bis die Regierung
handelt, hat das Team ein Zweijahrespro-
gramm gestartet, um in zwolf Stadten der
USA Gesprachsleiter fur solche Dialoge
auszubilden und zu unterstiitzen.

...zieht Kreise

Der Stadtdirektor von Dayton (Ohio)
hatte ein Team nach Richmond gesandt,
um die Stadteinitiative zu studieren. Ein

Mitglied des Teams, Sarah Harris, hatte
anschliessend zwanzig Leute aus Organi-
sationen zusammengezogen, «die in Sa-
chen Rassenbeziehungen in unserer Stadt
elwas tun», um zu sehen, ob sie in Dayton
ein ahnliches Modell anwenden wollten.

«Sie waren abgekampft, miide, sagten:
Tch hab das Gerede ohne Taten satt'»,
berichtete Frau Harris einem Seminar in

Caux. «Wir fragten uns, wieso andere In-
itiativen fehlgeschlagen batten. Es stellte
sich heraus, dass sich diese Organisatio-
nen iintereinander nie trafen. Wir be-

schlossen auchj: nicht weiterzufahren,
wenn keine Mittel da waren.» Sie seien

wieder zum^ Stadtdirektor gegangen und
hatten Gelder erhalten.

Ein Gang durch die Geschichte

Wahrend eines Jahrhunderts wur

den afrikanische Sklaven am James-

Fluss in Richmond (Virginia) ausge-
schifft, im Dunkel der Nacht iiber eine
Briicke getrieben und anderntags auf
dem Sklavenmarkt versteigert. In einer
Juninacht 1998 folgten Hunderte von
Menschen demselben Weg, um die
Wurzeln der Rassenspaltung, die ihrer
Stadt noch immer zu schaffen macht,
besser zu verstehen. Der Unity Walk
(Gang fiir die Einheit) in Richmond,
der solche in Vergessenheit geratene
Statten wieder ins Bewusstsein ruft,
macht andernorts Schule.

Ebenfalls iiber eine Briicke in Selma

(Alabama) fiihrte auf dem Hohepunkt
des Kampfes fiir Biirgerrechte Martin
Luther King seine Leute, um ihr
Stimmrecht eintragen zu lassen. Der
Szene, die jahrlich von Schwarzen
nachgespielt wird, schlossen sich dieses
Jahr Schwarze und Weisse an, die ge-
meinsam an Wohnbauprojekten arbei
ten, was als «Wunder von Selma» be-
zeichnet wird.
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Unser Berichterstatter, der Anstralier
Mike Brown

«Weiter brauchten wir Aktion», fuhr
Harris fort. Diese sei auf dem Fuss ge-
folgt. Der Ku-Klux-Klan habe sein Pro-
gramm ausgerechnet in Dayton lanciert,
Harris und ihre Freunde batten sich an die

Medien gewandt und sie gebeten, die Be-
richterstattung iiber den Klan herunterzu-
spielen - mit Erfolg. Jetzt griffen sie wei-
tere umstrittene Fragen wieder auf, wie
z.B. die Busbeforderung von Schulkin-
dern in andere Stadtteile zur Herstellung
des Rassengleichgewichts oder Program
me zur Aufwertung von Minderheits-
gruppen. Wie als Nachsatz fugte Sarali
Harris hinzu, es sei «das Geistige, das uns
tragt. Wir sind Menschen vieler Glau-
bensrichtungen. Und wir eroffnen und
schliessen unsere Zusammenktinfte mit

einem interreligiosen Gebet. Wir sind
nicht naiv. Wir wissen, dass diese Arbeit
in uns drin beginnen muss.»

Oder in den Worten von Fiona Martin,;
ehemalige Biirgermeisterin von Witbanlc
in Siidafrika; «Das innere Gesprach ist
ausserst wichtig, Dort werden die Ent-
schliisse gefasst.» In seinem Caux-Refe-
rat (siehe S. 18-19) vertiefte Domherr
Nicholas Frayling, Oberhaupt der Pfarr-
gemeinde von Liverpool, das Thema des
inneren Gesprachs. Er ubte auch, was er
selber predigte, und setzte sich in sengen-

der Mittagshitze mit jungen Menschen
aus Guatemala, Osteuropa und Australien
zusammen, um ihnen stundenlang zu-
zulioren. Ehrliches Gesprach als Selbst^:
zweck sei «ein Luxtis», argumentierteri
sie. Dies stimme, meinte Frayling: «Man
muss immer auch ein Endspiel im Auge
haben.»:;:\:

Zielgruppen

Das Erttwickeln diverser Aktionen niit;
jungen Menschen erwies sich als vorransS
gig fur die Zukuntf. Hire Gesprache dar-v
liber fanden racist zu spater Nachtstunde,;
statt, sei es um ein Lagerfeuer odef im '
hauseigenen Caux-Cafe. Oder in der.
Sprache von Miisik und Tanz, der sich
eine Gruppe namens Creative Connect
:/tons- ;(Sch6pferische Verbindungen) ausi,
dem englischen Fluddersfieid bedient.-
Mit Unterstutzung des Stadtrates und der
Polizei ist es ihnen kiirzlich gelungen,:Gin;:
Dutzehd Bands flir die .^ufnahme einer

GD /u gewinnen, die den Titel tragt: SoA <
ling Point Preventer (Schutz vor deiii:
Uberkochen); ein musikalischer Verhal-
tenskodex flir Klub- und Kneipenbesu-i.;,
cher. Zehntausend Disks werden kostem
los verteilt, «Die Auswahl ist Klasse..; ,

Die Klange reichen von Dschiingelsound
bis .Upbeat Datice, fonkigem Soul und

Terezinha de Jesus (links) arbeitet in Rio mit den Strassenkindern

Happy Pop», schreibt ein Kritiker. Es be-
weise, «was zustande kommen kann,
wenn Erwachsene und junge Leute ein
richtiges Gesprach fuhren», meinte Kevin
Nurse, einer der vier jungen Englander
karibischer Abstammung, die ihre CD in
Caux vorstellten.

:  Eine weitere Prioritiit, die sich ab-
: zeichnete, war der Einbezug von Wirt-
. schaftskraften in die Stadte-Initiativen.
Richard Hawthorne aus dem nordengli-

: schen Nottingham berichtete, zu den Ziel-
: vorgaben seines Druckereibetriebes zahle
: <<Verantwortung gegeniiber der Offent-
lichkeit». Er gestand jedoch, er hatte eine
Alt «Herzoperation» gebraucht, um seine
wSchranke der Furcht zu durchbrechen»

und im Rat fur innerstadtische Bezie-

hungen von Nottingham einen verant-
wortlichen Posten zu iibernehmen. Jetzt

prasidiert er einen regionalen Partner-
schaftsrat, der sich damit befasst, neue
Arbeitsplatze zu schaffen, Fachkenntnisse

: zu entwickeln und Rassismus zu bekamp-
-fen, «Geschaftsleute haben in der Tat ein

Herz und sollten nicht bloss als Finanz-

lieferanten behandelt werden», schloss
Hawthorne.

Der Test

Dem Prozess des ehrlichen Gesprachs
steht also noch manche Herausforderung
bevor. Wie Carolyn Leonard, Koordina-
torin flir multikulturelle Erziehung im
amerikanischen Portland (Oregon) sagte:
«Ehrliches Gesprach ist das Grundle-
gendste - ein Muster, das wir nicht ent-
sorgen diirfen, wenn wir zur Tat iiberge-
hen. Alles beginnt bei der einzelnen
Person; es darf aber nicht dort aufh6ren.»
Zu guter Letzt wird der Test des ehrlichen
Gesprachs darin bestehen, wie es sich auf
Menschen wie Terezinha de Jesus aus-

wirkt, die in einem «gewalttatigen Quar-
tier» in einer Barackensiedlung von Rio
de Janeiro lebt. Ihr Gesicht war miide und

abgespannt, wahrend sie von ihrem
Bemiihen erzahlte, Kinder davor zu
schiitzen, ihren Lebensunterhalt mit Hilfe
von Drogenverkauf bestreiten zu miissen.
Sie arbeitet «eigenhandig beinahe 24
Stunden im Tag», indem sie alleinerzie-
henden Miittern zu einem Verdienst durch

Nahen von Kleidern verhilft. «Ich bin

eine Frau. Ich bin schwach. Aber Gott

gibt mir Kraft», erklarte sie. «Ich gehe
hinaus in die Strassen, einfach um eine
Brucke zwischen Not und Tat zu sein.»

Dies sagt alles.
Mike Brown
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Eine Weisheit jenseits der unsrigen?
Verstandesmassig wissen wir, dass «der einzige Weg zum Frieden

durch die Tiir der Gerechtigkeit fuhrt». Dies in die Tat umzusetzen, ist
aber eine andere Sache. Wieso? Weil unsere Schwierigkeiten nicht aus
dem Kopf, sondern aus dem Herzen kommen. So ergibt sich eine Kluft
zwischen dem, was wir lesen, horen und denken, and dem, was wir tun.

So oft rechtfertigen wir unser Abseits-
stehen in der vertrackten und risiko-

reichen Sache des Friedenstiftens, des
Briickenbauens, ausserst iiberzeugend:
Wir finden politische, gesellschaftliche,
oft auch theologische Vorwande fur diese
Strategic und belegen sie, indem wir von
reiflicher Uberlegung, Vernunft, berech-
tigter Vorsicht, ja sogar Weisheit spre-
chen.

Um eine neue Offenheit entdecken zu

konnen, welche die Abgriinde des ge-
schichtlichen Misstrauens iiberbriickt,
mussen wir Ja sagen zum Geist im In-
nem, jenem inneren Friedensprozess, der
den ausseren stark beeinflussen wird. Erst

dann konnen wir entdecken, was es heisst,
ganz Mensch zu sein. Erst dann konnen
wir lemen, Verschiedenheit nicht als Be-
drohung, sondern als Geschenk zu wer-
ten. Erst dann konnen wir es wagen, die
dunklen Schatten der Vergangenheit zu
durchwandern und uns sogar unsern eige-
nen Zonen der Vorurteile und Uberheb-

lichkeit zu stellen. Erst dann konnen wir

iiberhaupt Anspruch erheben, an der Ant-
wort teilzuhaben und nicht bloss schein-

bar endlos Fragende zu sein.

Krafte freisetzen

Das Wesen eines echten Aufbaus von

Gemeinschaft muss sein, den Menschen
zu vertrauen - sie zu schatzen und sie zu

befahigen, daran zu glauben, dass sie
wertvoll sind und geschatzt werden, da-
mit die starken Krafte zum Guten, die in
alien Menschen liegen, freigesetzt werden
konnen. Uns Christen sollte dies ein be-

sonderes Anliegen sein, denn wir huldi-
gen einem Gott, der, wie wir glauben, in
Jesus Christus unsere menschliche Ge-

stalt annahm und deshalb auf besonders

innige Art «unsere Trauer empfindet und
unsere Freude teilt».

Vielleicht ist es unsere Aufgabe, bei
der Forderung von Gemeinschaftssinn
das Gute aus der Vergangenheit wieder
hervorzuholen - Kontakt aufzunehmen

mit dem, was die irische Prasidentin
Mary McAleese als «altehrwurdiges Gut-
sein» bezeichnete -, um einen neuen Ide-
alismus fur das dritte Jahrtausend zu ent

decken, der uns einer epochemachenden
Vergebung entgegenfuhren kann.

Heilung der Geschlchte?

Wie komme ich selbst dazu, mich in
diesen Fragen zu engagieren, besonders
in meinem eigenen Umfeld, in dem sich
einer der altesten und hartnackigsten
Konflikte in Europa abspielt: jener zwi
schen England und Irland, wo heute der
politische Prozess zu zerfallen scheint,
auf dem so viele Hoffnungen ruhten?
Denn wenn je irgendwo eine neue Sicht
und neue Methoden gefragt waren, dann
in Nordirland.

Als Engliinder bin ich zutiefst beunru-
higt iiber das bittere Erbe, das mein Land
der Bevdlkerung Irlands, Nord und Siid,
Protestanten und Katholiken, hinterlassen
hat. Hier die Griinde meiner Besorgnis:

• Wir fielen in Irland ein und trugen un
sere eigenen Konflikte dort aus.

• Wir beraubten das irische Yolk seiner

Sprache und Literatur und versuchten,
es seiner Kirche zu berauben.

• Wir besiedelten Irland mit Auslandern

und verfolgten das irische Yolk, wenn
es sich nicht in unsere Religion einfiig-
te.

• Wir trieben die Katholiken ins Exil
und brachten Tausende von Mannern,
Frauen und Kindern um; dabei berie-
fen wir uns auf Gott zu unserer Recht-
fertigimg.

• Wir versaumten es, ein verhungerndes
Yolk zu ernahren, dessen Land poli-
tisch zum unsem gehorte, und liessen
Millionen sterben oder ohne Hoffnung
auswandern.

• Wir entwiirdigten die Irlander, indem
wir sie in den britischen Medien kari-

kierten.

• Wenn sie sich auflehnten, begegneten
wir der Gewalt mit Gewalt.

• Diese Greueltaten beschrankten sich

nicht auf gebiirtige Irlander. Wenn es
unserm Zweck diente, besiedelten wir
das Land mit Protestanten, nutzten
ihre Treue aus; insbesondere erlaubten
wir ihnen, in den zwei Weltkriegen in
beispielloser Anzahl zu sterben; wir
bereicherten uns aus ihrer Industrie

und bedeuteten ihnen anschliessend,
wir benotigten sie nicht mehr.

Ich fuhlte mich veranlasst, eine Pilger-
fahrt nach Irland zu unternehmen, um zu-
zuhoren und zu lemen. Bald entdeckte

ich, dass allem jene Frage zu Grunde lag;
«Kann die Geschichte geheilt werden?»
Sie wurde zur Basis meines Buches Ver

gebung und Frieden.

Domherr Nicholas Frayling als gespannter Zuhdrer...
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Caux-Vortrag von Nicholas Froyiing

Schlechte Theologie

Meine Reaktion war friiher ziemlich
unkompliziert. Um mit dem Schmerz der
Geschichte, mit all ihren Ungerechtigkei-
ten fertig zu werden, hiess es einfach:
Vergeben und Vergessen. Angesichts der
tagtaglichen Erfahrung konfessioneller
Verbitterung und all dessen, was ihr ent-
springt, erstaunt es kaum, dass viele Men-
schen in Nordirland sich tatsachlich nach

Vergeben und Vergessen sehnen und
dafiir pladieren.

Die Sache hat jedoch einen Haken:
«Vergeben und Vergessen» klappt nicht.
Es ist schlechte Theologie und entspricht
uberdies nicht den Einsichten menschli-

cher Psychologie. Die einzige Art, mit
tiefem Schmerz und Groll umzugehen, ob
langst vergangen oder gegenwartig erlebt,
ist nicht Vergeben und Vergessen, son-
dern Erinnern und Bereiien oder, falls Sie
lieber wollen; sich erinnem und sich an-

dern.

Die affo-amerikanische Dichterin Maya
Angelou driickt dies wunderbar aus - in
Worten, die vieles in meiner eigenen Ar
beit definiert haben;

Geschichte wird,

all ihrem Schmerz zum Trotz

nicht ungelebt gernacht,
dock wer ihr rniitig begegnet,
muss sie nicht nochmals erleben

Die Hollenqualen Irlands - und ich darf
wohl behaupten, viele andere, personlich
und oft tief schmerzlich erlebte Qualen
gehen auf die Missachtung dieses Prin-
zips zuriick. Allzu leicht sprechen wir
von der Notwendigkeit der Vergebung,
ohne zu verstehen, dass diese mit kost-
spieligem Bereuen beginnt. Der Theologe

... und als sorgfdltig signierender Buch-
autor

den waren, die Mutter eines der Opfer (er
war erst siebzehn gewesen) zu mir sagte;
«Danke, dass Sie Ihr Bedauem ausge-
driickt haben. Aber erwarten Sie nicht,
dass ich vergebe. Dazu bin ich nicht be-
reit, Niemand an verantwortlicher Stelle

hat jemals gesagt, es tue ihnen leid.»
Dies lehrt uns etwas Wichtiges: Wenn

wir bereuen, werden andere vielleicht
Vergebung anbieten, aber es ist ihr gates
Recht, dies nicht zu tun! Es lost sich nicht
immer alles so elegant.

Hinhdren

Oft wird eingewendet, Reue oder die
Bitte um Vergebung batten in der rauen
Welt der Politik, der «wirklichen Welt»,
wie sie oft genannt wird, nichts zu su-
chen. Und doch liegen reichlich Beweise
vor, dass eine Politik der Reue tatsachlich

...vor allem den Mut finden, die Bedeutsamkeit
von Vergebung undFrieden zu verstehen...

Dietrich Bonhoeffer schrieb vor seiner

Hinrichtung aus dem Gefangnis; «So et
was wie billige Gnade kann es nicht ge
hen.» Nein, und ebenso wenig gibt es so
etwas wie billige Vergebung.

Ich erinnere mich, wie in Derry/Lon-
donderry in Nordirland nach meiner An-
sprache zum 25. Jahrestag jenes furchtba-
ren «Blutigen Sonntags», an dem dreizehn
unbewaffnete Zivilpersonen von briti-
schen Fallschirmjagern erschossen wor-

dauerhafte und heilsame Wirkung haben
kann. Ich mochte anregen, dass der einzi
ge Weg zu dauerhafter Versohnung darin
besteht, die geschichtlichen Aufzeichnun-
gen miitig und sorgfaltig zu priifen, mit so
viel offenem Geist, wie wir aufbieten
konnen, bevor wir auch nur daran denken,
sie wegzulegen.

Wie sollen wir also vorankommen?

Nun, Weisheit beginnt dort, wo wir zuge-
ben, nicht alle Antworten zu kennen. Zu-

allererst geht es ums Hinhdren - nicht als
solche, die Geschenke bringen, sondern
die in der Gewissheit eigenen Ungenii-
gens und Unvermdgens kommen und
doch an die Kraft der Giite glauben, die
dem menschlichen Geist innewohnt, und
an die Fahigkeit zum Guten, die in jedem
Menschen liegt. Selbst begann ich dies
wahrend eines Einsatzes als Sozialarbei-

ter in einem grossen Londoner Gefangnis
zu lernen, unter einigen der herunterge-
kommensten Manner der britischen Ge-

sellschaft. Unser Horchen ist kein Ersatz

fur die Tat, aber ein absolut wesentlicher
Vorreiter - sozusagen die raison d'itre
des Friedenstifters.

Vielleicht kommt ein Moment, wo wir
uns veranlasst fuhlen, uns zu aussern, ein
profetisches Wort auszusprechen - weni-
ger um kiinftige Ereignisse vorauszusa-
gen, sondern vielmehr um herausfordern-
de Wahrheit zu bringen und dadurch
Anderung zu bewirken: als solche, die die
Zeichen der Zeit lesen und deuten kon

nen, als solche, die sich von der Vergan-
genheit leiten lassen, um in die Zukurrft
zu fiihren, und die sich dem Schmerz der
Geschichte mit wahrem Mut gestellt ha
ben.

Zwangslaufige Verbindung

Schatzen Sie nie die kleinen Dinge ge-
ring! Wir konnen beten und arbeiten fur
eine Million Wunder, unter uns verteilt:
hier ein Tumpel der Bitterkeit ausge-
schwemmt, dort eine tragische Erinne-
rung geheilt, der Schmerz vergangenen
Unrechts entfernt, der die Gegenwart ver-
giftet. Dies konnte zum Beispiel uns
Englandern zu einem ehrlichen Herzen
verhelfen, das den Schmerz versteht und
fiihlt, den wir andern Menschen zugefugt
haben, die wir uber Jahrhunderte gering-
schatzten und ausniitzten.

Mogen wir vor allem den Mut finden,
die Bedeutsamkeit von Vergebung und
Frieden zu verstehen und die zwangslau
fige Verbindung zwischen den beiden
zum Einsatz bringen: keine Vergebung,
kein Friede.

Nicholas Frayling ist anglikanischer
Priester, Domherr der Kathedrale und
Pastor der City von Liverpool. Er ist Au-
tor eines Baches ilber den Friedenspro-
zess in Irland («Pardon and Peace»,
SPCK 1996). Beim vorliegenden Text
handelt es sich um Ausztige seines Refera-
tes vom 31. Juli 1999 in Caux. (Der voll-
stdndige Text kann bei der Redaktion zum
Selbstkostenpreis bestellt werden.)
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Nicht longer Opfer sein

In seiner langen diplomatischen Karriere sei er oft an Friedensver-
handlungen beteiligt gewesen, meinte der Schweizer Diplomat und ehe-
malige Staatssekretar Edouard Brunner. Es scheine ihm aber, dass an
keinem der internationalen Symposien und auf keiner politischen
Agenda wirklich iiber die Versohnung und deren Notwendigkeit ge-
sprochen worden sei.

Es sei eines, die in einen Konflikt ver-
wickelten Parteien aufzufordern, sich
nicht mehr zu bekampfen. Ihnen zu echter
Versohnung zu verhelfen sei jedoch we-
sentlich schwieriger, aber unumganglich,
wenn ein emeutes Aufflackern der Feind-

seligkeit vermieden und mit dem Wieder-
aufbau begonnen werden solle. Genau
darum gehe es in den Begegnungen von
Caux: wie Menschen in einer Krisenregi-
on das Miteinander-Leben neu entdecken

und erlernen, sich sogar dariiber freuen
und sich solidarisch fiihlen konnten.

Brunner sprach zur Begriissung der
Teilnehmer aus iiber sechzig Landern, die
sich vom 8. bis 15. August in Caux zum
vierten Mai unter dem anspruchsvollen
Titel «Agenda der Vers6hnung», bege-
gneten.

Dabei ging es um folgende Fragen;
«Wie konnen verschiedene Volksgruppen
- als Nachbarstaaten oder iimerhalb eines

Staates die sich bekampft haben, im
Frieden zusammen leben lemen? In ei-

nem Frieden freilich, der nicht faul oder
aufgezwungen, sondern echt ist und alien
Beteiligten gerecht erscheint?» In dieser
Hinsicht beschaftigte natiirlich im August
die Situation im Kosovo alle Kopfe und

Herzen. Fin nach Schweden gefliichteter
ehemaliger kosovoalbanischer Polizist bat
die Teilnehmer vor allem um Hilfe fur

den Wiederaufbau des Kosovo und regte
an, dass nebst den vielen Anstrengungen
von internationalen und Nichtregierungs-
Organisationen die persdnlichen Kontak-
te an der Basis ausserst wichtig seien. Fr-
ste Schritte konnten zum Beispiel mit den
Studierenden an der vor kurzem wieder-

eroffneten Universitat unternommen wer

den.

«Ausserst sclimerzlich, aber auf-
schlussreich» seien diese Tage fur sie alle
gewesen, wahrend derer sie «die andere
Seite der Ereignisse kennen gelernt hat-
ten» meinte eine der vier Belgrader
Hochschulabsolventinnen, die zu einem
Fhemaligentreffen nach Caux gekommen
waren, eingeladen von ihren amerikani-
schen Kommilitonen, mit denen sie vor
zwei, respektive drei Jahren einen Caux-
Sommerkurs fur Konfliktveranderung be-
sucht batten. «Frschuttert, erniichtert,
aber doch irgendwie wieder mit einem
Funken Hoffnung» bezeichnete sich eine
von ihnen nach einem langen Gesprach
mit dem Kosovaren.

«Wir brauchen einandet"

Der Frzieher Jehezkel Landau aus Je

rusalem, einer der zwei Leiter des Zen-
trums «Open House» fur judisch-arabi-
sches Zusammenleben in Ramleh, war
mit seiner Frau Dahlia und dem sechs-

jahrigen Sohn Raphael sowie seinem
Partner im «Open House»-Projekt, dem
palastinensischen Christen Michail Fa-
nous, fur zwei Konferenzabschnitte nach
Caux gekommen.

Landau sprach zum Tagesthema:
«Vom Opfer zum Heiler - jene, die vie!
gelitten haben, werden am meisten zu ge-
ben haben.» Er unterstrich, wie schwierig
es sei, aus der Opfermentalitat auszubre-
chen. Die jiidischen Schriften, welche
von der Befreiung des Volkes aus der
Sklaverei in Agypten berichten, forderten
die Juden an 36 verschiedenen Stellen

auf: Thr sollt den Fremden lieben wie

euch selbst', und: 'Fiigt nicht andern zu,
was euch angetan worden ist, wenn ihr ins
versprochene Land kommt!'

«Der Flolocaust und die Shoa kormten

uns Juden dazu verleiten zu sagen: 'Nie
wieder - nie wieder fiir uns'», fuhr Lan
dau fort. «Wir konnten und sollten es aber

auch aus Solidaritat mit den andern, die
auch leiden, sagen und es ernst meinen.»
Es sei normal, dass ein Yolk, das viel Ver-
folgung erlitten babe, von einem Sicher-
heitsbediirfnis besessen sei, aber Israel
miisse der goldenen Regel treu bleiben.
Es diirfe nicht der Versuchung anheim
fallen, zu sagen: «Fugt es den andern zu,
bevor sie die Mdglichkeit haben, uns
Schlimmeres anzutun.»

«In diesem Zusammenhang mochte
ich mich persdnlich bei den Palastinen-
sern und ihren Familien, ihren Freunden
und ihrem Yolk entschuldigen: auch bei
jenen Menschen hier, die aus andern
Nachbarstaaten stammen, und bei ihren
Yolkem, die heute allesamt Opfer sind -
Opfer unserer Angst und unserer hdchst
kurzsichtigen Auffassung dessen, was wir
fur unsere Sicherheit brauchen. Dabei

brauchten wir mehr guten Willen, mehr

Zum dritten Mai trafen sich zum «Rundtischgesprdch fur Politi-
ker» 34 Personlichkeiten aus zwanzig Landern im Rahmen der
((Agenda fiir Versdhnung». Fiir die Organisatoren zeichneten im
Einladungsdokument drei japanische Abgeordnete (darunter
der ehemalige Premierminister Hata) sowie zwei Schweizer:
Nationalrat Frangois Loeb und Stdnderat Pierre Paupe.
Im Bild: Frangois Loeb (links) im Gesprach mit Mato Zovkic,
Generalvikar der Erzdiozese von Sarajewo (Riicken zur Kame-
ra), dem deutschen Diplomaten Helmut Wegner und dem Vorsit-
zenden des elsdssischen Regionalrats, Adrien Zeller

Der Schweizer Diplomat Edouard Brunner
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Vergebung anstelle von ausgekliigelten
Waffen und dem Verfolgen einer Politik,
die andern schadet und sic demiitigt. Hat-
ten wir dies, so konnten wir aufeinander
zugehen, hier und bei uns zu Hause. Wir
konnten den Schicksalsbeschreibungen
der andern mit all ihrem Leid und ihrer

Trauer mitfuhlend zuhoren, ihr subjekti-
ves Erleben ehren - auch wenn wir das-

selbe vollig anders erlebt haben. Und
dann konnten wir zusammenarbeiten,
weil wir einander brauchen, weil wir auf
einander angewiesen sind. So konnen die
Wunden unserer geteilten Geschichte ge-
heilt und der Teufelskreis durchbrochen

werden.

Sie konnten es kaum glauben

Kann man auch dort, wo ein ganzes
Volk gedemiitigt, ja beinahe ausgerottet
worden ist, noch iiber Versohnung spre-
chen? Fiir die Krankenschwester, Men-
schenrechtsaktivistin, Gewerkschaftsfuh-
rerin, Sozialarbeiterin und Mutter von
drei Kindern aus Ruanda ist dies nicht nur

moglich, sondern lebenswichtig: «Der
Volkermord von 1994 hat in Ruanda auf

beiden Seiten tiefe Wunden hinterlassen.

Wir alle leiden an einer gefahrlichen
Krankheit: dem Hass, und bendtigen drin-
gend die Heilmittel der Vergebung und
der Versohnung. Lange war auch ich
durch diese Krankheit wie gelahmt. Ich
war traumatisiert und ausserstande, den
Schmerz iiber den Mord an meinen An-

gehorigen zu iiberwinden. Ich sah nicht,
wie ich mit den Familien der Volkermor-

der weiter zusammen leben und arbeiten

korme.

Als 1998 ein Verwandter starb, ging
mir auf, dass die Etappe des Todes zu je-
dem Menschenleben gehort, dass es aber
wesentlich schlimmer ist, fur einen Tod
verantwortlich zu sein als sein Opfer zu
werden. Aus dieser Perspektive empfand
ich Erbarmen mit den Frauen und Kin

dern der Morder und fand die Kraft,
ihnen zu vergeben, so dass sie spater viel-
leicht auch einmal um Vergebung bitten
kormen.

Konkret hat dies zur Griindung ver-
schiedener Frauengruppen gefuhrt, die
bediirftige hospitalisierte Gefangene ohne
jegliche Diskriminierung materiell und
geistig unterstutzen. Wir sammeln Le-
bensmittel, bereiten das Essen selber zu
und bringen es ihnen ins Krankenhaus.
Anfanglich kormten sie kaum glauben,
dass Tutsi-Frauen, die durch den Volker
mord zu Witwen geworden waren, ihnen
tatsachlich Essen brachten; sie furchteten
gar, vergiftet zu werden. Dann erkannten
sie allmahlich, was uns bewegte, und eini-
ge begannen zu weinen und baten uns um
Verzeihung. Es ist erschiitternd, wie eini-
ge dieser friiher gut situierten Menschen
durch ihr eigenes Verschulden heute vol
lig gebrochen daliegen. Dies zu sehen,
hat mir ermoglicht, wie es im Sprichwort
heisst, zwar die Stinde zu hassen, aber
nicht den Sunder.

Vorbereitung einer Prdsentation iiber den nationalen Versdhnungstag zwischen den
Aborigines und den iibrigen Bewohnern Australiens.
Die Dolmetscher, die das Ganze in 6 Sprachen iibertragen werden, notieren sich schon
mdglichst viele Informationen.

Als Nachstes planen wir eine Schule
fur Friedenserziehung, in der die Gedan-
ken der Moralischen Aufriistung, Men-
schenrechte und Konfliktverhutungs- und
Losungsmethoden vermittelt werden.»

Kelne neue Abhdnglgkelt

Die Australierin Helen Moran, Dichte-
rin und zweifache Grossmutter, hat eben
in Canberra ein Studium begonnen. Sie
erzahlte dem faszinierten Publikum, wie
sehr «der innere Wandel vom Opfer zur
Uberlebenden» ihr in ihrer Arbeit fiir die

Ureinwohner, die Aborigines, geholfen
habe. Sie war eines der Tausenden von

Aborigines-Kindern, die zwischen 1880
und 1970 gewaltsam von ihren Familien
getrennt und in weissen Familien oder
kirchlichen Institutionen erzogen wurden.
«Jene ethnisch zerstorerische Assimilati-

onspolitik hat unsagbares Leid iiber
ganze Generationen gebracht. Stellen Sie
sich die Kinder vor, die plotzlich ohne
Vorwarnung ihren Miittem entrissen wur-

Interview mit Jeanette Ibargoyen aus
Uruguay, die diesen Sommer die 40 jun-
gen Siidamerikaner begleitete

den, diese meist nie wiedersahen, uber
ihre Abstammung belogen wurden...»
Sie und viele ihrer Leidensgenossen hat-
ten aber entdeckt, «dass das Opfersein
uns entmundigt, in eine neue Abhangig-
keit fiihrt, frustriert und entmachtet».
Trotz ihrer unsaglich schwierigen
Lebenserfahrungen - Verlust ihrer Fami-
lie, ihrer Kultur, ihrer Sprache - trotz der
Ermordung ihrer Mutter, trotz Alkoholis-
mus und friihem Tod ihres Vaters, obwohl
sie als Kind sexuell missbraucht und als

Erwachsene mehrmals vergewaltigt wor
den war, trotz der Drogenabhangigkeit ei
ner ihrer Tochter, in deren Folge sie sel
ber einen Nervenzusammenbruch erlitt,
ist Helen Moran aus eigener Erfahrung
uberzeugt, dass es Heilung gibt. Sie wur-
de Vorstandsmitglied fur den nationalen
«Sorry Day» (Tag der Bitte um Verzei
hung, siehe CI. 5-7/98) und arbeitet in ei
ner Reihe von Rehabilitations- und Schu-

lungsprogrammen fur junge Aborigines
mit. «Ich sah, dass ich nicht langer ein
Opfer zu sein brauchte; Ich habe fur mein
eigenes Leben Verantwortung ubernom-
men, mich dem guten Geist und den Wei-
sungen meiner Aborigines-Vorfahren
gedffnet.»

Helen Moran, wie iibrigens viele ande-
re Sprecher und auch viele der Teilneh-
mer, denen wir wahrend eines Essens
oder in der kleineren Diskussionsgemein-
schaft begegneten, wird viel Mut und
Ausdauer benotigen. Helen sagte uns, die
Begegnung mit ebendiesen Schicksalsge-
nossen und das, was sie aus deren Erfah-
rungen habe lemen konnen, bedeute fiir
sie eine riesige Unterstiitzung. Dies gelte
auch fur die Tatsache, dass privilegierte
Mitteilnehmende wie die Berichterstatte-

rin sich die Zeit genommen hatten, ihnen
wirklich zuzuhbren, und versucht hatten
zu verstehen. Und fur mich - fur uns -

sind ihre Schicksale und ihre Ausdauer

eine Herausforderung, an dieser Agenda
der Versohnung mitzuwirken, wo immer
wir konnen.

Marianne Spreng
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Seit der letzten
Ausgabe... Fur

... empfing der Okumenische Patriarch
der Orthodoxen Kirche, Bartolomeos, in
seiner Residenz am Goldenen Horn in

Istanbul die MRA-Vertreter Marcel und

Therese Grandy (Schweiz) und Peter
Everington (England). Die Kontakte zwi-
schen dem Patriarchal und der Morali-

schen Aufriistung gehen auf einen Be-
such Frank Buchmans beim Patriarchen

Athenagoras im Jahre 1953 zuriick.

... haben beherzte Burger von Tansania
die Korruption und die Konfliktlosung
thematisiert. Vom 12.-17. Mai fuhrten sie

in Bar es Salaam eine panafrikanische
Konferenz durch, die in den dortigen Me-
dien grosse Beachtung fand.

... beging der amerikanische Staat Ore
gon seinen formellen «Tag des Beken-
nens»: Am 22. April beschloss die Legis
lative die Anerkennung der rassistischen
Geschichte Oregons. Bisher war im Ge-
schichtsunterricht davon nicht die Rede

gewesen. Fortan soil aktiv an der
Chancengleichheit aller Minderheiten ge-
arbeitet werden.

Das Ehepaar Grandy vor dem Okumeni-
schen Patriarchal

Unter dem Titel...

... Um dem Krieg den Krieg zu er-
kldren wird in der Genfer Voix Protes-

tante vom 23. Juni ein Portrat der Ideen

der Moralischen Aufriistung und des
Konferenzzentrums in Caux gezeichnet.

... Hundert bewegte Jahre wird in
La Presse vom 9. Juli iiber die permanente
Ausstellung CAUXexpo berichtet. Der
Artikel hebt die Grundung jener Immobi-
liengesellschaft im Jahre 1899 hervor, die
anschliessend das Caux-Palace-Hotel

haute.

... Die Korruption, ein weitweites
ijbel berichtet La Presse vom 26. Juli
iiber den offentlichen Vortrag von Peter
Eigen, dem Prasidenten von Transparen
cy International. «In den Sitzreihen mi-
schen sich alle Sprachen der Welt. (Die

Korruption) ist der Hauptgrund der Ar-
mut in den Entwicklungslandern und un-
tergrabt die Demokratie. Sie wird oft je-
nen Staaten zugeschrieben, ist aber die
Geheimwaffe (I 'arme blanche) der Indu-
striestaaten», schreibt die Autorin des
Berichts.

... Der Runde Tisch von Coux

schidgt ethische Verholtensnormen
fur Firmen vor beschreibt Le Temps
am 29. Juli in einem 4 Spalten breiten
Artikel die Arbeit der Wirtschaftsver-

treter aus Europa, Amerika und Japan,
die sich diesen Sommer zum 13. Mai

versammelten. Bereits in zwolf Sprachen
und 150 000 Exemplaren sei der von
ihnen erstellte Verhaltenskodex veroffent-

licht worden; seine Grundsatze werden
vielerorts gelehrt, stellt Le Temps fest.

Zu Urhebern von Veranderung
werden

Eine Begegnung flir Nord- und Latein-
amerika in Brotas, Salvador (Brasilien)
vom 1. bis 6. Oktober 1999
Auskunft per E-Mail;
mrbrazil@compuland.com.br

Ost-West-Konferenz fur
Wirtschoftsefhlk

in Rzeszow (Polen) unter dem Patronat
des Biirgermeisters und des Gouverneurs
der Provinz Vorkarpaten, 4.-6. Novem
ber 1999

Auskunft Piotr Strek, E-Mail:
wzmorze@pro.onet.pl

AUF SPENDEN ANGEWIESEN

Mochten
Die Stiftung fur Moralische Aufrustung
ist zur Erfullung ilu-er Aufgaben jedes
Jahr auf freiwillige Konferenzbeitrage
und Spenden angewiesen. Alle Leserin-
nen und Leser sind herzlich eingeladen,
dieses Werk auch finanziell zu unterstiit-

zen. In den folgenden drei Bereichen fin-
den Sie die aktuellen Spendenziele:
1. Spendenaktion 99:
Die noch bis Ende dieses Jahres laufende

Aktion hat bis zum 7. September CHF
25 132.20 eingebracht. Sie ermoglicht die
Konferenzteilnahme Erwachsener, junger
Erwachsener und Jugendlicher aus Kri-
senregionen, denen die Mittel fur einen
Aufenthalt in der Schweiz fehlen. Mit ei

nem Beitrag von Fr. 85.- decken Sie den
Tagesaufenthalt eines Konferenzteilneh-
menden in Caux, mit einer Spende von Fr.
500.- die Teilnahme an einer sechstagi-
gen Session.
2. Spenden und Legate zugunsten des
Caux-Erneuerungsfonds
Im bald hundertjahrigen Mountain House
sind grossere Erneuerungs- und Sanie-
rungsarbeiten notwendig. Auch muss die
Ausriistung des Konferenzzentrums lau-
fend emeuert werden. Die Vermietung
des Hauses ausserhalb der Konferenz-

zeiten hilft dabei, aber zusatzlich bedarf
es wesentlicher Spendenbetrage.
3. Allgemeine Spenden
Obwohl ein Grossteil der MRA-Tatigkei-
ten durch Freiwillige geleistet wird, fallen
fur alles iibrige, z.B. Verwaltung,
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Unser Herbstangebot:
Konferenzbericht kostenlos

fur Ihre Freunde und Bekannten

Herr/Frau

ie Agenda

Hoffnung teilen

Internationale Konferenz in Sydney, Aus-
tralien, 3. - 7. Dezember 1999 zum Thc-
ma: Hoffnung teilen, Gemeinschafit
schafFen, sich fur Veranderung engagie-
ren.

Auskunft per E-Mail:
rnillsdj@ozemail.com.au

Wirksam leben im kommenden

Jahrhundert

Bin Kurs flir junge Erwachsene in Austra-
lien, 6. Februar - 8. April 2000; «Effec-
tive Living for the 21st Century». Ar-
beitssprache Englisch, Kursort Haus
«Armagh» bei Melbourne.

Kurskosten: A$ 1950.-
Auskunft: The Coordinator, Effective
Living Course, E-Mail:
100374.1216@compuserve.com

Agenda fur Veranderung,
Versohnung und Frieden

Nationale Konferenz im Holiday Inn,
Utrecht (Niederlande)
Datum:

18. Miirz 2000, 10.30- 17.00 Uhr
Kosten:

HFL 35,- Mittagessen inbegriffen
Auskunft:

Centrum Morele Herbewapening,
Amaliastraat 10, NL-2514 JC Den Haag

Sie mltmochen?
Reisespesen, Dmcksachen, Aktionen
usw., regelmassig Kosten an.
Spenden mit dem entsprechenden Ver-
merk sind zu richten an:

Schweiz:

Stiftung fur Moralische Aufriistung
6002 Luzem

- Postfinance 60-12000-4 Luzern

- CREDIT SUISSE Luzern

Konto Nr. 249270-61-5

Deutschland:

Frank Buchman Gesellschaft lur

Moralische Aufriistung, e.V
Spendenkonto Nr. 4081113
Deutsche Bank Gladbeck

(BLZ 420 700 62)
(Die FBG kann eine Spendenbescheini-
gung ausstellen)

Chenjia Sui hatte ihr Zimmer daheim in Newcastle fur zwei Monate gerdumt, damit es
vermietet werden konnte. Dies ermdglichte ihrer Mutter, den Familienaufenthalt in
Caux zu bezahlen.

Vorname

Strasse/Nr.

Land (abgek.) PLZ

Ortsname

Herr/Frau

Vorname

Strasse/Nr.

Land (abgek.) PLZ

Ortsname

Herr/Frau

Vorname

Strasse/Nr.

Land (abgek.) PLZ

Ortsname

Fiir weitere Adressfelder und Adresse
des Auftraggebers: bitte wenden!

BESTELLUNG

JEx. Konferenzbericht CI. Nr. 8-10/99

Jahresabonnement CAUX-Information

□ Schweiz

□ Deutschland

□ Ubrige Lander

□ Luftpost

□ Studenten, Lehrlinge

CHF 32.—

DEM 42.—

CHF 37.—

CHF 41.—

CHF 24.—

Zutreffendes bitte ankreuzen und Ihre
vollstandige Anschrift auf der Riickseite
vermerken

Broschiiren & Bucher

Ex. KB. Philosophie der Versohnung

Ex. Den besten Kurs steuern

Ex. Toumier: Zuhoren konnen

Ex. Der vergessene Faktor

Ex. Kind des Zufalls

Datum:

Unterschrift:



Herr/Frau

Vomame

Strasse/Nr.

Land (abgek.) PLZ

Ortsname

Herr/Frau

Vorname

Strasse/Nr.

Land (abgek.) PLZ

Ortsname

Herr/Frau

Vorname

Strasse/Nr.

Land (abgek.) PLZ

Ortsname

UNSER HERBSTANGEBOT 8-10/99

Luzern, im Oktober 1999

Liebe Leserin, lieber Leser
Wir laden Sie wiederum herzlich ein,
von unserem Herbstangebot Gebrauch zu
machen. So konnen Sie ohne viel Atif-
wand Ihren Bekannten und Freunden et-

Mw von dem weitergeben, was Sie an der
Caiix-Infonnation schdtzen.
•  Trennen Sie nebenstehende Spalte ah.

Tragen Sie Namen und Adressen Ihrer
Bekannten ein, die diesen Konfemnz-
bericht kostenlos erhalten sollen.

• Bitte senden Sie uns diese Uste bis

spdtestens 30. Oktober 1999 -und
vergessen Sie nicht, Ihren eigenen Na
men samt Adresse aufzufiihrenl
Wir freuen uns darauf, Ihren Freunden

und Bekannten dieses Angebot in lUrem
Namen zu machen.

Mit freimdlichen Gtiissen . :
Ihr C l.-Team

Weitere Exemplare dieser Ausgabe

pro Exemplar: CHF 4.50
Ab 5 Exemplaren: CHF 3.50
(plus Porto)

Sind Sie schon abonniert?

Die CAUX-INFORMATION

im Jahresabonnement

Schweiz: CHF 32.-

Deutschland: DEM 42.-

iibrige Lander: CHF 37.-
Luftpost: CHF 41.-

, Studenten. Lchiiinge: CHF 24.-
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WEITEREN INFORMATION

Neues und Bewahrtes

Die neue BroscMre:
Frank Buchman und seine
Philosophie der Versohnung
Pierre Spoerri
Agenda der Versohnung 1999 ^ . V
16 Seiten A5 mit Glanzumschlag
CHF 5.- (Versandkostejj inbegriffen)

Eine Unterlage zum Gruppengesprach
Oder zum Selbststudium:
Den besten Kurs steuern
Texte zum Nachdenken aus der christ-
lichenjiidischen und muslimiscben
Tradition.
Sonderausgabe CAUX-Information 1999
16 Seiten A4, illustriert
CHF4.—/ DF.M5-

;|(20%Rabattab lOEx.)

DIE BUCHERECKE:

Paul Tournier (1898-1986)
ZUHOREN KONNEN
«Die Menschen sind einsam beim Suchen
nach dem Wesentlichen und nach dem
personlichen Kontakt», meint der Genfer
Arzt und Psychotherapeut, dessen lebens-
lange Praxis des Zuhorens in diesem sei-
nem letzten Werk ihren Niederschlag fin-
det.
Neuauflage 1998
Caux Verlag, CHF 26.—

Jacques Henry
KIND DES ZUFALLS
Ein Leben, das unter denkbar schwierig-
sten Bedingungen beginnt und eine uner-

waitete Bestimmung findet: vom kleinen
Waadtlander Dorf via Caux nach Indien
und wieder zuriick in die Schweiz. - Als
die Krebsdiagnose gestellt wird, rebelliert
Jacques Flenry. Dann gewinnt sein in Jah-
ren der Priifung gewachsener Glaube die
Oberhand. Er staunt iiber all das, was
ihm Gott mitten in der Krankheit
schenkt, imd teilt es grosszugig mit den
Menscheii um sich herum.

Mit funf Farbfotos aus der Kamera des
Autors.
Caux Verlag 1996, 96 S., CHF 22.—

Garth Lean
DER VERGESSENE FAKTOR - Vom
Leben und Wirken Frank Buchmans
Diese umfassende, sorgfaltig dokumen-
tierte Biographic vermittelt das Portrat
einer einmaligen und kontroversen Per-
sdnlichkeit, aber auch einen Blick hinter
die Kulissen der Ereignisse, welche unser
Jahrhundert pragten.
Brendow Verlag, 476 Seiten,
CHF 32.80 / DEM 34,- / AUS 265.-

Unsere Besteiladressen:
Caux-Information
Postfach 4419
CH-6002 Luzern

MRA-Bticherdienst
Hubert Eggemaim
Obere Goethestrasse 102
D-45964 Gladbeck


