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Das Trennende erkennen, das Tren-

nende iiberwinden: Es ist heute nicht

moglich, dariiber zu sprechen oder zu

scbreiben, ohne sofort an die tragiscbe Si

tuation im Siidosten unseres Kontinents

zu denken. Wir laufen Gefabr, dass dieses

Jahrhundert so ausklingt, wie es begon-

nen hat: mit Massenvertreibungen, Mord

und Bomben. Eine Generation lang hat-

ten wir geglaubt, es werde in Europa nie

mehr Krieg geben. Nun sind wir hin- und

hergerissen zwischen entsetztem Beob-

achten und Wegscbauenwoilen, zwischen

Wut und Ohnmacht, Mitieiden und der

Versuchung, das Ganze aus unserem Be-

wusstsein zu verdrangen.

In diesem Jahrhundert wurden hohe

Ideaie wie jene der UNO-Charta und der

Menschenrechtserklarung verabschiedet

und verkiindet. Zugleich verfolgten aber

viele unserer Staaten - oft riicksichtslos -

ihre eigenen Machtinteressen. Auch war

es manchmal bequemer, Machthaber zu

unterstiitzen, die es mit den besagten

Menschenrechten aiies andere als genau

nahmen, solange die Stabilitat in einer

bestimmten Gegend gewabrleistet und

somit das Wirtscbaftswachstum bei uns

nicht gefahrdet wiirde. Nun ernten wir
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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

die Friichte dieser Inkonsequenz. In Siid-

osteuropa verdichtet sie um Alp-

traum.

«Ich liebe die Menschheit, nur meinen

Nachbarn kann icb nicht ausstehen», soil

jemand einmal gesagt haben. Und ich?

Wie steht es mit der Anwendung meiner

Ideaie?

Welch ungeheuer tiefe Bereitschaft

zur Siihne und zur Vergebung wird es sei-

tens aller Beteiligten in jener Krisenregi-

on brauchen, damit die Traumata des ge-

genwartigen Krieges geheilt werden kon-

nen! Heute sind unzahlige Briicken zer-

stort. Dennoch sollte diese Gegend wieder

zur Briicke zwischen der christlichen und

der muslimischen Welt werden konnen.

Damit dies geschieht, werden die Kirchen

und Moscheen ihre angestammte Rolle

spielen miissen, indem sie das Feuer des

Gewissens in der Seele Elnzelner wieder

zum Brennen bringen. So konnte die Rei-

nigung im Innern der Menschen zur un-

erwarteten, aber machtvollen Antwort

auf das aussere Vertreiben von Volkern

werden. Ganze Gemeinschaften werden

sich an ihr angestammtes Recht und ihre

Aufgabe erinnern miissen, Hiiter ihrer
Briider, ihrer Nachbarn zu sein. Diesem

Auftrag konnen auch wir in unsern gar

nicht so weit entfernten Landern uns

kaum entziehen. Wenn wir bereit sind,

dieses Brennen in unseren eigenen Seelen

zuzulassen, und wenn den Idealen, die

wir verkiinden, Taten folgen, konnen wir

einen Beitrag zu Gerechtigkeit und Frie-
den leisten.

Unsere Identitat und unsere Zukunft

werden dann gesichert, wenn wir sie auch

unseren Nachsten und Ubernachsten zu-

gestehen. Erst dann konnen wir hoffen,

dass einst auch dort, wo heute Bomben

fallen und Menschen vertrieben werden,

das Trennende nicht langer unweigerlich

zu Zerstorung fuhren muss. Um dies zu
erreichen, benotigt die Welt ein Wunder,

und fiir dieses Wunder betet sie heute.

Und wahrend wir mitdenken, -warten,

-leiden, -beten, ist es gut, uns immer wie

der Situationen zu vergegenwartigen, in

denen Menschen die ansprucbsvolle Auf

gabe angepackt haben, Trennendes zu
iiberwinden.

Marianne Spreng
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Die Rolle des Islam In der Schwelz und Europe

Am 25. Marz dieses Jahres fand in einem Saal des Genfer Forums ein Podiumsge-
sprach zwischen Tariq Ramadan und Christian Delorme statt. Ramadan ist Autor des
Buches Etre musulman europeen (Europaischer Muslim sein); er lehrt Philosophie und
Islamische Studien an der Universitat Fribourg. Der Priester Delorme ist in der Didzese
Lyon (Frankreich) fur Beziehungen zur islamischen Glaubensgemeinschaft zustandig.
Sein neustes Buch tragt den Titel: Les banlieues de Dieu (Die Vorstadte Gottes). Pfarrer
Jean-Claude Basset, Prasident der Interreligiosen Plattform in Genf, die den Anlass ge-
meinsam mit der Moralischen Aufrtistung organisiert hatte, leitete das Gesprach und die
anschliessende Publikumsdiskussion.

Der hier zur Verfiigung
stehcnde Platz erlaubt es leider

nicht, den angeregten Gedanken-
austausch der beiden zwar so

verschiedenen, aber sich in ihren
Aniiegen so nahe kommenden
Redner vollumfanglich wieder-
zugeben. Die nachfolgenden
Notizen soUen jedoch einen
Einblick in ihre Ausfiihrungen
geben, weiche zahlreiche Fragen
aus dem Publikum hervorriefen.

Tariq Ramadan bemerkt eingangs,
dass er den Beitrag der Muslime zur
ganzen Gesellschaft als wichtiger einstu-
fe als den Platz, der ihnen darin zugewie-
sen werde. Die gesellschaftliche Heraus-
forderung von heute fasst er in vier
Punkten so zusammen:

1. Geistliche Lebensgrundlagen stehen
im Gegensatz zum Konsumdenken.

2. Im Bildungswesen laufen Muslime
Gefahr, dem Extremismus ausgesetzt
zu werden. Aufgrund von Unkenntnis
ihrer eigenen Kultur wachst ihre
Angst.

3. In verschiedenen Staaten Europas neh-
men die sozialen Spannungen zu. Dies
darf nicht zum Bruch ausarten.

4. Die Werte- und Sinnfrage: Weiche Be-
deutung wird ihr beigemessen?

Christian Delorme formuliert seinerseits

folgende Schwerpunkte:
• In vielen Bereichen vollzieht sich ein

Umbruch.

• Zwischen Spiritualitat und Gesellschaft
besteht ein Spannungsfeld.

• Der Gesellschaftsvertrag, insbesondere
der in Frankreich entstandene pacte lai-
que, ist umstritten.

• Die Verweltlichung greift um sich
(developpement du secularisme).

• Ihm liege daran, dass die Religionen
die Menschen nicht voneinander tren-
nen, sondern Annaherung zulassen.

• Muslime sollen sich zu Wort melden^

und ihre Meinung aussern.

Diesen letzten Punkt greift Tariq Ra
madan als erstes auf und beschreibt, wie
die Vertretung muslimischer Interessen,
der offentliche Auftritt im europaischen
Umfeld nicht unproblematisch sei. Unter
den Zuwanderern in Europa seien folgen
de Stromungen auszumachen:

Die Traditionalisten: Unter ihnen be

steht einerseits die Stromung, den Koran
buchstabengetreu auszulegen (tablir); die-
se sei unter den Muslimen Grossbritanni-

ens sehr verbreitet. Anderseits gebe es
jene, die sich auf die Tradition der ersten
Jiinger des Propheten stiitzen und sich der
liberlieferung beugen, die nicht zur Dis-
kussion stehe (salafi).

gespalten, die in Europa ein Kalifat (Re-
gierungsform nach rein muslimischem
Recht) errichten mochte.

Ramadan versichert, unter den Musli
men Europas gebe es interne Debatten,
bei denen auch die Herkunft der jeweili-
gen Personen und Gruppen mitbestim-
mend sei. Er selbst ist Eiikel des Griinders
der Muslimbriider Agyptens; seine eigene
Position formuliert er klipp und klar:
«Man soli sich weiterentwickeln, ohne
dabei seine Wurzein zu verlieren.»

Delorme reagiert dankbar auf Rama-
dans offene Antwort und ruft den Anwe-

senden in Erinnerung, dass die christliche
Geschichte diejenige einer Einheitsdok-
trin sei, die bestenfalls eine Minderheit
mehr oder weniger toleriere. In der Folge
seien innerreligiose Spaltungen entstan-
den. Zwar werde die Andersartigkeit ein-
zelner Menschen akzeptiert, weniger aber
jene von Organisationen, die erfahrungs-
gemass nicht immer Gutes im Schilde
fuhrten. Die entstandene gegenseitige
Angst sei aber durch das Gesprach abbau-
bar.

Der Gesprdchsleiter Jean-Claude Bassetfolgt den Ausfiihrungen von Christian Delorme

Die Reformer: Zu ihnen gehoren die
Intellektuellen, oft auch die politischen
Fliichtlinge. Hier existiere eine Stro-
mmig, die der treuen Uberlieferung (sala
fi) nahestehe. Weiter gebe es einen «Iibe-
ralen» Fliigel der Reformer, die eine
Trennung zwischen Religion und Gesell
schaft befurworten. Von den Salafi-Re-
formern habe sich eine kleine Gruppe ab-

Hierzu bemerkt Ramadan, das Ge
sprach zwischen den verschiedenen Ten-
denzen des Islam sei schwieriger als jenes
mit andem Religionen. Der aussere
Druck auf die erste muslimische Einwan-

derergeneration habe eine Art Einigkeit
erzeugt Mit der zweiten Generation
brockle diese aber ab. Vielfalt koime je
doch fruchtbar werden, denn dem ande-
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ren Platz gewahren heisse zugleich sich
selber Platz schaffen.

Aus dem Publikum wurde die Frage
gestellt, wie es um die Frauenbewegung
und die Demokratie im Islam bestellt

sei.

Tariq Ramadan erklart, dass die musli-
mischen Frauenbewegungen zu echter
Glaubenspraxis aufrufen. Die Einschran-
kung der Rolle der Fran sei auf Traditio-
nen in gewissen Landern zuriickzuflihren,
nicht auf die Texte des Korans. So enga-
giere sich z.B, die iranische Frauenbewe
gung sehr gegen die traditionalistischen
Mullahs. Zur Demokratie meint er, Ab-
sprache und Verstandigung gehoren zum
muslimischen Erbe. Die verschiedenen

Kulturen seien aufgerufen, Grundsatzli-
ches zu pflegen, ohne einander Modelle
aufzuzwingen.

u

Tariq Ramadan wird
zur Rolle der Frau befragt

Weiter wurde gefragt, ob sich die Red-
ner eine «Hinwendung zu den Quellen»
als hilfreich vorstellen konnten. Antwort:

Eine solche Ruckkehr konne entweder

dazu dienen, sich «vor der Welt zu schut-
zen», Oder aber «Atem zu holen», um
sich fur die Gegenwart und die Zukunft
zu riisten. Die Deutung der Schrift sei
auch stets von der Psychologie des Lesen-
den beeinflusst.

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH INTERNATIONAL

Besuch in Gaza,

Jede und jeder, dem man in Israel und Paiastina begegnet, hat seine
ureigene, erzahlenswerte Geschichte. Altere Juden beschreiben, wie
sich damals die ausserlich freundlicb erscheinende europaische Gesell-
schaft gegen sie gewandt hatte, und schildern ihre Fiucht vor den
Greueltaten, die in ihrem vollen Ausmass erst spater bekannt wurden.

Auch Immigranten der jiingsten Zeit
erzahlen, wie sie vor Schikanen und Ver-
folgung in ihren jeweiligen Geburtslan-
dern geflohen sind. Junge Israelis be
schreiben, wie Angst sie begleitet, wenn
sie durch die Strassen gehen, weil ihre
Freunde dort von Arabern verletzt oder

umgebracht wurden.

Palastinenser in den palastinensisch
verwalteten Gebieten beschreiben, wie
sie sich in die Fliichtlingslager retteten
und sich iiber Jahre bemiihten, wieder ein
wiirdiges Leben aufzubauen. Die Ge-
schichten lassen sich aus den vorzeitig
gealterten Gesichtern ablesen: demuti-
gende Behandlung durch israelische Sol-
daten und Behorden; die Frustration, sich
nicht ftei - oder iiberhaupt nicht - bewe-
gen zu konnen, obwohl es «ihr eigenes»
Land ist; Geschichten des Festgenom-
men- und Eingesperrtwerdens. Die Mehr-
zahl der jiingeren Menschen haben einige
Zeit hinter Gittern verbracht - als Strafe

fur Steinewerfen oder Schlimmeres

wahrend des «lntifada»-Aufstandes, der
ihre Erziehung unter- oder gar abgebro-
chen hat. Jetzt stehen sie in einem bitteren

Kampf um Arbeitsplatze, obwohl die
Lohne nicht ausreichen, um eine Familie
durchbringen zu kormen.

Dann noch eine vierte Kategorie: jene
Palastinenser, die in Israel wohnen. Ihr
Leben mag zwar weniger von den Unru-

Eine andere Frage gait der Rolle des
Humanismus im interkulturellen Ge-

sprach. Beide Redner zeigten sich aufge-
schlossen fur Briiderlichkeit (fraternite)
als sehr entwicklungsfahigen Wert. In der
heutigen Kommunikationsgesellschaft
werde derart vereinfacht, dass die Kom-
plexitat der Dinge neu erkannt werden
miisse; diese Komplexitat beim anderen
anzuerkennen fuhre zu eigener, vorur-
teilsfreier Bescheidenheit.

Das Gesagte regte das Publikum zu so
intensivem Dialog an, dass es schliesslich
zum Aufbrechen gemahnt werden musste.

Christoph Spreng

hen betroffen sein, aber sie leiden darun-
ter, dass ihre Loyalitat gespalten ist zwi-
schen dem Staat, dessen Burger sie sind,
und ihrem eigenen Volk. Sie leiden auch
unter der nicht ausgesprochenen, aber
tatsachlich betrachtlichen Benachteili-

gung bei der Verteilung von Ressourcen
und dem Durchsetzen der staatsbiirgerli-
chen Rechte.

Welcher Geist, welches Geheimnis
wiirde denn eine Grundlage bieten, auf
der Menschen so vollig unterschiedlicher
Abstammung zusammen vorwartsgehen
konnten? Israelis und Palastinenser, die in
den letzten Jahren an den Tagungen in
Caux teilgenommen haben, sind der Uber-
zeugung, es gebe diese Grundlage. Immer
wieder sagen sie: «Wenn wir nur Caux in
unsere Gegend verpflanzen k6rmten!»

Die Begegnungen im April bildeten
fur sie denn auch eine Art ersten Schritt

zur Verwirklichung dieses Traumes. Eine
internationale Gruppe von zehn Personen
mit einer breitgefacherten Erfahrung von
Vorstossen zur Veranderung in unter-
schiedlichsten Situationen besuchte Israel

und die Gebiete unter palastinensischer
Verwaltung.

Unser Besuch fiel in eine ganz speziel-
le Zeit - kurz vor dem 4. Mai 1999, jenem
Tag, der in den Osloer Vertragen als Ter-
min der endgiiltigen Beilegung der Aus-
einandersetzungen zwischen Arabern imd
Israelis vorgesehen war, und nur zwei
Wochen vor den auf den 17. Mai ange-
setzten allgemeinen Wahlen in Israel, die
sich auf das Leben samtlicher Menschen

in der Gegend auswirken werden.

In Gaza

Im Kem stand ein anderthalbtagiges
Seminar in Gaza mit dem Thema: «Wie
konnen wir uns selbst moralisch und gei-
stig ausriisten um unsere nationalen Ziele
zu erreichen?» Das Seminar war ein di-
rektes Ergebnis der Freundschaft und
Zusammenarbeit des palastinensischen
Hochschulabsolventen Samir Abu Gha-

zaleh mit dem Niederlander Jeroen Gun

ning, der mit seiner Frau Janet in Gaza
wohnte, wahrend er fur seine Doktorar-
beit recherchierte.
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Jerusalem und Bethlehem

71. 'd'

Einige der Besucher mil Yehezkel Landau (weisse Miitze) vor der Klagemauer in Jerusalem

In der Einladung zum Seminar stand
unter anderem: «Die Starkung des Cha-
rakters jedes einzelnen Palastinensers ist
einer der wichtigsten positiven Schritte
auf dem Weg zur Verwirkiichung unseres
Traumas von einem eigenen Staat. Bis
wir uns dieser Aufgabe grundlich wid-
men, werden sich die Hindernisse auf
dem Weg zur Selbstandigkeit eher noch
vermehren.»

Fiinf Personlichkeiten aus verschiede-

nen Gesellschaftsschichten und Gruppie-
rungen in Gaza batten sich als Patronats-
komitee fur die Tagung zur Verfugung
gestellt und leiteten die Forumsge-
sprache. Die Tage zuvor boten den aus-
landischen Sprechern die Gelegenheit zu
einem Rundgang durch Gaza und zu Be-
gegnungen mit verschiedensten Men-
schen, unter anderen auch Vertretern der
Bewohner eines Fliichtlingslagers, der Si-
cherheitsbehorden, mehrerer Nichtregie-
rungsorganisationen und medizinischer
Hilfswerke.

Eine Million Menschen wohnen in

Gaza auf einem Gebiet von 42 auf 7 Kilo

meter; davon leben 70% noch in Fliicht-
lingslagern, die heute zu Elendsvierteln
geworden sind; auf 30-40% des Gebiets
stehen israelische Siedlungen, und ob-
wohl 20000 Bewohner im Besitz einer is-

raelischen Arbeitsbewilligung sind, ist es
fiir die meisten ausserst schwierig, die
Ausreiseerlaubnis zu erhalten. Dies fiihrt

bei vielen zum Gefiihl des Eingesperrt-
seins; unter diesen Umstanden kommt
auch die wirtschaftliche Entwicklung nur
langsam voran.

3x konkret

Zwei siidafrikanische Akademiker, der
Abgeordnete Cornelius Marivate und Piet
Meiring, gewahrten den Seminarteilneh-
mern Einblick in den Prozess, der ihr
Land vom Apartheidsystem zur Demo-
kratie fiihrte. Sie schilderten auch, wie in
Siidafrika Schritte unternommen werden,
um die damalige Zeit vom Fluch dieses
Systems zu befreien. Dies geschehe unter
anderem durch die Arbeit der Wahrheits-

und Versohnungskommission, in der auch
Professor Meiring mitgewirkt hatte.

Im zweiten Forum erlauterten der ehe-

malige somalische Botschafter in den
USA, Yusuf Al-Azhari, und die indische
Sozialarbeiterin Sushobha Barve aus

Bombay ihre vertrauensbildende Arbeit
in ihrer eigenen Umgebung. Al-Azhari
berichtete iiber seine Arbeit in Somalia,
die der Schaffung solider lokaler Struktu-
ren gilt - mit dem Langzeitziel, einen fo-
derativen Staat aufzubauen. Frau Barve

beschrieb die Faktoren, welche vor eini-
gen Jahren blutige Unruhen zwischen
Hindus und Muslimen in Bombay aus-
gelost batten, und erklarte die Schritte,
die zahlreiche Kollegen und sie seither
unternommen haben, um das Vertrauen
und die Kommunikation zwischen diesen

Bevolkerungsgruppen wieder herzustel-
len.

Im letzten Podiumsgesprach unterstrich
der Franzose Jean Fayet die Rolle des
guten Klimas innerhalb eines Unterneh-
mens wie auch jene, die fiir ihn der Glau-
be im Prozess der taglichen Entschei-
dungsfindung spielt. Die zypriotischen

Eheleute Spyros und Maroulla Stephou
berichteten aus ihrem Leben, wie sie
damals «tagsuber gemeinsam gegen die
Briten fur die Unabhangigkeit ihrer Insel
kampften, aber nachts zu Hause wegen
Spyros' Alkohol- und Spielsucht mitein-
ander stritten». Nach dem Besuch einer

Tagung in Caux in den sechziger Jahren
habe sich etwas in ihrem Leben tiefgrei-
fend zu verandern begonnen, so dass ihre
Ehe gefestigt worden sei und sich in der
Folge auch die Atmosphare im Hafen von
Famagusta, wo sie beide arbeiteten, we-
sentlich verbessert habe - unter anderem,
weil Spyros am Arbeitsplatz gestohlene
Artikel zuriickbrachte und sich nicht

weiter an korrupten Machenschaften be-
teiligte. Als er spater innerhalb der Zoll-
dienste befdrdert worden sei (wo er nun
vor kurzem als Stellvertretender Zoll-

direktor pensioniert wurde), batten ihn
diese personlichen Erfahrungen bei der
Bekampfung von Drogenschmuggelrin-
gen gestarkt.

Die Zuhorer in Gaza waren fasziniert

und versuchten durch Fragen besser zu
erfassen, wie sie das Gehorte fur ihre
heutige Situation umsetzen konnten.
Hauptgastgeber Samir Abu Ghazaleh
meinte zum Schluss, eine seiner Hoffnun-
gen sei in Erfullung gegangen, namlich
«dass die unendliche Geschichte von

Konfrontation und Spannung zwischen
Ost und West durch einen echten, zivili-
sierten Gedankenaustausch ersetzt wer

den kann, der dank Durchhaltevermogen,
Geduld und starker Uberzeugung Friichte
tragen wird».

Seit dem Studium befreundet:
der Paldstinenser Samir (vorne) und
der Niederldnder Jeroen
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Dauert das Wunder on?

Jerusalem

In den folgenden Tagen konnten die
intemationalen Besucher ihre Erfahrun-

gen, von denen sie bereits wahrend des
Seminars gesprochen batten, in zahlrei-
chen informellen Begegnungen in der
Westbank und in Israel einbringen, Sie
trafen den Knesset-Abgeordneten Yona
Yahav; einen der Architekten des Osloer
Abkommens, Yair Hirschfeld; einen Jour-
nalisten der Zeitung Jerusalem Report,
Yossi Klein Halevi. Der Erzieher Yehez-

kel Landau lud vierzig Gaste in das Oku-
menische Institut von Tantur ein. Der

Burgermeister von Kochav Yair, einer von
arabischen Nachbarorten umgebenen
Grenzstadt zwischen Israel und der West-

bank, empfing die Gaste aus Ubersee.
Diese lemten mehrere Projekte kennen,
die der Vertrauensbildung zwischen Ju-
den und Palastinensern gelten, darunter
Neve Shalom/Wahat at Salam, das offene
Haus in Ramleh.

In Bethlehem

In der Westbank waren die Besucher in

den Fliichtlingslagern von Aida bei
Bethlehem und in El-Arroub bei Hebron

zu Gast, trafen Behdrdenmitglieder von
Artas bei Bethlehem und unterhielten

sich schliesslich mit einer Gruppe von
Professoren der Universitat Bethlehem.

Von diesen intensiven, bereichernden
und nachdenklich stimmenden Tagen
kehrten wir mit dem Eindruck zuriick, ein
mutig umgesetzter Gedanke babe begon-
nen, Fruchte zu tragen. Viele waren daran
beteiligt - aus der Gegend und von weit
dariiber hinaus; die einen halfen direkt
und oft auch praktisch, andere unterstutz-
ten das Projekt finanziell oder durch ihre
Gebete. Die in den Begegnungen und
im Erfahrungsaustausch beschriebenen
Grundsatze scheinen eine Basis zu schaf-

fen, auf der Vertrauen wachsen kann.
Menschen mit weit auseinanderklaffen-

den politischen Uberzeugungen und An-
satzpunkten begegneten sich auf dieser
Grundlage und konnten einander zuho-
ren, aufeinander eingehen. Dadurch wur-
de uns einmal mehr bewusst, dass im
Mittleren Osten zahlreiche Menschen ge-
spannt auf die Begegnungen in Caux
schauen, weil sie hoffen, dass diese den
Geist des Vertrauens, der Gerechtigkeit
und der Versohnung in ihrem Teil der
Welt welter starken werden.

Dass Nelson Mandela 1989 aus seiner 27jahrigen Haft auf einer
befestigten Geiungnisinsel befreit und fiinf Jahre spater in allgenieinen
Wablen zum Prasidenten von Siidafrika gewahlt wurde, kann als eines
der Wunder des 20. Jahrhunderts betrachtet werden. Dauert dieses

Wunder noch an? Ein bloss vierzehntagiger Aufenthalt in diesem Land
anlasslich eines Treffens im Rahmen der Moralischen Aufriistung lasst
keine eingehende Analyse zu. Doch die Eindriicke liigen nicbt.

Im einstigen Goldgraberlager Johan
nesburg werden heute 90 Prozent der Ge-
schafte im Stadtzentrum von Schwarzen

gefuhrt. Die Weissen ziehen sich nach
und nach in entferntere Aussenquartiere
zuriick und haben Miihe, ihren Platz in
der neuen Gesellschaft wahrzunehmen.

So stosst der erstaunte Besucher auf Afri-

kaander, die im aktiven Geschaftsleben
stehen, aber mitten in der Steppe wohnen,
am Ende einer zehn Kilometer langen
Fahrspur voller Schlagldcher. In der
Hauptstadt Pretoria leben Hunderte von
weissen Rentnern in einer von hohen

Mauern und Stacheldraht umgebenen Al-
terssiedlung, in deren Schutz sie nicht
einmal die eigene Tiir abschliessen. Doch
nur einige hundert Meter welter weg be-
findet man sich ganz und gar in Afrika.
Unweit von Kapstadt, in der Nahe des
Flugplatzes, dehnen sich kilometerweit
die Wellblechhiitten, wohlgeordnet, aber
von einer Armut, die einem die Tranen in
die Augen treibt. Wovon mogen diese
Menschen leben? Vielleicht von etwas

selbstgezogenem Gemiise? Haben die
Marmer Arbeit? Wenn ja, wo? 1st sie
wirklich tot, die Apartheid?

Nicht mehr so eintonig

«Wir haben es mit einem Zwei-Na-

tionen-Land zu tun», erklart uns ein

schwarzer Politologe. «Einkommensmas-
sig wiirden die Weissen dieses Landes,
fur sich allein genommen, weltweit auf
Rang 22 stehen, die Schwarzen aber auf
Rang 125. Unsere grossten Probleme sind
weder die Kriminalitat noch die Rassen-

spannungen oder der Mangel an Ressour-
cen, sondern die Unerfahrenheit der neu
Regierenden und die Demission der
Weissen.»

Dass heute jedoch die schwarzen Siid-
afrikaner das Sagen haben, zeigt ein Blick
ins Parlament. In der Genfer Zeitschrift

Le Temps strategique vom Januar/Februar
1999 beschreibt es der siidafrikanische

Journalist Allister Sparks wie folgt: «Wo
ich gestem weisse Manner in gedrangten
Reihen sitzen sah: dunkle Anziige, ver-
schlossene Mienen, unwandelbare Ideen
(...), sehe ich heute Siidafrika in seiner
unendlichen Vielfalt: farbige Saris, we-
hende afrikanische Gewander, lange
weisse muslimische Tuniken, leuchtende
Halstiicher - und selbstverstandlich eben-

falls noch dunkle Anziige. Ein Drittel der
Abgeordneten sind Frauen, einschliess-
lich der Prasidentin im Sari und einer Vi-

zeprasidentin. Die Atmosphare ist nicht
mehr gehemmt wie einst: die ehrenwerten
Mitglieder brechen in Hurrarufe aus, klat-
schen Beifall oder singen...».

Einige von uns gingen friihmorgens
ins Parlament, um uns mit der dortigen

Peter Riddel! Kapstadt, im Hintergrund das Tafelgebirge
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Eindriicke eines Besuchers

«Furbittgruppe» zu treffen, die wochent-
lich zusammenkommt. Die Tiir zum Kor-

ridor steht weit ofFen; Manner und Frauen

aller Rassen lesen aus der Bibel, beten,
singen aus voller Kehle. Diese christliche
Verankerung erkiart einiges. So ist es ihr
zu verdanken, dass die Siidafrikaner es
vorzogen, zur Siihne von fiinfzig Jahren
Unterdriickung und institutionalisiertem
Rassismus cine «Wahrheits- und Versoh-

nungskommission» einzusetzen, statt eine
Art Niirnberger Prozess abzuhalten. Das
Eingestehen von Fehlern, die Wahrheits-
suche, die Vergebung gehoren zur Welt
der Schwarzen wie auch der Weissen.

Siebentausend Tater konnten sich vor

ihren jeweiligen Opfem (es kamen insge-
samt 25 000) Auge in Auge aussern - ein
wohl beispielloses Vorgehen eines Landes
in der Bemiihung, die Wunden aus seiner
Vergangenheit zu heilen.

Umwalzungen in Gang gesetzt

Wer sich vorher nie in diesem Land

aufgehalten hat, kann unmoglich ermes-
sen, was der Machtwechsel in fiiiif Jahren
fertiggebracht hat. Aber da und dort sind
kleine, nigelnagelneue Dorfer zu sehen.
Diese miissen Wellblechsiedlungen er-
setzt haben, und ihre Einwohner konnen
sich dariiber freuen, auch wenn hier der
Einzelhandel erst in den Kinderschuhen

steckt. Doch wie sollen in wenigen Jahren
quadratkilometerweise behelfsmassige
Behausungen abgerissen und die Bewoh-
ner umgesiedelt werden, sogar wenn von
den sieben Millionen Einwohnern der

Elendsquartiere heute immerhin zwei
Millionen einen elektrischen Stroman-

schluss haben? Es ist verstandlich, wenn
viele Schwarze der Ansicht sind, nichts
habe sich geandert. Und doch sind tief-
greifende Umwalzungen im Gange: Eine
neue Mittelschicht ist im Entstehen, in
der alle Rassen vertreten sind. Bis in eini-

gen Jahren konnten bis zu 50% der hoch-
sten Gehalter von Schwarzen bezogen
werden. Allmahlich fliesst auch Kapital
von schwarzer Seite in die Medien ein;
trotzdem haben junge schwarze Journali-
sten Miihe, die Mittel fur ihre Ausbildung
aufzubringen. Wie Allister Sparks es aus-
driickt: «Was sich verandert hat, hat sich
fur allzu wenige verandert.»

Unternehmungslustige Jugend

Eine Begegnung mit 24 schwarzen Ju-
gendlichen in einem Aussenquartier von
Kapstadt. Der Leiter dieser Jugendgrup-
pe, ein presbyterianischer Pfarrer, freut
sich tiber ihren christlichen Eifer, iiber die

r

Typisch SchuHdnder: einfallsreich und envartimgsvoll

nicht endenwollenden Loblieder, die sie
aus Leibeskraften singen. Sie sind die Zu-
kunft des Landes - aber wie werden sie

imstande sein, ein verantwortliches Er-
wachsenenleben zu ftihren? Nur ein Vier-

tel von ihnen wohnt mit beiden Eltern zu-

saiumen. Die standige Arbeitslosigkeit,
die nachrichtenlos abgereisten Vater, das
unsichere Familienleben haben viele die

ser Jugendlichen jeglicher Zukunftsper-
spektive beraubt. Die Madchen haben
keinerlei Vertrauen in die Burschen und

glauben nicht ans Eheleben. Als einige
von uns gebeten werden, zu ihnen zu
sprechen, horen sie jedoch gespannt zu,
und wie ich berichte, ich sei seit vierzig
Jahren verheiratet - und zwar gliicklich -,
sehe ich, wie eine Woge der Unglaubig-
keit durch ihre Reihen geht. Oder ist es
vielleicht gar eine Sehnsucht? (...)
Wir verbrachten einen Nachmittag mit
den Verantwortlichen fur die Moralische

Aufrustung - Schwarze und Weisse, die
sehr natiirlich miteinander umzugehen
scheinen. Eines ihrer vielversprechend-
sten Programme, Sakh' Isimilo, lauft seit
zwei Jahren in zahlreichen Ober- und

Mittelschulen. Teams von jungen Leuten
fiihren mit den Schiilern Gesprache uber
personliche Verantwortung, zwischen-
menschliche Beziehungen, staatsbiirger-
liche Fragen (siehe auch Caux-Info
1-2/99, S. 14).

Erinnern wir uns: Als 1976 die Regie-
rung Vorster den Bantuvolkern das Afn-
kaans als Unterrichtssprache aufzwingen
wollte, revoltierte die Jugend und begann
alles permanent zu storen, ja sogar das
Erziehungswesen wahrend Jahren zu

blockieren. Ein schweres Handikap, das
heute durch eine zielgerichtete Aktion
wie die hier erwahnte wettgemacht wer
den muss. Auch in zahlreichen andern

Bereichen ist die Moralische Aufrustung
tatig: Landwirtschaft, Forderung landli-
cher Gegenden, Kontakte mit Gemeinde-
und Stadtbehorden, im Parlament, in poli-
tischen Strategiezentren. Die Kompetenz
all jener, die gekommen waren, um uns
Besuchem die Situation ihres Landes dar-

zulegen, hat mich sehr beeindruckt.

Jean-Jacques Odier

Sudafrika, einige Zahlen;

• 42 Millionen Einwohner, die Halfte lebt
in Stadten

• 35% unter Hjahrig, nur 4% fiber 64-
jahrig
• Schwarze: 75,2%, Weisse: 13,6%, Ge-
mischtrassige (heute als schwarz be-
zeichnet) und Inder: 11 %

• 11 offizielle Sprachen; wichtigste V61-
ker: Zulu, Xhosa, Tswana, Sotho

• Hochstes Bruttosozialprodukt Affikas
(fibersteigt das kombinierte BSP von
Agypten, Kenia und Nigeria)

• Weltweit wichtigster Produzent von Gold,
Chrom und Platin; Abbau von Kohle,
Mangan, Nickel, Antimon, Phosphaten,
Aluminium, Uran, Diamanten, Kupfer

• Nach drei ergiebigen Jahren (1994-96)
jetzt verlangsamtes Wirtschaftswachstum
• Arbeitslosenrate (Schatzung): 25 bis
45%; jahrlich gingen 70000 Arbeits-
platze verloren
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Elektrische Verbindungen

Der italienische Geschaftsmann Luciano Silver! ist in seinein Leben

einem Stern gefolgt: der Herausforderung, das Geschaftsleben mit dein
Engagement iiir soziale Gerechtigkeit zu kombinieren. Dies iiihrte ihn
dazu, als Pionier auf deni Gebiet der umweltfreundlichen Energie-
erzeugung zu wirken und eine Stiitung zu griinden, die iiberall in der
Welt Hilfsprojekte jns Leben ruft.

Als glanzender junger Iiigenieur be-
gann Silveri seine Laufbahn in den fiinf-
ziger Jahi'en bei Fiat, wo er Lastwagen-
motoren entwarf, Zur Bestiirzung des
Fiat-Prasidenten verliess er 1964 die Fir-

ma, um sein eigenes Unternehmen, die
SIPEC, zu griinden, indem er Auftrage
von Fiat und andern Konzernen einholte.

«Ini Leben besteht das wahre Aben-

teuer nicht in dem, wonach man Aus-
schau halt, sondern in dem, was nach ei
nem kommt», sagt er. Sein Leben
bestatigt dies. Er gewann betraclitliche
Erfahrung in staatlichen Industriebetrie-
ben, indem er Freunden in Entwicklungs-
landern half, ihre Projekte zu entwerfen
Oder zu verwirklichen. Dies fuhrte dazu,
dass er Verwaltungsratsprasident der stad-
tischen Versorgungsbetriebe von Brescia
wurde, einer Industriestadt in den italieni-
schen Voralpen. In der Folge baute Bre
scia das erste italienische Elektrizitats-

werk, das mit der Abwarme aus der
Stromerzeugung die Privathaushalte heizt.

In den spaten siebziger und friihen
achtziger Jahren entstand in der EU ein
Seilziehen zwischen Umweltschiitzem,
die solche Anlagen fdrdern wollten, und
den britischen und franzosischen Elektri-

zitatsbehorden, die geltend machten, ein
solches System wiirde sich in ihrem Kli-
ma nicht lohnen. Anhand der Buchhal-

tung des Elektrizitatswerks von Brescia
iiberzeugte Silveri die EU, solche Anla
gen an andern Orten zu subventionieren.

«Warum den Tod abwarten?»

Auch mitten im Erfolg vergisst Silveri
jene nie, die leiden. So lernte er zum Bei-
spiel einen begabten jungen Mann ken-
nen, der sich eine seltene, todliche Krank-
heit zugezogen hatte. Silveri half ihm,
einen Glauben zu finden und diesen ein-

zusetzen, um seinen Spitalgenossen zu
helfen. Nach dem Tod des jungen Mannes
fuhrte er selber diese Aufgabe weiter.
Wie Silveri sagt, fiihlte er sich im Um-
gang mit den Todkranken oft hilf- und
sprachlos - er habe einzig zuhoren und
Gott im Herzen dieser Menschen wirken

lassen konnen. 1981 schrieb er ein Buch

liber ihre Erfahrungen, das 18 Auilagen
erlebte und zudem in Brasilien und Polen

erschien, wo 100000 Exemplare davon
verkauft wurden.

Auf der nachtlichen

Riickkehr von einem

Bergdorf, wo er einge-
laden war, tiber seine
Erlebnisse zu berichten,
erlitt Silveri 1989 einen

Herzanfall. Angesichts
seines moglichen Todes
ging ihm auf, dass er
kein Testament gemacht
hatte. «Darauf fragte
ich mich: Warum mei-

nen Tod abwarten, um
mein Geld wegzuge-
ben?» Er wandelte die

SIPEC in eine Stiftung
um und legte sein
ganzes Vermogen hin-
ein.

Die Stiftung ist als
NGO (Nichtregierungs-
organisation) registriert.
deren Projekte in Italien
und in Obersee sowohl
von der italienischen

Regierung wie auch von
der EU Anleihen erhal-

ten. Silveris Wohnhaus

in Brescia ist das Haupt-
quartier. Nebst seiner
eigenen Wohnung bietet
das Gebaude auch acht

todgeweihten Aidspati-
enten ein Zuhause.

1
Luciano Silveri:

dabei, ein Projekt zur Erweiterung des
Papst-Johannes-XXIII.-Spitals zu starten,
das in einem armen Aussenquartier von
La Paz in Bolivien liegt», sagt Silveri.
«Wir konzentrieren uns auf den Bau und

die Finanzierung des Gebaudes, wahrend
eine andere NGO die medizinische Seite

ubernimmt und eine im Bildungswesen
tiitige NGO die Ausbildung der Beleg-
schaft organisiert. Dabei konnen wir uns
auf die Fachkundigkeit eines boliviani-
schen Arztes stiitzen, der sich an der Uni-

 Vermogen verschenkt

Kiirzer treten - no ja...

Unlangst, sagt er, hatten seine Jahre
ihn gezwungen, seinen Beitrag an die
Stiftung darauf zu beschranken, <dnitiati-
ven anzuregen und zu fordern». Die Pro
jekte werden vom Biiro der SIPEC gelei-
tet, das auf seine Betriebserfahrung aus
den eigenen Anfangen zuriickgreifen
kann, um Joint Ventures mit andern in
Brescia beheimateten NGOs durclizu-

fiihren. «Zum Beispiel sind wir gerade

versitat Brescia zum Spezialisten ausge-
bildet hat.»

Sein Begriff von «Anregen und For-
dem» ist recht zupackend - am Tag nach
unserem Interview verreiste er nach Briis-

sel. «Als ehemaliger President der italie
nischen Gesellschaft flir Abwarmetech-

nik kenne ich eben ziemlich viele Leute»,
bemerkt er mit einem Augenzwinkern.

Adriano Costa

(aus: For A Change)
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Die Medlen unter
dem Mikroskop
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Unter diesem Titel stand ein Podiumsgesprach im Konferenzraum
der franzosischen Tageszeitung Le Monde, zu dem ein Verband junger
Fiihrungskrafte geladen hatte, well sie sich Gedanken machen iiber
die Werte, welche das XXI. Jahrhundert pragen werden. Daher nennen
sie sich Cercle 21 (Kreis 21).

Ehrengast war der britische Journalist
Bill Porter, Prasident des 1993 in Caux
lancierten Internationalen Medienforums,
iiber dessen TrefFen in verschiedenen

Kontinenten wir bereits in friiberen Aus-

gaben berichteten. Als Gesprachspartner
fur Porter war der Chefredaktor der Wirt-

schaftsbeilage von Le Monde, Alain Fau-
jas, aufgeboten worden. Die lebhafte Dis-
kussion im Anschluss an die Ausfiih-

rungen der beiden drehte sich vor allem
um die Rolle des menschlichen Gewis-

sens in den Median, die Porter besonders
hervorgehoben hatte.

Eingangs erinnerte sich Porter daran,
dass seine eigentliche Motivation wah-
rend Jahren einfach darin bestanden habe,
gut zu verdienen und seine eigene Wich-
tigkeit sowie jene seiner Zeitung hervor-
zuheben. Warm die soziale Auswirkung
einer seiner Veroffentlichungen positiv
bewertet worden sei, sei er geme bereit
gewesen, Komplimente entgegenzuneh-
men. Wenn diese aber eine negative Wir-
kung zeigten, habe ihn dies kalt gelassen.
«Schliesslich genossen wir das Recht auf
freie Meinungsausserung, und die Konse-
quenzen gingen mich nichts an. Sie waren
Sache der Politiker, der religiosen Verant-
wortungstrager oder der Soziologen, aber
bestimmt nicht meine. Spater sah ich ein,
dass eine solche Haltung einer genaueren
Priifung nicht standhielt. Unser <Produkt>
beeinflusst das Leben und das Benehmen

von Millionen von Menschen, ihre Hoff-
nungen, Angste, Gefuhle, ihre Sicherheit.
Deshalb beschloss ich, wirklich verant-
wortlich zu werden.»

Alain Faujas, seit 28 Jahren Journalist
bei Le Monde, schloss sich als erstes dem
«mea culpa» Porters an, indem er seine
«eigenen, durch Stolz, Siiffisanz und
mangelnde Genauigkeit verursachten
Fehler» bereute. Er wies aber auch darauf

bin, dass «die Dinge meist nicht so ein
fach sind. Das Dilemma liegt oft nicht
zwischen der Wahrheit und der Ltige,
zwischen dem Verwerflichen und der

Ehrlichkeit. Samtliche Journalisten Frank-

reichs bekennen sich offentlich zur Wahr

heit und sind ehrlich. Sie publizieren
nicht wissentlich Unwahres. Das Problem

liegt in den Grauzonen, in der Zweideu-
tigkeit, dort, wohin sich unser Ego verirrt:
der Journalist, der die grosse Story als
erster bringen will, der Chefredaktor, der
effekthaschend aufbauschen oder einfach

gut verkaufen mochte und deshalb die In
formation sensationell prapariert. Dies al-
les flihrt zu einer allmahlichen subtilen

Entgleisung, die unauffallig vom Wahr-
heitsansatz zur leicht verfalschten Dar-

stellung fuhrt.

Unser Jagdrevler

Also muss an die Verantwortung der
Journalisten erinnert werden, aber wie?
Ein Mitglied der franzosischen Regierung
hat kiirzlich die Lancierung eines Verhal-
tenskodexes fur Journalisten angesagt.
Wenn wir Journalisten so etwas horen,
mochten wir am liebsten die Pistole

zucken. Denn es bedeutet, dass die
Machthaber nicht zufrieden sind mit uns,
dass wir ihnen auf die Zehen getreten
sind, dass sie unser Jagdrevier begrenzen
und uns daran hindern wollen, unsere
Nachforschungsarbeit zu leisten. Konnen
Journalisten gezwungen werden, Regeln
anzuwenden? Und welche Regeln iiber-
haupt? Wer wird sie festlegen? Braucht es
eine Journalistenkammer, wie Arzte oder
Architekten sie haben? Diese sind aber

nicht sehr befriedigend. Oder sollen wir
ein Berufstribunal einrichten, wo Star-
joLirnalisten oder Fernsehmoderatoren fur
Fehltritte in den Kommentaren wie in der

Information verurteilt werden? Immer

wieder stosst man sich an der gleichen
Frage: Jedes Mai, wenn wir Regeln auf-
stellen, toten wir etwas mehr von der
Pressefreiheit ab.»

Porter, der die Sorgen seines Ge-
sprachspartners gut versteht, meint: «Ich
bin zwar nicht gegen einen Kodex, aber
sicher miisste er besser abgefasst sein, in
dem die besonderen Werte, deren guter
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Journalismus bedarf, hervorgehoben wer
den. Aber geht es hier nicht grundlegend
um Werte, die dem menschlichen Gewis-
sen entspringen, also urspriinglich gar
nicht zu Papier gebracht wurden? Ich
glaube fest an das Gewissen der Men
schen, sofern sie darauf horen...

Ausziige aus einem Bericht
von Philippe Lasserre

Irland:

Zur Eroffnung des neuen
Median- und Kommunikatlons-

zentrums am Ufer des Flusses

Moy in der Grafschaft Mayo
hatte William Stainsby, Prasident
des Newman Institute, eine
Anzahl Freunde der Moralischen

Aufriistung eingeladen, nachdem
er im vergangenen Summer an
einer Tagung des Internationalen
Medienforums in Caux teil-
genommen hatte.

Die Tageszeitung The Cork Examiner
zitierte in ihrem Bericht den Redaktor

von For A Change, Mike Smith: «Der
Journalismus hat die Bildung eines 6f-
fentlichen Gewissens gefordert, welches
sich der grossen sozialen, moralischen
und ethischen Fragen wie auch der gros
sen Gefahren, vor denen die Menscliheit
steht, weit starker bewusst ist, als dies
friiher der Fall war.» Das Deny Journal
widmete dem Anlass zwei Seiten mit Fo-

tos, und der Belfast Telegraph brachte ei
nen Bericht auf der zweiten Seite. Nebst

dem Kanzler des Newman-Instituts, Bi-
schof Finnigan, nahmen der jetzige Presi
dent des nationalen Journalistenverban-

des und sein designierter Nachfolger wie
auch die katholische Autorin Mary Kenny
an dem Seminar teil, das den Titel trug:
«Ein Klima des Vertrauens in die Median

schaffen».

UKNL
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Die Freude elnes Neubeglnns
(3. Teil)

Wir freuen uns, hier die Zusammenfassung des letzten Tells einer
Einfiihrung In die geistlichen Ubungen, wie sie Ignatius von Loyola
entdeckt und gelehrt hatte, durch Frank Ramsperger SJ zu bringen.
Den zwei ersten Teilen von Pater Ramspergers Betrachtungen batten
wir in der letzten Ausgabe einige Anregungen zur gesellschaftlichen
Dimension der Spiritualitat von Rabbiner Marc Gopin folgen lassen.
Nun zeigt uns der in Libanon wirkende kanadische Autor, wie der
Weg der Hingabe auch zur inneren Freiheit fiihren kann.

Wir wiederholen kurz, was wir vor-
her betrachtet haben; Zuerst war da die

gute Nachricht von der Schbpfung und
vom Lebenssinn, dann die sehleehte
Nachricht von Verwirrung und Siinde
in mir und in der Welt, danach wieder
die gute Nachricht vom Vorbild, der ret-
tenden Kraft in der Person Jesu; damit
waren wir auf die grundlegende Gnade
gestossen. Auf dieser Gnade baut Igna
tius seine ganze vierwochige Einkehr
auf. Bei Ignatius beginnt jedes Gebet
wahrend der dreissigtagigen Ubung -
bis zu funfmal taglieh - mit der Bitte
und dem Flehen um Gnade. Zum Bett-

ler werden und um Gnade flehen, die
Person Christi besser kennen lemen, sie
inniger lieben: darum geht es eigentlich
in diesen geistlichen Ubungen. Ihm
naher zu kommen ist ein Geschenk,
ebenso das Beten. Je armer wir sind,
desto besser. Meistens beginnen wir die
Ubung wie Bartimaus, der arme blinde
Bettler, der aus seinem Elend zu Jesus
schrie und damit seine Aufmerksamkeit

auf sich zog.

Die dreiteilige Gnade hort nie auf,
weil wir nie sagen kdnnen: «Ich kenne
Jesus durch imd durch» oder «ich liebe

ihn vollends» oder «ich folge ihm
ganz». Bei der ignatianischen Betrach-
tung geht es, ahnlich einer fortwahren-
den Liebesbeziehung, um das Sich-Ver-
gegenwartigen der unerklarlichen Ab-
sicht Gottes, seiner guten Nachricht. So
bitten wir zum Beispiel im betrachten-
den Gebet, der Geburt Jesu beiwohnen
zu konnen, das Neugeborene in den Ar-
men zu halten. Im Gebet mochten wir

seine Gegenwart ganzheitlich erleben;
wir diirfen mit unserer ganzen Person
beten: mit dem Gemiit, der Sehnsucht,
dem Zorn, mit alien unsern Sinnen.

Fallen und Tauschungen

Wie einige finden, arbeitet Gott
langsam. Bevor Jesus sein Werk be-

girmt, halt er vierzig Tage Einkehr, um
sich dem Bbsen zu stellen. Jedes gute
Werk, das nicht den Sieg Gottes iiber
das Bose und iiber die Tauschung zur
Grundlage hat, wird dem Bbsen und
der Tauschung zum Opfer fallen. Auf
dieser Grundlage hingegen kbnnen wir
frei entscheiden, uns besser hingeben;
alles wird echter, weil es auf dem Sieg
Christi beruht anstatt auf unsern eige-
nen Absiehten.

Es lohnt sich, zu beobachten, wie
Tauschungen zustande kommen. Der
Anfang eines guten Werkes, etwa fur
Kxanke oder Arme, sieht oft recht aus,
aber dann wird die Absicht verzerrt,
und schliesslich kann diese Arbeit zur

Sache unserer Eitelkeit werden. Unter-

wegs gibt es meist Fallen und Tau
schungen; je mehr wir uns jedoch an
Christus halten, der die Fallen entlarvt,
desto freier werden wir.

Die zweite und grbsste aller Ver-
suchungen in der Welt ist der Gbtzen-
dienst: «Du bekommst alles in dieser

Welt, wenn du mich anbetest», sagt
Satan zu Christus, der zum zweiten Mai
die Falle umgeht. Hier kbnnen wir wie-
derum die Person Jesu besser kennen

lernen: durch sein Licht, seine Werte,
seine Reaktionen, seine Kraft und Gna
de. Und damit kbnnen wir die eigenen
Versuchungen, Fallen und Tauschungen
erkennen, auch die Liigen. Folgen wir
Christus, dann erleben wir ihn, wie er
als Jude in die Synagoge von Nazareth
geht und aus dem Buch des Propheten
Jesaja liest: «Der Geist des Herm ruht
auf mir» - ein Wort, das 800 Jahre zu-
vor geschrieben wurde. Er wird des
Wortes gewahr: «Er sendet mich, den
Armen die gute Botschaft zu bringen,
den Blinden das Licht, den Gefangenen
die Freiheit.» Das ist gute Nachricht flir
uns. Vertiefen wir unsere Gedanken

und beten wir in der Gnade Christi

darum, dass die uns auferlegte Aufgabe
von ihm gesegnet, gewollt und Teil der
seinen werde.

Was heisst «gute Botschaft fur die
Armen»? Wer sind sie? Suchen Sie im

Lichte Jesu cine Antwort darauf. Sind

es die inwendig Verarmten? Und wer
sind die Blinden? Wer ist gefangen -
wovon? Vielleicht von der Vergangen-
heit? Lassen wir uns von Christus die

Antwort auf all diese Fragen zeigen. In
diesem Zusammenhang betont Ignatius,
dass diese Betrachtung uns in einen tie-
feren, erfullteren Dienst fuhren kann.
Wir betrachten gleichzeitig die Person
Christi und die Welt. Dies ist sehr wich-

tig-

Beldes sehen

In den Ubungen folgt hier die Ent-
scheidungsfindung. Wohin werden wir
gefuhrt? Falls in unserem Leben keine
wiehtigen Beschliisse anstehen, kbnnen
diese Uberlegungen zur Vertiefung un-
seres Dienstes beitragen. Dabei fallt
mir jener Priester ein, der an dieser
Stelle der Betrachtung von Christus am
Kreuz plbtzlich an jemanden denken
musste, dem er Leid zugefugt hatte. Er
sah beide gleichzeitig: Christus und
jene Person. Er sah, dass er mit der an-
deren Person zugleich auch Christus
Leid zugefugt hatte. Schauen Sie Chri
stus an und gleichzeitig die Welt, und
es wird der Moment eintreffen, wo Sie
einen klaren inneren Anstoss ver-

spuren, ihm grosszugiger zu folgen.

Jemand schrieb cine Doktorarbeit

iiber den Ursprung des Bbsen in der
Welt. Nach intensiven Studien stellte er

zwei Quellen des Bbsen fest, namlich
die Unwissenheit und die Gleichgiiltig-
keit. Dann fuhrte er cine Strassenum-

frage durch, um herauszufinden, wel
ches von beiden schlimmer sei. Der

erste befragte Passant gab zur Antwort:
«Ich weiss es nicht, und es ist mir auch
egal.»

Spater bat ihn ein Bettler um Geld.
Er war gut aufgelegt und gab ihm zwei
Dollar. Dabei rief er ihm hinterher:

«Kauf dir damit aber keinen Tabak oder

Alkohol!» Umgehend kam die Antwort:
«Wieso? Sage ich etwa dir, was du mit
deinem Geld tun sollst?»
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Bindungen

Wir kommen nun zum Kem unserer

Betrachtungen. Wir wahnen uns gebor-
gen, wie zu Hause. Wir meinen, uns
einfach in die Betrachtung Christi ver-
tiefen zu konnen. Ignatius warnt, dass
hier wiederum Fallen und Tauschungen
lauern. Er veranschaulicht dies anhand

einer dramatischen Schlacht zwischen

Satan und Christus. Des Teufels WafFen

sind Reichtum, Ehre und Hochmut.
Reichtum heisst hier nicht unbedingt
Geld, sondern mein Besitz, der mich
beherrscht, also Bindungen. Solche
Bindungen losen sich nieht leicht. Der
Teufel sucht sich Menschen aus, die
sich nicht losen wollen, die unfrei sind.
Wer unfrei ist, will zu Ehren kommen;
diese wiederum fuhren zu Hochmut.

Der vermeintliche Reichtum der Bin

dungen ist der Anfang aller Zerstorung.

Hier tritt Christus auf den Plan und

bietet die Armut im Sinne der Fessel-

losigkeit an. Wer an seinem Reichtum
hangt, kann an der Nase herumgefuhrt
werden. Uber einen Neubeginn findet
das befreite Geschdpf zum Sinn des Le-

eine Versuchung sind, konnen Sie sich,
statt diesen anheim zu fallen, der Ar
mut Christi, der Freiheit zuwenden. Die
Falle muss nicht mehr uber uns zu-

schnappen.

Dabei geht es nicht um ein isoliertes,
einmaliges Ereignis, sondern um die
Hingabe an Gott, die fortwahrende
Teilnahme am Werk Christi, an seinem
Leben und seiner Person - wobei Aus-

einandersetzungen, Schwierigkeiten
und Riickschlage dazu gehoren konnen.
Den ersten freudigen Schritten folgen
jene der Priifungen. Genau so, wie es
mit der Priesterweihe nieht ein fur alle-

mal getan ist oder mit einem Ehever-
sprechen, so muss der apostolische
Auftrag fortwahrend erneuert werden,
und so wird uns auch neue Kraft ge-
schenkt.

Ein Exerzitienmeister in den USA

stellte angehenden Priestern einmal die
Frage: «Seid ihr schwach genug, um
Priester zu werden?» Alle waren

schockiert. Mit seiner Frage wollte er
sagen, dass die Kraft Christi in der

Der Anfang eines guten fVerkes, etwa fur Kranke
oder Arme, sieht oft recht aus, aber dann wird die

Absicht verzerrt, und schliesslich kann diese Arbeit

zur Sache unserer Eitelkeit werden.

Unterwegs gibt es ineist Fallen und Tauschungen;
je mehr wir uns jedoch an Christus halten, der die
Fallen entlarvt, desto freier werden wir.

bens, und alles Weitere auf dieser Welt
dient dazu, Gott zu ehren. Falls ich et-
was besitze und Gott damit diene, bin
ich frei und arm. Wenn Sie diese Be

trachtung vertiefen mochten, dann le-
sen Sie im Evangelium die Stelle von
Jesus in der Wuste und bitten Sie um

die Gnade, erkennen zu konnen, wel
ches Ihre Reichtiimer sind. Man kann

sich auch die Frage stellen, wie eine
boswillige Person vorgehen wiirde, um
mich zu Fall zu bringen. Wenn Sie sich
der Dinge bewusst werden, die fur Sie

Schwachheit wirkt. Johann Baptist
Metz schrieb jenen bedeumngsvollen
Satz: «ln Zukunft stehen wir vor der

Wahl, entweder unsere angeborene Ar
mut anzunehmen, das heisst radikal ab-
hangig von Gott zu leben, oder aber un-
seren eigenen Angsten zum Opfer zu
fallen.» Eine meiner Schriften tragt den
Titel: «Glucklich jene, deren Gefass ei
nen Riss hat, denn sie lassen das Licht
herein.» Der einleitende Text stammt

vom franzosischen Autor Charles Pe-

guy, der betont, wie wichtig es sei.

nicht vollkommen sein zu wollen: Wir

miissten uns Gott durch unsere Risse,
unser Versagen nahern.

Wo ansetzen?

Es gabe noch viel mehr zu sagen.
Aber greifen Sie doch die oben gestell-
ten Fragen auf: Wenn mich ein Boswil-
liger zerstoren mochte, wie und wo
wiirde er ansetzen, wie ginge er vor?
Suehen Sie dann die Ldsung im Vorbild
Jesu. Entdecken Sie, wo sich Ihre Fal
len und Tauschungen befinden. Es kon
nen auch ganz banale Dinge sein.

Es gibt noch viel zu tun - die Welt
ist nicht vollendet. Eine der Tauschun

gen besteht darin, ein Wort oder etwas
Bekanntes als vollkommen anzusehen,
wenn es dies gar nicht ist. So arbeite ich
an einer verfalschten Welt. Die folgen-
de Geschichte illustriert dies: Ein neun-

jahriges Madchen wird von seiner Mut
ter auf den Zug von Montreal nach
Toronto gesetzt. Auf halbem Weg liegt
der Ort Cornwall. Der Schaffher

kommt nach der Abfahrt bei dem

Madchen vorbei, welches zum ersten
Mai alleine unterwegs ist. «Keine Sor-
ge, ieh pass auf dich auf», versichert er.
«Bitte sagen Sie mir, wann Cornwall
kommt», bittet das Madchen. An jenem
Tag sind viele Personen unterwegs und
der Sehaffner ist sehr beschaftigt. Er
vergisst das Madchen und erinnert sich
seiner erst, als der Zug schon wieder
weitergefahren ist. Er zieht die Not-
bremse, und wahrend unter den Mitrei-
senden eine grosse Aufregung entsteht,
iiberredet der Sehaffner den Lokfiihrer

zum Riickwartsfahren nach Cornwall.

Dort angelangt, geht der Sehaffner er-
leichtert zum Madchen und sagt: «Jun-
ges Fraulein, wir sind in Cornwall.» -
«Vielen Dank», entgegnet das Mad
chen, «Mutti sagte mir namlich, bei
Cornwall solle ich mein Butterbrot und

einen Apfel essen.» - Es lohnt sich
also, bei nicht vollendeten Worten acht-
sam zu bleiben!

Frank Ramsperger

(Teile 1 und 2 konnen bei der Redakti-
on nachbestellt werden.)
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Dienstag, 17. August (17 Utir) - Sonntag, 22. August (14 Utir) 1999

Ziele und Werte fur das 21. Jahrhundert -

ein Gesprdch

Mountain House, Coux, Schwelz

Eine Session der Inter-

nationalen Konferenzen

fiir Moralische

AufrOstung 1999

mit dem Thema:

(cReinen Tisch machen -

die Chance eines

Neubeginns))

Eine Geiegenheit zum Erfahrungsaustauscti iiber: Bekampfung von Korruption
und der Verschmutzung der Umwelt und des Gelstes; Elgenverantwortlichkeit
fiir die Umsetzung der Werte, zu denen wir uns bekennen - In Famllle,

Berufsleben und zu Menschen anderer Kulturen und Rellglonen.

Das Gesprach findet In Gruppen, Vortragen und Pienorveronstaltungen statt.

Dobei spielt Zuhoren eine wesentliche Rolle - onderen, der Inneren Stimme

Oder Gott um die elgene Kreativitot entfoiten zu konnen.

I'#t

Die Gespraclistiiemen werden aus folgenden Bereichen ausgewdhit:

1. Ziele & Werte inn offentlictien Leben

Individualitat I Solidaritat I Verantwortung I Menschenrechte
Kulturvielfalt / Angst I Fundamentalismus

2. Zieie & Werte fiir die Wirtschaft

Korruption I Beschaftigung
Ressourcen I Umwelt

3. Persdnlictie und berufliche Entsctieidungsfindung
Interessen versus Ideale

«Wofur» und «Wie»

K

fcy Anmeldungsfonmulare

sind auf der unten erw.

Webseite erhaltlich,

oderbeim

Konferenzsekretariat

Mountain House,

CH-1824Caux

Schwelz

Tel.;+41-21-962 91 11

Fax:+41 -21 -96293 55

E-Mail:

confsec@caux.ch

Webseite:

http://www.caux.ch

Das 20. Jotirtrundert...

...war das unruhigste Jahrhundert, das die Welt je eriebt hat: zwei Weltkriege, Aufstieg und NIedergang totalitarer
Ideologlen, die Fratze von Nationallsmus und Volkermord, drohende nukleare Vernlchtung, fortschreitende
Umweltzerstorung, das Gespenst der Flungersnote, die Kluft zwischen Arm und Reich, die Infragestellung
traditioneller Werte und Praktiken - zum Guten wie zum Schiechten.

Gleichzeitig war es fiir viele ein Jahrhundert unvorstellbaren wirtschaftlichen, technischen und sozialen Fortschritts,
wie ihn selbst die Weitblickendsten zu Beginn des Jahrhunderts nicht erwartet batten: Experimente in
grenzuberschreitender Zusammenarbeit, Transport, Verkehr und Telekommunikation, Raumforschung, Durchbruche
in der Medizin, Computertechnologie, Internet. Durch das weltgespannte Kommunikationsnetz wird unser soziales
Bewusstsein, unser Gewlssen auf die gesamte Welt ausgedehnt. Gentechnologie und Gentherapie mit all Ihren
ebenso positiven wie gefahrlichen Mdglichkeiten stehen erst In ihren Anfangen.

Das kommende Jahrhundert birgt vielleicht noch grossere Mdglichkeiten und Gefahren. Kulturen und Rellglonen, die
sich zu Beginn des Jahrhunderts noch kaum begegnet waren, leben nun Seite an Seite, besonders in den grossen
Stadten. Haufig werden jedoch die Nahtstellen der Kulturen zu Bruchstellen. Einerselts konnen Neuentdeckungen in
der Wissenschaft wahre Wunderheilmittel hervorbringen, anderseits verleiten sie uns dazu, mit der Schdpfung spielen
zu wollen. Inmitten von Wohlstand herrscht oft grosse Einsamkeit, Angst und geistige Leere.

Die Komplexitat dieser Fragen verdeutlicht, wie notwendig Leitlinien und Werte fur den persdnlichen und koliektiven
Entscheidungsprozess sind. Gefragt sind mehr als bloss vereinfachende Theorien der Schuld zuweisung Oder der
Verschworung.
Die Konferenz «Ziele und Werte fiir das 21. Jahrhundert - ein Gesprach» mochte die erwahnten Fragen nicht nur
oberflachlich anschneiden, sondem zu einer aufrichtigen und personlichen Auseinandersetzung ermutigen.
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Eine Agypterin in Liverpool

Drei konzentrische Kreise scheinen den Brennpunkt meines Lebens
zu bilden. Der innerste Kreis ist mein Glaube und seine Anwendung
im Alltag. Der nachste Kreis ist meine Berufstatigkeit als Arztin. Der
dritte und ausserste Kreis bezieht sich auf meinen Beitrag an die
Gesellschaft als Ganzes, der iiber meine Arbeit hinaus reicht. Alie drei
Kreise hangen zusammen und bereichern einander. Besonders wird
mein Berufsleben bereichert und beeinflusst durch meine beiden

andern Berufungen.

Ich arbeite im bffentlichen Gesund-

heitswesen in Grossbritannien, das heisst
ffir den grossten Arbeitgeber in Europa.
Ich bin Facharztin in der Notfallabteilung
des grossten Kinderspitals in Westeuropa.
Im Jahr kommen etwa siebzigtausend
Kinder mit ihren Angehorigen durch die
Notfallstation. Der Umgang mit Kindern
und ihren Familien ist immer unerwartet

und kann schwierig sein. Fur mich ergibt
sich die zusatzliche Unsicherheit, dass ich
nie weiss, was zur Tur hereinkommt. Es
konnte ein Kind mit einer einfachen Ver-

letzung Oder Krankheit sein, eine ernste,
lebensbedrohende Krankheit oder mehr-

fache Verletzungen nach einem Verkehrs-
unfall. Gelegentlich erieben wir einen
plotzlichen Kindstod oder miissen uns
mit Todesfallen auf Grund ernster Krank

heit oder Verletzungen befassen. Zuwei-
len ist der Druck und Stress unertraglich.

Sehr friih in meiner Ausbildung hatte
ich den Gedanken, wer immer von mir
behandelt wiirde, sollte die bestmogliche
Pflege bekommen, namlich jene, die ich
mir selbst oder meinen nachsten Famili-

enangehdrigen wiinsche. Fiir mich heisst
dies oft, mich freiwillig zu mehr als hun-
dert Prozent einzusetzen - eine lohnende

und befriedigende Einstellung, aber auch
ermiidend.

Mein Gefiihl, zu dieser Arbeit berufen
zu sein, ist wie ein Fels, auf den ich mich
stiitze, wenn es schwierig wird. Schon mit
acht Jahren wusste ich, dass ich Kin-
derarztin werden wollte. Als es darum

ging, was ich an der Universitat studieren
sollte, wollte ich freilich die Gewissheit
haben, dass dies die richtige Wahl fur
mich war. Ich dachte dann, ich sollte
mich zur Arztin ausbilden, aber es als ei
nen Ruf Gottes und nicht als «meine Kar-

riere» betrachten. Nach meinem Prakti-

kumsjahr fiihlte ich deutlicher, dass ich
mich zur Kinderarztin weiterbilden sollte,
und kam nach England, um mich auf die-
sem Gebiet zu spezialisieren. Standig
musste ich mich an jenen urspriinglichen
Gedanken erinnern, dass die Medizin ein
Mittel sei, um Gott zu dienen, nicht um

die Karriereleiter zu erklettern. Wenn ich

vor Entscheidungen iiber den nachsten
Ausbildungsposten stand, traf ich meine
Wahl immer anhand der Frage: Spiire ich,
dass dies der Ort ist, wo Gott mich haben
will? - Trotz diesem unorthodoxen Vor-

gehen habe ich heute den Gipfel meiner
beruflichen Karriere erreicht.

Treibstoff zum Weiterfahren

Da ich all die Beforderungen nie ge-
sucht habe, konnte ich sic immer als uner-
wartete Geschenke empfinden. Wenn also
harte Zeiten kommen und ich an meine

Toleranzgrenze stosse, ist es dieses siche-
re Gefiihl des Gefiihrtwerdens, das mich
stiitzt. Doch obwohl ich weiss, dass ich
berufen bin, und trotz der taglichen Pra
xis meines Glaubens muss ich zugeben,
dass es Momente gibt, wo der Druck, der
Stress und die Verantwortung meiner Ar
beit mir unertraglich erscheinen. Manch-
mal habe ich auch ans Aufgeben gedacht.
Aber jedes Mai, wenn ich soweit komme,
geschieht etwas Unerwartetes, das mir
Mut und Freude zum Weitermachen gibt.
Zwei solche Ereignisse sind mir deutlich
gegenwartig:

Einmal pflegte ich im Rahmen einer
Forschungsarbeit Kinder mit Hirnhaut-
entziindung in kritischem Zustand. Ich
war korperlich und emotional ausgelaugt
und wollte aufgeben. Unvermutet bekam
ich einen Brief von der Mutter eines Kin-

des, mit dem ich mich knapp ein Jahr zu-
vor befasst hatte. Der Knabe war gefahr-
lich krank gewesen, hatte aber iiberlebt.
In dem Brief dankte sie mir fur meine

Hingabe und dafur, dass ich mich zusatz-
lich um ihn gekiimmert und mir Zeit ge-
nommen hatte, ihnen als Eltern alles zu
erklaren.

Ein andermal meinten meine Kolle-

gen, ich sollte ein freies Wochenende ha
ben; sie wiirden meine Aufgebote iiber-
nehmen. Gerade als ich dabei war, mich
zu entspannen und zu iiberdenken, wel-
che andere Laufbahn ich einschlagen
konnte, wurde ich doch zu einem Patien-

ten aufgeboten. Ich muss zugeben, dass
ich nur sehr widerwillig zu diesem Pati-
enten ging! Nach einer ziemlich raschen
und lustlosen Untersuchung war ich mir
ganz sicher: Dieses Kind hatte keine
Hirnhautentziindung. Im Rapport schrieb
ich die fliichtige Idee nieder, er konnte
eine seltene, aber gefahrliche Krankheit
haben, die normalerweise erst nach funf
Tagen eindeutig feststellbar ist. Es war
sein erster Krankheitstag, und er zeigte
ganz wenige typische Anzeichen. Die
Arzte, die ihn pflegten, taten meinen Vor-
schlag ab. Innerhalb von funf Tagen hatte
er die Symptome dieser Krankheit ent-
wickelt. Meine Ahnung erwies sich als
richtig - sehr zu ihrer und meiner Uberra-
schung!

Damals ging mir auf, dass ich mich
nicht von der Begabung abwenden konn
te, die Gott mir geschenkt hatte; einen
sechsten Sinn und ein Gespiir fur die Dia
gnose von Krankheiten im Friihstadium
bei Kindern, die nicht immer sagen kon-
nen, was los ist. Dies sahen meine
dienstalteren Kollegen und regten an, ich
solle mich auf Notfallarbeit spezialisie
ren. Seither bin ich dankbar fur dieses

Geschenk, und wenn dunkle Wolken
mich umhullen und ich mir einreden will,
es sei Zeit aufzuhoren, fallen mir diese
und andere Ereignisse ein und bestarken
mich darin, dass ich tatsachlich zu dieser
Arbeit berufen bin, dass Gott mich tragt
und mir die Kraft und den Durchblick ge-
ben wird, die ich dafiir benotige.

Im Team

Abgesehen von der klinischen Arbeit
gehbre ich zu einem grossen Team von
Arzten, Pflegerinnen, Verwaltem, Se-
kretarinnen, Sozialarbeitern und andern,
die in diesem Sektor arbeiten. Teamarbeit

ist grossartig, aber sie bringt auch ihre ei-
genen Probleme und Schwierigkeiten mit
sich. Wir sehen die Dinge von verschie-
dener Seite und haben je unsere eigenen,
sehr unterschiedlichen Charakterziige.
Zusammenarbeit ist nie leicht. Delegieren
heisst andern Verantwortung iiberlassen,
doch ihre mangelnde Erfahrung kann
heissen, dass sie Fehler machen werden.
Ich musste lemen, meinen angeborenen
Wunsch loszulassen, alles kontrollieren
zu wollen, und anderseits zu akzeptieren,
dass Versagen und Fehler letztlich auf
meine Verantwortung gehen. Wie bringe
ich dies fertig? - Ich habe mir einige
grundsatzliche Verhaltensregeln zu eigen
gemacht, die mir helfen, die Herausforde-
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rungen der Zusammenarbeit und der Be-
rufspolitik zu bewaltigen:

• Nie iiber Kollegen klatschen.
• Nie versuchen, jemandem zu imponie-

ren; nichts von dem, was ich tue, dient
dazu, mir Pramien oder Anerkennung
einzutragen. Ich gebe einfach mein Be-
stes und lasse meine Arbeit fur mich

sprechen.
• Nicht meine Ansichten behaupten, indem

ich die Meinung anderer herabsetze.

Widersprechen und die Meinung sagen,
aber nie den Kollegen gegeniiber Miss-
gunst oder Groll hegen. Was immer
gesagt oder getan werden mag, ich wer-
de die andern stets mit Respekt und
Wiirde und als getreue Freunde behan-
deln.

Mich iiber die Fiihigkeiten und Erfolge
von Kollegen freuen, sie nicht beneiden
oder mir ibr Konnen wunschen. Sie ha-

ben ihre besonderen Fertigkeiten und
Sachkenntnis und ich die meinigen.

Omnia Marzouk: «Ich weiss nie, was zur Tiir hereinkommt.»

• Kein Blatt vor den Mund nehmen und

diskriminierende oder schadliche An

sichten richtig stellen.

Dies kann bedeuten, andern die
Schwierigkeiten und Probleme bewusst
zu machen, denen Menschen aus andern
Kulturen und Glaubensrichtungen in ei-
nem typisch mannlichen, konservativen
Berufsgebiet begegnen. Im Vergleich mit
einigen meiner Kolleginnen habe ich per-
sonlich wenig Diskriminierendes erlebt.
Doch sehe ich mich laufend einem ex-

trem negativen Bild der muslimischen
und arabischen Welt gegeniiber. Meine
Kollegen kennen aber jetzt die Bedeutung
des Ramadan, und sie fragen, wie ich
derm das strenge Fasten und die Arbeit
gleichzeitig schaffe. Dann wiinschen sie
mir ein «Frohes Id» (Fest zum Fasten-
bruch) und ofFerieren mir einen freien
Tag, um es zu feiern. Ich freue mich, dass
unserer kulturellen Vielfalt mehr Beach-

tung geschenkt wird, dass Toleranz und
Verstandnis zunehmen. Gemessen an

dem, was in der Gesellschaft als Ganzes
geschehen muss, mogen solche Verande-
rungen unbedeutend scheinen, aber sie
ziehen doch ihre Kreise und sind Aus-

gangspunkt flir weitergehende Verande-
rungen.

Nicht mein Lebenszweck

Miisste ich zusammenfassen, was in
meinem Berufsleben etwas bewirkt, ware
es folgendermassen:

Mein Glaube unterstreicht und be-

stimint die Art und Weise, wie ich mein
Berufsleben in all seinen Einzelheiten

fiihre. Er stiitzt mich auch und tragt mich
durch die schwierigen Zeiten hindurch.
Er gibt mir meine Leidenschaft und die
Gewissheit, berufen zu sein.

Im Koran heisst es: «Gott verandert

den Zustand einer Gemeinschaft nicht,
bis die Menschen selbst sich andern.»

Diese Feststellung deutet an, dass unser
Glaube uns verandert, aber dass wir auch
einen Beitrag zur Verbesserung der Ge
sellschaft als Ganzes leisten sollen. So ist

auch meine medizinische Arbeit nicht

mein Lebenszweck. Meine tiefste Beru-

fung besteht darin, eine Gesellschaft
schaffen zu helfen, in der unsere Vielfalt
eine Quelle der Bereicherung ist. Diese
Berufung ist das, was mir wirklich Auf-
trieb, ein Geftihl der Ausgeglichenheit
und Ganzheit gibt und mein Leben und
meine Berufsarbeit so reich macht.

Omnia Marzouk
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