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Ohne Entscheidung—
keine Hoffnung
Von Anfang Juli bis in den September hinein war Hochbetrieb in
Caux. Wie schon die Jahre zuvor, kann weder genau ermessen werden,
wieviel von dem vor den Konferenzen Geplanten erreicht worden ist,
noch was vom ungeplanten Erreichten sogar grdssere Auswirkungen
haben wird.

Bei der Erdffnung der Konferenz - und ofters seither - wurde das
Grundthema beleuchtet: «Unsere Generation muss sich entscheiden.»

Wenn es aber bei diesem «muss» geblieben ware, batten sich die Kon
ferenzen bier von anderen Treffen und Seminaren kaum unterscbie-

den, bei denen der Ernst der beutigen Situation durcb Fakten aller
Art, Statistiken, Bericbte und Analysen unterstricben wird.
Der rote Faden aber, der durcb alle Sessionen des Sommers bindurcb-

ging, biess nicbt muss sondern viel mebr kann. Im Gegensatz zu so
vielen Stimmen, die beute die Obnmacbt des einzelnen betonen und

i
Konferenzeroffnung: Daniel Mottu, Prdsident der Stiftung fiir Morali-
sche Aufrustung, begriisst Bintu'a-Tshiabola, Botschafter von Zaire bei
der UNO in Genf.

bebaupten, dass die Entscheidung des einzelnen iiberbaupt nicbt mebr
zablt, wurde in Caux von Menscben aus alien Lebensbereicben immer

wieder gezeigt, dass es gerade in Krisenzeiten vor allem — und eigent-
licb in erster Linie - um die Entscbeidungsfabigkeit des einzelnen
Menscben gebt.

Einige Grunderfabrungen dieser Art wurden denn aucb den Teilneb-
mern mit alien Einzelbeiten mitgegeben - diejenige eines afrikani-
scben Beamten, der in einer Biirgerkriegssituation mit einem Vertreter
der anderen Partei zusammenkam, die Grundlinien einer Ldsung zu
Papier bracbte und dann erleben konnte, dass die Fiibrer auf beiden
Seiten seinen Vorscblagen folgten; diejenige eines indiscben Arbeiters,
der aus einem inneren Impuls heraus die Entwicklung seines Dorfes -
eines der 600 000 indiscben Dorfer - in Angriff nabm und dem es
gelang, durcb Eigeninitiative der Dorfbewobner, obne eine Rupie an
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Regierungsgeldern, Wasserversorgung, scbuliscbe Erziebung und me-
diziniscbe Betreuung der Bevolkerung zu sicbern; diejenige eines
Lebrers, der mit einer Gruppe von Studenten die Aufgabe anpackte,
die unbewaltigte Vergangenbeit seines Volkes aufzuarbeiten, um die
gewonnenen Erkenntnisse in dramatiscber Form fiir seine Stadt und

sein Yolk braucben zu kdnnen. Man konnte viele weitere Beispiele
erwabnen.

Natiirlicb wurden zwei Aspekte der Entscbeidungsfabigkeit des einzel
nen nicbt ausgeklammert: das was entscbeiden und wie entscbeiden?
In den Diskussionen iiber die «Vorbedingungen fiir einen erfolgrei-
cben Nord-Siid-Dialog)), denen die erste Session des Sommers gewid-
met war, wurde der Teilnebmer der westlicben Industrielander mit der

Frage konfrontiert, wie er zu einer Bewusstseinsveranderung in seiner
Stadt, in seiner Umgebung beitragen konnte, wabrend die Delegierten
aus Entwicklungslandern zum Teil von ibren eigenen Vertretern bdren
konnten, dass innerbalb der armen wie aucb innerbalb der reicben

Lander oft eine Nord-Siid-Konfrontation wacbst, deren Ldsung zu
einem Ausweg im Streit zwiscben reicben und armen Kontinenten
entscbeidend beitragen konnte.
Eine Konferenzwocbe Anfang August war der brennenden Frage
gewidmet, wie der einfacbe Staatsbiirger wirklicbe Verantwortung fiir
die demokratiscbe Ordnung in seinem Land iibernebmen konnte. Es
war kein Zufall, dass es vor allem Gewerkscbafter und Arbeiter waren,

die die Leitung dieses Teils der Konferenz iibernabmen. Mit viel Of-
fenbeit spracben sie iiber die Notwendigkeit, gerade dem einfacben
Menscben klarzumacben, dass es beute besonders auf ibn ankommt.

Die neue Chance, die der Demokratie in Landern wie Indien, Sri

Lanka, Spanien und Portugal gegeben wird, wurde bei dieser Gelegen-
beit aucb bescbrieben, ebenso wie die Gefabren, vor denen sicb selbst

einige traditionelle Demokratien finden. Vier Delegierte eines Landes,
das beute unter einem autokratiscben Regime leidet, entdeckten wab
rend ihrer Tage in Caux, wie eng das Verantwortungsbewusstsein des
einzelnen mit der Lebensfabigkeit einer demokratiscben Ordnung
zusammenbangt. Ein weiterer Besucber eines Einparteienstaates sagte
in einem Gespracb, dass Totalitarismus unvermeidlicb sei, wenn die
Menscben nicbt lernen, von der Stimme ibres Gewissens gefiibrt zu
sein.

Das Tbema der Demokratie und die Frage, welcbe Bedingungen er-
fiillt werden miissen, wenn sie iiberleben soli, wird wobl das Haupttbe-
ma der kommenden Caux-Konferenzen sein. Aber aucb bier wird es

nicbt nur darum geben, menscblicben Bestrebungen neue Impulse zu
geben. Der Weg zur lebendigen Demokratie fiibrt nicbt iiber den
allmacbtigen Menscben, sondern nur iiber den allmacbtigen Gott.

P. Sp.
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fir und die Demokratie
fon John Soederlund, Gewerkschaftssekretar, Schweden

*

Wie kann jedermann mithelfen, eine neue Weltordnung zu schaffen -
auch derjenige, der weder Einfluss noch besonderes Ansehen in der
Welt besitzt? Genauer gesagt: was kann der einfache Mann tun, damit
die Demokratie lebensfahig bleibt und an Boden gewinnt in der Welt?
Denn die Demokratie ist der Ausdruck der vornehmsten Art mensch-

licher Beziehungen. In einer Demokratie legt der einzelne freiwillig,
seinem Gewissen folgend, viel mehr in die Gesellschaft hinein als ein
Diktator je fordern konnte. Diese Fragen beschaftigen mich schon seit
einigen Jahren, und deshalb beriefen wir eine Konferenz dariiber in
Caux ein.

Obwohl es viele Diktaturen in der Welt gibt, glaube ich doch, dass dem
einfachen Mann heute mehr als je zuvor eine besondere Rolle zu-
kommt. Und wir miissen ihm helfen, sich iiber diese Rolle klar zu

werden und seine Stimme zu erheben.

Meine Uberzeugungen wurden letztes Jahr noch bestarkt durch eine
Aussage, die an der Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion in Genf gemacht wurde. Danach sollte es durchaus moglich sein,
genug zu produzieren, urn alien Menschen in der Welt Nahrung und
Bildung, ein Obdach und alies. was sic bciuiiigcn. /ii vcrscharien,
sofern - und hier licgt der springende Punkt - wir tias auch woiien,
das heisst es anstreben. Und dies wiederum hiingt von jedem einzel-
nen von uns ab.

Was ist die Antwort? Die staatsmannische Qualitat,
die imstande ist, jedermann in Bewegung zu setzen
mit einer Vision, einer Kameradschaft und einem
Plan zur Neugestaitung der Weit.

Frank N. D. Buchman

Teamwork

Die Aufgabe, die sich uns heute stellt, die Millionen von Menschen in
der Welt zu ernahren, ist so gross, dass sie weder von einer Gruppe
noch von einer Klasse oder Rasse allein bewaltigt werden kann. Sie
verlangt einen gemeinsamen Einsatz. Deshalb ist Zusammenarbeit -
Teamwork - der Eckstein der Demokratie. So sprachen wir auf der
Konferenz viel iiber Zusammenarbeit in der Familie, am Arbeitsplatz,
zwischen einzelnen Landern. Dabei waren wir uns bald einig, dass
Teamwork eine schwer zu erlernende Kunst ist. Wie oft glaube ich
doch, im Recht zu sein und zu wissen, was in einer bestimmten Situa
tion getan werden sollte. Aber immer wieder muss ich lernen, meinen
Standpunkt aufzugeben, damit wir uns gemeinsam, nicht bloss zu
einem Kompromiss, sondem zu einer Ldsung durchringen kdnnen, die
fiir alle richtig ist.
Zusammenarbeit ist, nebenbei bemerkt, auch die Antwort fiir alle
jene, die an Uberarbeitung leiden.

Praktische Arbeiten

Die Arbeiten in Kiiche und Haus in Caux, die von alien Konferenzteil-
nehmern gemeinsam ausgefiihrt werden, bilden ein ausgezeichnetes
Ubungsfeld, um Zusammenarbeit zu lernen, die notigen Fiihrungsei-
genschaften zu entwickeln und Fiirsorge fiir Menschen auszubilden. So
habe ich personlich beim Gemiiseputzen einiges iiber den Umgang mit
Menschen gelernt. Wenn ich niimlich den Salat hart anfasse, zerbre-
chen die Blatter und werden unbrauchbar. Behandle ich sie aber mit

Sorgfalt, hebe ich sie behutsam hoch, statt sie niederzudriicken, erhal-
te ich einen guten Salat. Analog habe ich mir als Gcwerkschafter Ge-
danken dariiber gemacht, ob es in der Industrie moglich ist, Vorarbei-
ter auszubilden, die ihre Arbeiter nicht kontrolheren, sondern inspirie-

ren, so dass sie ihr Bestes geben. Einen Hauptunterschied zwischen
Demokratie und Diktatur sehe ich darin, dass die Demokratie auf
Inspiration beruht, die Diktatur auf Kontrolle.

Diskussionsgruppen

Manche Leute sprechen nicht gern vor einem grossen Publikum. Des
halb wurden die Diskussionen in kleineren Gruppen gefiihrt. Und da
praktische Beispiele stets besser in der Erinnerung haften als Theorien,
legten wir Wert auf die Wiedergabe konkreter Erfahrungen. Dadurch
schopften viele Teilnehmer neue Hoffnung, und manche gewannen
neue Einsichten iiber sich und die ihnen obliegenden Aufgaben.
Ein englischer Gewerkschafter gab sich Rechenschaft, wie zutiefst
verbittert er all die Jahre gewesen war, weil er keine Gelegenheit zu
einer griindlichen Ausbildung gehabt hatte. Als er aber in Caux mit
Studenten aus einem anderen Land zusammentraf, denen diese Mog-
lichkeit wohl offen stand, die aber nicht wussten, was mit dem Gelern-

ten anzufangen, kam er plotzlich zu einem neuen Schluss: «Es kommt
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Die lnitian(en der Tagung «Die Verantwortung des einzelnen fiir die
Demokratie»: die Gewerkschafter Otto Cadegg (Schweiz), John Soe
derlund (Schweden) und John Morrison (USA) mitihren Frauen.

nicht darauf an, wie viel oder wenig ich habe - wichtig ist, was ich
damit anfange. Entscheidend ist, wofiir wir leben, und dass wir alles,
was wir besitzen, fiir den Aufbau einer neuen Welt einsetzen.»

Plane

Das in Caux Begonnene soil in den nachsten Wochen und Monaten
weitergefiihrt werden. So planen britische Gewerkschafter grossere
Treffen fiir die Bergleute in England, Schottland und Wales. Im No
vember soil eine Tagung in Danemark stattfinden, bei welcher Gele
genheit voraussichtlich auch das in Caux inszenierte skandinavische
Theaterstiick 'Eine neue Rolle fiir Hamlet' aufgefiihrt werden soil.
Was mir personlich aber am meisten Hoffnung gab, waren die vielen
Menschen, in denen man das Verlangen spiirte, etwas fiir ihre Lander
zu tun, und die entschlossen sind, jeden Tag auf Gott zu hdren und den
aus der Stille erwachsenen Uberzeugungen zu folgen. Denn auf diesen
konkreten Schritten wird die neue Weltordnung aufgebaut werden.
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Wir und die Demokratie

Indische Joumalistin:
Bieibende Lektionen

Die indische Redaktorin Kalpana Sharma, welche mit grossem Mut
mitgeholfen hat, die Wochenzeitung «Himmat» durch die grossen
Schwierigkeiten der Diktatur in Indien hindurchzusteuem, fiihrt im
folgenden die wesentlichen Faktoren an, die ihrer Meinung nach zur
Erhaltung der Demokratie notig sind;
«Die beste Sicherung fiir die Demokratie ist die Wachsamkeit und die
aktive Teilnahme ihrer Burger an allem nationalen Geschehen und
zudem der feste Charakter nicht nur der Leute in fiihrenden Stellun-

gen, sondern auch jedes einzelnen Burgers. Diejenigen, die dies
erkannt haben, miissen mit alien Kraften dafiir arbeiten und diirfen

nicht erwarten, dass andere es fiir sie tun werden.

Der beste Freund der Diktatur ist die Apathie der grossen Mehrheit.
Ich meine nicht nur die Apathie dem poUtischen Geschehen gegen-
iiber, sondern auch die Apathie gegeniiber unserer unmittelbaren
Umgebung, unseren Nachbarn, und auch der Gemeinde, in der wir
leben. Wenn wir allem und jedem - ausser uns selbst - verantwor-
tungslos gegeniiberstehen, so iibertragt sich diese Haltung auch auf die
nationale Ebene. Es ist dann ein Leichtes fiir einen Mann oder eine

Frau, die starke Ideen haben, die Macht an sich zu reissen. Und das

geschieht, bevor wir es uns versehen haben - wie es bei uns in Indien
geschehen ist. Es ist eine feine Linie, die rasch uberschritten ist - trotz
institutioneller Sicherungen und bester Systeme —, wie es uns die
Geschichte mehr als einmal gezeigt hat.
Dies sind fiir mich die bleibenden Lektionen, die ich aus den zwei

Jahren der Diktatur in Indien gezogen habe, und ich hoffe nur, dass
geniigend Menschen, welche die gleichen Einsichten gewonnen haben,
sie beherzigen und nie mehr vergessen werden.» Kalpana Sharma

delt werden; jede kann nur noch in einer politischen Gesamtkonzep-
tion sinnvoll beantwortet werden. Solche politischen Gesamtbilder zu
erarbeiten, erscheint mir als die grosse Aufgabe der Politik am Ende
dieses Jahrhunderts. Dieses Problem ist so umfassend, so komplex und
schwierig, dass es billig ware, irgend jemand fiir das Fehlen eines
solchen Konzeptes verantwortlich zu machen. Geben wir es offen zu,
wir alle haben keins.» . .. «Wir miissen die Dinge im Zusammenhang
sehen; wir miissen uns dariiber im klaren sein, wie wir in Zukunft
leben sollen. Dieser Zusammenhang fehlt noch. Das ist einer der
wesentlichen Griinde fiir die Unsicherheit, die den Biirger befallen
hat.» Diese Satze haben mich sehr nachdenklich gemacht. Erst als ich
in Caux mit Menschen aus aller Welt sprechen konnte, erkannte ich,
dass Deutschland wie jede andere Nation auch eine Aufgabe in der
Welt und speziell in Europa hat und dass die Deutschen bestimmte,
unverwechselbare Eigenschaften in diese Vdlkergemeinschaft einbrin-
gen konnen.
Aber bevor Deutschland fiir eine solche Rolle bereit ist, muss ein

innerer Um- und Riickorientierungsprozess stattfinden. Deutsche
Spitzenpolitiker treten heute nur selten fur den Erhalt moralischer
Grundwerte ein, die zur gleichen Zeit von vielen gesellschaftlichen
Gruppen stark angegriffen werden.
Bundeskanzler Helmut Schmidt sagte am 23. Mai 1976: «Der demo-
kratische Staat hat die Werthaltungen und die sittlichen Grundhaltun-
gen nicht geschaffen. Er findet sie vielmehr in den einzelnen und in der
Gesellschaft vor, und er muss bei seinem Handehi dort ankniipfen.
Das heisst, der freiheitliche Staat, der weltanschaulich neutrale, der

demokratische Staat lebt von ihm vorgegebenen Werten und Werthal
tungen. Er hat sie nicht geschaffen, er kann ihren Bestand nicht
garantieren, ohne seine Freiheitlichkeit in Frage zu stellen.»
Ich bin hingegen der Meinung, dass zwar der Staat und unsere
Verfassung als solche weltanschaulich neutral sind und sein miissen.
Aber jeder Politiker muss aufgrund seiner verantwortlichen Stellung
auch Verantwortung fiir das moralische Niveau in unserem Staat
tragen.

Auch ich darf mich vor meiner Verantwortung nicht driicken. Ich bin
Student, und mein Lebensrhythmus war bisher vom Universitatsalltag
gepragt. Ich kannte kein grosseres Lebensziel als eine gute Examens-

Deutscher Student:

Endlich eine Aufgabe!

«Es ist weniger wichtig, welche Person wir in die Verantwortung
wahlen, als welche Lebensweise jeder fiir sich selbst wahlt.» Dies war
das erste, was ich auf dieser Tagung lernte. Wahrend dieser Zeit
wurden mir nicht nur wichtige Erfahrungen aus vielen Landern dieser
Erde vermittelt, sondern ich fand endlich eine Aufgabe, die mich
persdnlich begeisterte:
Ich will mithelfen, dass christliche Massstabe und ethische Grundwerte
erneut zur Richtschnur und Handlungsgrundlage werden, nicht nur fiir
den einzelnen, sondern auch fiir Politiker, Wirtschafter und den Staat
als Ganzes.

Als junger Mensch suchte ich lange nach einem Lebenszweck und
einem Ziel, fiir das es sich zu leben lohnt. Erst in Caux wurde mein
Herz geoffnet und mein Verstandnis dafiir geweckt, wie ein solcher
Lebenszweck beschaffen sein muss. Ich habe viele Menschen iiber

personliche Anderung und absolute moralische Massstabe sprechen
hdren, nahm aber ihre Beispiele nicht ernst genug, weil ich keinen Sinn
in einer personlichen Anderung sah, die nur der eigenen Person
diente. Ich begriff erst, als ich erkannte, dass Gott eine Aufgabe fiir
mein Leben hat. Mit meiner Anderung will ich auch die Anderung
meines Staates im Auge haben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Wiederaufbau Deutschlands die
grosse Aufgabe. Dieses Ziel ist heute materiell erfiillt. Aber jetzt
kennt niemand den weiteren Weg. Bundesprasident Walter Scheel
beschrieb dies in einer Rede im Februar 1977 in Miinchen folgender-
massen: «Keine politische Frage kann mehr als Einzelproblem behan-
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Gesprdchsnmde.

durchschnittsnote und die berufliche Karriere. Das Bewusstsein, mit

meinem Leben einer grosseren Aufgabe dienen zu konnen, hatte ich
bisher nicht. Ich erkenne jetzt, dass ich viele Dinge zu tun verpasst
habe. Man kann nicht nur in den Dingen siindigen, die man tut,
sondern auch in denen, die man unterlasst. Ich wiU mich andern und

mitarbeiten an den Problemen meines Landes. Ich mdchte Verantwor

tung dafiir iibernehmen, dass Deutschland wieder zu christlichen
Grundwerten zuriickfindet, die die Fundamente unseres Staates bil-
den. Ich will im Rahmen der Arbeit der Moralischen Aufriistung auch
anderen jungen Menschen die Wichtigkeit von Grundwerten erklaren.

Johann-Georg Krieg, Bonn



\Nir und die Demokratii

Immigranten:
Zusammenarbeit fordern

Die Frage der Gastarbeiter ist heute mancherorts zu einer schweren
Belastungsprobe fiir die Demokratie geworden. Am Beispiel Englands
kommt das besonders deutlich zum Ausdruck, wo 45% der 2 Millio-

nen Gastarbeiter kn Gastland geboren und damit automatisch briti-
sehe Staatsangehdrige geworden sind. Ihre Traditionen sind aber so
verschieden voneinander, dass das Zusammenleben notgedrungen zu
Spannungen fiihrt. Was tun?

Die Einwanderer aus Ostafrika, Harry Shukla und seine Frau, im Ge-
sprdch mil Freunden aus ihrem neuen Wohnort Newcastle in England.

Der Inder Harry Shukla, der mit seiner Familie vor drei Jahren aus

Kenia nach England kam, hat in seiner Tatigkeit als ,Community
Relations Officer' (Verbindungsmann fiir Einwanderungsfragen) in
Newcastle diesbezliglich interessante Erfahrungen gesammelt:
«lm Nordosten Englands haben wir 20 000 Immigranten. Meine Auf-
gabe als ,Community Relations Officer' ist es, ihnen bei den schuli-
schen Fragen und ihren Arbeits- und Wohnungsproblemen zu helfen.
Gleichzeitig habe ich fiir harmonische Beziehungen zwischen den
verschiedenen Einwanderergruppen zu sorgen - eine scheinbar einfa-
che Aufgabe. Aber wenn Menschen mit so verschiedenen Kulturen
eng beieinander leben, wie sie Inder, Sikhs, Pakistaner, Afrikaner und
Westinder haben, entstehen leicht Missverstandnisse. Deshalb ist es
von grosster Wichtigkeit, dass eine Volksgruppe die Gewohnheiten der
anderen verstehen und achten lernt. Eine wichtige Seite unserer
Arbeit ist es, gute Beziehungen zwischen den Einwanderergemeinden
einerseits und der Polizei andererseits zu schaffen. Aus dieser Er-
kenntnis heraus griindeten wir eine Kommission, der neben zwei
Polizeibeamten je zwei Vertreter der indischen, afrikanischen, westin-
dischen, chinesischen und jiidischen Bevolkerungsgruppen angehoren.
In gemeinsamer Beratung konnen wir Losungen fiir die verschiedenen
Probleme suchen. Es gibt deren so viele, dass wir auf eine Zusammen
arbeit angewiesen sind und gar keine Zeit zur Konfrontation haben.
So ist es uns gelungen, ein Vertrauensverhaltnis herzustellen. Zum
Beispiel fiihlen sich viele Immigranten heute durchaus frei, die Polizei
um Rat anzugehen, wenn sie in Schwierigkeiten sind - das heisst, sie
betrachten die Polizeibeamten als ihre Freunde. Sie laden sie auch oft
zu ihren kulturellen Veranstaltungen ein. So hat zum Beispiel kiirzlich
die Sikh-Gemeinde anlasslich der Einweihung eines neuen Tempels
den Polizeichef gebeten, die Begriissungsansprache zu halten und ihm
anschliessend die hochste Auszeichnung verliehen, mit der die Sikhs
diejenigen ehren, welche ihrer Gemeinde besondere Dienste erwiesen
haben.

Dieses Beispiel steht einzigartig da in England, wo man im allgemei-
nen eher dazu neigt, die Hiiter von Gesetz und Ordnung als gesonder-
te Einheit und nicht als menschliche Wesen zu betrachten. Aber ich

bin iiberzeugt, dass das, was in Newcastle moglich geworden ist, auch
in anderen Teilen des Landes und vielleicht sogar iiber die Landes-
grenzen hinaus Schule machen kann.»

Ehepaar aus Kenia:
Kampf gegen Korruption

Julias und Grace Sawenja gehdren der intellektuellen Schicht Kenias
an. Sie haben beide in Dar-es-Salaam in Tansania studiert. Dort

lernten sie sich kennen, und dort heirateten sie im Jahr 1971.

Als Julias darauf als Steuerbeamter in Nairobi, der Hauptstadt Kenias,
arbeitete, kamen sie zum erstenmal mit der Moralischen Aufriistung in
Kontakt. Es war Julias Bruder, der sie zu einer Vorfiihrung des Films
,Freiheit' mitnahm. Julias erinnerte sich, den FOm als Schliler einmal

gesehen zu haben. Damals hatte er ihm keinen besonderen Eindruck
gemacht - jetzt war er offen dafiir. «Ich war namlieh auf der Suche
nach einer Antwort fiir mein Leben», berichtete er. «Zwar war ich in

einer glaubigen Familie aufgewachsen. Aber an der Universitat traf ich
andere Ideen. Meine Kollegen waren der Kirche gegeniiber zynisch,
und bald bedeutete mir mein Glaube immer weniger. Auch gait es in
Universitatskreisen als Zeichen der Mannlichkeit, wenn einer eine
Flasche Bier in einem Zug leeren konnte, und so fing ich an zu trinken.
Als ich daher von den absoluten moralischen Massstaben der Ehrlich-

keit, Reinheit, Selbstlosigkeit und Liebe hdrte, leuchtete es mir sofort
ein, dass ich auf dieser Grundlage Ordnung in mein Leben bringen
konnte; und ich beschloss es zu tun.»

«Der Wendepunkt kam an unserem zweiten Hochzeitstag», berichtete
seine Frau. «Ich nahm damals einen Handelskurs in einer benachbar-

ten Stadt, wahrend mein Mann mit unserer kleinen Tochter in Nairobi

wohnte. Am Abend meldete man mir einen Besucher. Wer konnte das

Julias und Grace Sawenja aus Kenia.

sein - ich kannte niemanden in der fremden Stadt. Aber da stand mein
Mann vor der Hire. Mein erster Gedanke war, meine Tochter sei krank
geworden, oder es sei sonst etwas Schreckliches passiert. Aber mein
Mann wollte einfach mit mir sprechen. Zum erstenmal breitete er sein
Leben ehrlich vor mir aus — wo er mir gegeniiber gefehlt und was er
hinter meinem Riicken getan hatte. Dann erklarte er mir, er sei
entschlossen, ein neues Leben anzufangen und bat mich um Verzei-
hung. Ich wusste kein Wort zu sagen. Nur ein Gedanke kam mir:
,Vielleicht bin ich auch nicht unschuldig an unseren Schwierigkeiten.'
Als Intellektuelle hatten wir namlieh viel iiber unsere Probleme



Wir und die Demokratie ...in der Praxis

diskutiert, waren aber nie zum gleichen Schluss gekommen. Im stillen
hatte ich mich zu fragen begonnen, ob ich wohl einen Fehler gemacht
und den falschen Mann geheiratet hatte. Wir suchten zusammen
Gottes Fuhrung, und auch ich beschloss, meinem Mann ehrlich mein
Leben zu erzahlen. Wir vergaben uns gegenseitig. Fine grosse Last fiel
von uns ab. Es war unser schonster Hochzeitstag!».
Auch fiir seine Arbeit im Steueramt fand Julias neue Impulse. «Als
Steuerbeamter beriihrt man das Portemonnaie der Menschen. Und
wenn ich das Einkommen eines Mannes unter die Lupe nehme, so
versucht er, mir die Augen zu verschliessen, indem er mir etwas in die
Hand driickt ,fiir einTasse Tee', wie man bei uns sagt. Aber ich wollte
meine Augen offen halten, um das Geld fur die Regierung eintreiben
zu konnen! Wir waren arm, und es fiel mir nicht immer leicht, diese
Bestechungsgelder zuriickzuweisen. Aber es beeindruckte die Leute,
sic waren es sich nieht gewohnt.

Einmal besuchte mich ein alter Mann. Er hatte cine Vorladung
erhalten, well er keine Einkommenssteuer bezahlte. Auf den ersten

Blick wusste ieh, dass dieser armlich gekleidete, halbblinde Mann
nichts zu versteuern hatte. Dies bestatigte sich auch, als ich mit ihm
sprach, und ich konnte ihn wieder entlassen. Da zog er cine 20-
Sehilling-Note aus der Tasche, um mir seine Dankbarkeit zu bezeugen.
Ich erklarte ihm, alte Leute soli ten jlingeren nicht auf diese Weise
danken - ich hatte ja bloss meine Pflicht getan. Wir sprachen lange
dariiber, wie die Bevolkerung durch ihr Verhalten die Korruption der
Beamten fdrdere und wie wir die Korruption bekampfen konnen. Der
Mann war friiher einmal Mitglied des Kirchenrates gewesen, aber er
hatte - offensichtlich enttauscht von den vielen, die ihren christlichen
Glauben nicht lebten - selbst den Mut verloren. So war er erstaunt, in
einem Steuerbeamten einem Mann zu begegnen, der einen Glauben
hatte und ihn anderen weitergeben wollte. Zum Absehied schenkte er
mir ein Blatt Papier mit seiner bevorzugten Bibelstelle. Ich habe
diesen alten Mann nie vergessen. Die Begegnung mit ihm war erfri-
schend und hat mich sehr gestarkt.
Ein anderes Mai kam ein junger Geschaftsmann zu mir und verlangte
eine Bestatigung fiir bezahlte Steuern fiir seinen Schwiegervater, der
sehr krank war und in England einen Arzt aufsuchen sollte. Es war ein
dringender Fall, und ich machte mich rasch an die Arbeit. In drei
Stunden war alles erledigt. Der Geschaftsmann, Inhaber eines Musik-
geschaftes, war erstaunt - in Nairobi hatte er tagelang warten miissen.
'Sie waren sehr hilfsbereit. Konnte ich Ihre Adresse haben? Ich

mochte mich gern erkenntlich zeigen und Ihnen ein paar Grammo-
phonplatten schicken." Als ich zogerte, meinte er; Tch mache das mit
alien Regierungsbeamten so.' Ich besann mich drei Minuten lang.
Dann gab ich ihm meine Adresse. Es war mir nicht l echt wohl bei der
Sache, und als ich meiner Frau davon erzahlte, meinte sie, ich kdnne
die Flatten ja wieder zuriickschieken. Als dann die Sendung ankam,
legte ich das «Schwarz-Weiss-Buch» und einen Brief dazu und schick-
te sie wieder zuriick. Ich hdrte lange nichts mehr von dem Mann. An
Weihnachten erhielt ich ein festliches Paket. Es enthielt einige Gram-
mophonplatten mit Weihnachtsliedern. Ein Brief lag bei: 'Vielen Dank
fur Ihren Brief und das Buch. Ich habe es gelesen und gehe mil seinem
Inhalt einig. Ich hoffe, Sie bald zu sehen. Frohe Weihnacht Ihnen und
Ihrer Familie!" Letztes Jahr tauchte der Mann pldtzlich wieder in
meinem Biiro auf. Er erzahlte mir, es gehe seinem Schwiegervater
besser, und er selbst sab viel gliicklicher aus.
Diese Erfahrungen zeigten mir, dass wir Beamte menschliche Bezie-
hungen aufbauen konnen, die frei sind von alien bindenden Verpflich-
tungen ausser der einen, dass wir als Menschen, die im gleichen Land
wohnen, fiir dieses Land gemeinsam die Verantwortung tragen miis
sen. Wenn wir den Charakter der Verwaltungsbeamten und ihre Fiir-
sorge fiir Menschen starken, ist das fiir eine gesunde Demokratie
ausserst wichtig.»
Seine Frau bestarkte seine Aussage: «Wenn wir Vertrauen und Einig-
keit in unseren FamUien gefunden haben, konnen wir auf eine
Zusammenarbeit im Land hinarbeiten. Wir mochten den Menschen

helfen, dies zu finden, nicht indem wir grosse Reden halten, sondern
durch die Art, wie wir selbst leben - so dass die Mensehen in uns lesen
konnen wie in einem offenen Buch.» ■

Zusammenarbeit muss sich in der Kiiche bewdhren.

Das Sonntagsgebdck trifft ein - ein Geschenk eines Bdckermeisters aus
Liestal, Baselland.

In der Backstube haben auch die Kleinsten einen Anicil.



Junge Menschen—
Wo fur lohnt es sich zu leben?

Uber 300 Jugendliche nahmen im Laufe des Sommers an drei Kursen
fiir die jiingere Generation teil. In dieser Zeit hatten sie auch wertvolle
Begegnuiigen niit Menschen aus aller Welt von verschiedenster Her-
kunft and Rasse. Zwei von ihnen koniinen ini folgenden zu Wort.

Vergebung. Als ich ihn darum bat, fiihlte ich mich befreit und fand
neue Lebensfreude. Statt mich Tagtraumen hinzugeben und so zu
leben, wie es mir passt, mochte ich jetzt mein Leben dafiir brauchen,
fiir andere Menschen da zu sein. Anneco Adriaanse, Holland

l/l/as mich zur Besinnung
brachte ]Nozu an der Universitat?

Friiher lebte ich einfach in den Tag hinein und ging von einer Party zur
andern. Doch hinterher fiihlte ich mich oft leer und einsam. Mein

Freund war anders. Er machte sich Gedanken fiber die Probleme in

der Welt, den Krieg in Vietnam damals oder den Hunger in den armen
Landern. Er hatte auch persdnliche Probleme; er nahm Drogen. Es
war fiir mich ein schrecklicher Schlag, als er Selbstmord beging. Fiir
mich brach eine Welt zusammen. Ich war verzweifelt und begann mir
viele Fragen zu stellen: Was ist der Sinn meines Lebens? Gibt es einen

Eine Verpflichtung zu haben, hat mir sehr geholfen an der Universitat.
Die Studentengeneration von 1968 in Deutschland war idealistisch
gewesen und hatte sich fiir Gerechtigkeit in der Welt eingesetzt.
Heute, zehn Jahre darnach, herrscht an den Universitaten ein solcher

Leistungsdruck, dass die meisten Studenten als nachstes Ziel nur noch
Studium und Examen sehen. Ich selber war unter diesen Leistungs
druck geraten und war bedriickt, wenn mein Studium nicht so erfolg-
reich verlief, wie ich es mir wiinschte. Da stellte ich mir die Frage: 'Bist

Italienische Studenten treffen in Caux ein.

Gott, wo doch so viel Leiden in der Welt herrscht? Was kann ich tun?

In jener Zeit nahmen mich meine Grosseltern mit nach Caux. Dort
fand ich wieder Hoffhung, weil ich Hoffnung sah im Leben anderer
Menschen. Ich wagte das Experiment, Gott zu fragen, was ich mit
meinem Leben anfangen sollte. Mir war, als sagte er mir: «Wenn du
etwas fiir die Welt tun willst, musst du zu Hause beginnen.» Das fand
ich sehr schwierig, denn ich kam mit meiner Familie nicht gut aus.
Unser Haus war fiir mich so etwas wie ein Hotel, wo ich ein schones
Zimmer hatte und wo ich essen und schlafen konnte. Doch dann

entschied ich mich, mit meiner Familie fiber meine eigenen Fehler
ehrlich zu werden, mit den ewigen Streitigkeiten mit meinen Eltern,
meinem Bruder und meiner Schwester aufzuhoren und fiir sie in den
kleinen Dingen des Alltags zu sorgen. Die Atmosphare bei uns wurde
ganz anders. Das starkte meinen Glauben. Wir sind keine perfekte
Familie geworden, jedes von uns macht immer wieder Fehler; doch wir
haben gelernt, uns dafiir zu entschuldigen.
Erst lange nachher setzte ich mich wieder mit dem Tod meines
Freundes auseinander. Meine Schulkameraden hatten mir oft gesagt,
ich hatte keine Schuld. Trotzdem lag es wie eine schwere Last auf mir.
Ich sah, was mein selbstsiichtiges Leben bewirkt hatte, weil ich immer
nur fiir meine Person alle Aufmerksamkeit wollte. Ich brauchte Gottes

Wer immer ein Talent hat. . .

du an der Universitat, um der beste Student zu sein, oder um Gott zur
Verfiigung zu stehen?' Ich wusste die Antwort: 'Du bist an der
Universitat, um fiir Gottes Plan da zu sein.' Das gab mir eine grosse
Befreiung — mein Studium war wieder in die richtige Perspektive
geriickt worden.
Im vorletzten Sommer musste ich eine Priifung in Griechisch ablegen.
Immer wieder stand ich vor der Entscheidung, entweder noch mehr zu
lernen, um das Examen sicher zu bestehen, oder mir die Zeit zu
nehmen fiir verschiedene Treffen der Moralischen Aufriistung, an
denen eine Osterkonferenz in Heidelberg vorbereitet wurde. Jedes-
mal, wenn ich mich entschied, dem Willen Gottes zu gehorchen - und
das hiess fiir mich, Verantwortung fiir diese Konferenz zu iibernehmen
—, erlebte ich eine Befreiung und erfuhr dabei auch, dass Gott einen
nicht im Stich lasst. Ich arbeitete mit zwei Kommilitonen zusammen,
und wir iibersetzten iibungshalber einige griechische Texte. Der letzte,
den wir gemeinsam iibersetzten, war zufallig der Examenstext. Ich
lernte daraus: Wenn ich Gottes Interessen wahrnehme, nimmt er auch
die meinen wahr. Es wird auch im nachsten Semester nicht weniger
Konflikte geben, aber meine Entscheidung, den Kampf um das Reich
Gottes an die erste Stelle zu setzen, bleibt die gleiche.

Vdo Brehmer, Student, Gottingen
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Rajmohan Gandhi, Chef-
redaktor der indischen

Wochenzeitung «Him-
mat».

]Nas aufdem Spiele steht

Wie kann man allgemeine Wahrheiten und idealistische Bestrebungen
so lebensnah machen, dass jeder Mann, jedes Kind und jede Fran sie
verstehen und sich zu eigen machen konnen? Dies war eine der
Hauptfragen an der zehntagigen Konferenz iiber die Voraussetzungen
fiir eine neue Weltwirtschaftsordnung. In seiner Eroffnungsansprache
(s. auch nebenan) erinnerte A. R. K. Mackenzie, friiherer britischer
UNO-Botschafter in New York, an einen Ausspruch von Prof. Umber-
to Colombo, Mitglied des Club of Rome, den dieser letztes Jahr in
Caux getan hatte: «Alles hangt von der Fahigkeit unserer Gesellschaft
ab, einen Prozess moralischer Aufriistung durchzumachen als notwen-
dige Voraussetzung fiir die gigantischen Anstrengungen, welche die
Menschheit leisten muss, wenn wir iiberleben und uns in den kommen-

den Jahrhunderten weiterentwickeln wollen.»

An der Konferenz nahmen Fachleute aus dem Gebiet der Entwick-

lungshilfe und der Energieversorgung teil, aber auch Politiker, Bot-
schafter, Industrielle, Gewerkschafter und eine grosse Zahl von
Studenten aus alien fiinf Kontinenten.

Voraussetzun

erfolgreichen N

- nicht zutrifft. Die beste Strategic ist deshalb, zuerst einmal fiir die
Armen zu sorgen und denjenigen Menschen Mittel zufliessen zu
lassen, die es am ndtigsten haben. Damit schafft man Arbeitsmoglich-
keiten und, da die Armsten vorwiegend Landwirtschaft betreiben,
auch mehr Nahrung und Kaufkraft. Die armen Bauern erzielen im
allgemeinen hohere Ertrage pro Hektare als die reichen.
— Mit anderen Worten: Wenn man das tut, was richtig und chrlich ist,
tut man das Beste.

- Entwicklungshilfe ist ndtig, aber Handel ist wirkungsvoller. Dcslialb
muss der Ungerechtigkeit im Gebiet des Handcls zu Leibe geriickt
werden: die Preise der Rohstoffe, die die Entwicklungslander expor-
tieren, sind zwar stark gestiegen, doch im Verhaltnis zu den Preisen der
Fertigprodukte, die sie importieren, sind sie gesunken. Einerseits
miissen somit die Rohstoffpreise stabilisiert werden, andererseits
sollten sich aber die westlichen Markte auch fiir Fertigprodukte aus
der Dritten Welt dffnen.

— Auch wenn wir damit begannen, das Gefalle zwischen Nord und Siid
zu verringern, kdnnte der Lebensstandard der Industrienationen im-

Die Dritte Welt

«Wir miissen die Armut bekampfen», sagte Rajmohan Gandhi, wel-
cher als Chefredaktor der in Bombay erscheinenden Wochenzeitung
'Himmat' grossen Mut gezeigt hat wahrend der Zeit des Notstandes in
Indien. «Armut ist etwas Schreckliches. Wir miissen aber auch die

geistige Armut bekampfen. Unser Bestreben darf nicht nur darauf
ausgerichtet sein, den Lebensstandard zu heben, sondern auch die
Lebensqualitat zu verbessern.» Rajmohan Gandhi, Enkel des Mahat-
ma, wies darauf hin, dass in letzter Zeit gewisse Leute in seinem Land
die Meinung verbreiteten, Brot sei wichtiger als Freiheit. Doch selbst
wenn man beweisen kdnnte, dass eine undemokratische Lebensweise
den Wohlstand rapid vermehrte - was seiner Meinung nach nicht
geschehen sei —, wiirde er, wie es die indische Nation in den letzten
Wahlen getan hatte, die Freiheit wahlen.
«Wird Wohlstand unser Ziel, oder ist er nur ein Mittel; ist er unser
Diener oder unser Meister?» fuhr Gandhi fort. «Diese Frage stellt sich
nicht nur fiir machtige Lander wie Japan oder die europaischen
Nationen, sondern auch fiir die dlreichen Staaten der ganzen Welt wie
auch fiir die reichen Menschen in sehr armen Landern. Wel

ches sind die reichen Menschen tier armen Lander? Alle, denen es
besser geht als den Elendesten dieser Welt. Was mit dem Wohlstand
geschehen soil, ist eine Frage, die sich alle Besitzenden - das will
heissen, fast alle von uns - im Lichte ihres Gewissens stellen sollten.
Wie brauche ich meinen Besitz? Wie braucht unsere Nation ihren

Wohlstand? Solche Fragen miissen ohne jede Sentimentalitat gestellt
werden, mit echtem Sinn fiir Verantwortung, aber eindeutig im Licht
des eigenen Gewissens.»

A. R. K. Mackenzie, friiherer britischer UNO-Botschafter (links), im
Gesprdch mit Dr. H. A. C. McKay, Kernphysiker in Caldwell, Gross-
britannien.

mer noch ansteigen, wenn auch langsamer, wie dies die Nobelpreistra-
ger Leontief und Tinbergen aufgezeigt haben. Durch einen solchen
Prozess kdnnte ein pldtzlicher Schock vermieden werden.
- Der blinde Wettbewerb auf dem Weltmarkt muss geziigelt werden.
Eine Belastung der reichen Nationen durch bestimmte Steuern zugun-
sten der armen sollte erwogen werden.
- Das Bevdlkerungsproblem in der Dritten Welt verliert in dem Mass
an Bedeutung, wie das Wirtschaftswachstum und die Nahrungsmittel-
produktion gefdrdert werden.
Lean betonte auch die Notwendigkeit «angemessener Technologies
fiir die Lander der Dritten Welt.

Wie die Ungerechtigkeit in der Welt bekampfen?
Geoffrey Lean, Journalist und Verfasser eines demnachst erscheinen
den Buches iiber die Missverhaltnisse in der Welt, leistete einen
gutfundierten Beitrag zu diesem Thema, in dem er die folgenden
Punkte auffiihrte:

- Es ist genug in der Welt vorhanden fiir die Bediirfnisse aller
Menschen, doch die Giiter sind extrem ungleichmassig verteilt.
- Tatsachen haben zur Geniige bewiesen, dass die «Tr6pfeltheorie» -
macht man die Reichen reicher, dann fliesst mehr fiir die Armen iiber

Energie
Der Kernphysiker Dr. H. A. C. McKay legte dar, wie sehr der Wohl
stand des Westens von Energie abhangt, und dass eine akute Ener-
gieknappheit in nicht allzuferner Zukunft zu erwarten ist. Er hob auch
hervor, dass die westlichen Lander viel Energie verschwenden und
ihren Energieverbrauch sehr wohl verringern oder zumindest stabili-
sieren konnten, wahrend die armen Lander zu ihrer Entwicklung
vermehrt Energie branch ten.



gen fur einen
ord-Siid-Dialog

Indem er Andre Fontaine in 'Le Monde' zitierte, der «sowohl eine
geistige wie auch moralische Revolution und die Auferlegung von
Beschrankungen» fordert, schloss Dr. McKay mit den Worten: «Ener-
gie - ebenso wie Motive, gegenseitige Beziehungen und Institutionen-
wird einer der ausschlaggebenden Faktoren sein, die Welt neu zu
gestalten. Wir werden schwerlich die richtigen technologischen Ant-
worten finden und zur Ausfiihrung bringen, wenn wir nicht das rechte
Klima schaffen.» P. H.

Friiherer UNO-Botschafter:

Neue Wirtschaftsordnung
fordert neue Lebensweise

Es ist naheliegend, dass wir unsere Blicke auf das brennende Problem
einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung richten. Das Jahr
1974 - das Jahr der Olpreisexplosion - hat ein neues Kapitel in der
Geschichte eingeleitet. Diese Meinung war in den Jahren 1974/75 auf
beiden Seiten des Atlantiks nicht popular. Von einem Whitehall-Wiir-
dentrager in London wurde mir damals gesagt, ich hatte Alptraume.
«In achtzehn Monaten ist alles vorbei und wieder normal», meinte er.

Professor Hudson Ntsanwisi, Chefminister des sudafrikanischen Home
lands Gazankulu, mit seiner Familie.

Dem war aber nicht so, und es interessierte mich deshalb zu horen, was

der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt am 1. Januar 1977 sag-
te: «Wir alle glaubten, wenn die weltweite wirtschaftliche Rezession
iiberwunden sei, wiirde wieder alles weitergehen wie vorher. In den
letzten Monaten ist es uns aber klar geworden, dass es nie mehr wieder
sein wird wie vor 1974.»

Einige Leute glauben, der Ruf nach einer neuen Weltwirtschaftsord-
nung sei nichts als ein Versuch der armen Lander, die reichen Lander
auf den Kopf zu stellen, um ihnen alles Gold aus den Taschen zu schiit-
teln. Es geht dabei aber um viel mehr. Meiner Ansicht nach brauchen
die reichen Lander ebenso sehr eine neue Ordnung wie die armen.
Dies wurde unlangst an der Downing-Street-Gipfelkonferenz aufs
deutlichste demonstriert. Die Staatschefs kamen zu dieser Konferenz

Der Genfer Paul Bert-
houd, Chef der Abteilung
fiir auswdrtige Beziehun
gen der UNCTAD, bei sei
ner Ansprache.

voller Sorgen iiber die wirtschaftlichen Probleme ihrer eigenen Lan
der. Doch sie kamen dabei zur Einsicht, dass es keine Moglichkeit gibt,
die Probleme ihrer Lander zu losen, wenn nicht das wirtschaftliche
Klima in der ganzen Welt verbessert wird. In dieser Hinsicht war das
Schlusscommunique bezeichnend, weil sich alle konkreten Vorschlage
auf das Verhaltnis zwischen den reichen und armen Teilen der Welt
bezogen.
Doch nur einen Monat spater kam der Nord-Siid-Dialog in Paris zu
einem eher bitteren Ende. Ich mochte nicht behaupten, dass es ein
vdlliges Fiasko war. Wenn aber die Londoner "limes' und der Pariser
'Le Monde' zum gleichen Schluss kommen, erregt das Aufsehen. Die
'Times' schrieb iiber den Abschluss der Pariser Gesprache: «Die indu-
strialisierte Welt hat wenig von der Weitsicht und Vorstellungskraft
gezeigt, die diese Probleme erfordern. Sie hat Mitgefiihl gezeigt, aber
nur unbedeutende Konzessionen gemacht.» Fast dasselbe schrieb 'Le
Monde': «Ein solcher Mangel an Weltperspektive schafft eine gefahr-
liche Karenz. In absehbarer Zeit miissen die reichen Lander begreifen,
dass es um nichts Geringeres geht als um den Frieden in der Welt.»
Aufgrund der gegenwartigen Entwicklungen komme ich zu drei Fol-
gerungen. Erstens: Die Dinge werden nie wieder sein wie vor 1974.
Zweitens: Keine Nation ist eine Insel — nicht einmal die Supermachte.
Drittens: Die Entwicklungsbestrebungen in der Welt miissen sowohl
eine moralische als auch eine wirtschaftliche Dimension aufweisen,

wenn wir irgendwelche Fortschritte machen wollen. Nehmen wir als
konkretes Beispiel die Korruption. Es gab eine Zeit, da glaubten viele
Menschen, Korruption sei auf gewisse weit entfernte Lander be-
schrankt. Heute wissen wir, dass es auch unser Problem ist. Und doch
wurde in all den Jahren, die ich in der UNO verbracht hatte, nie fiber
Massnahmen gegen Korruption geredet.
Der jugoslawische Schriftsteller Djilas hat unser Dilemma treffend in
einem Satz zusammengefasst: «Wir leben heute alle in der Welt von
morgen mit den Ideen von gestern.» In diesem Dilemma geben mir
zwei Dinge Hoffnung und Mut. Einmal gibt es mehr und mehr Exper-
ten, die einsehen, dass dieser weiteren Dimension des Denkens und

Lebens Beachtung geschenkt werden muss, wenn wir auf die techni-
schen und wirtschaftlichen Probleme eine Antwort finden wollen.

Vor kurzem sagte mir mein Kollege Stanovnik, der wahrend vieler
Jahre die Europaische Wirtschaftskommission prasidiert hatte:
«Die Errichtung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung ist
nicht einfach ein wirtschaftliches Unternehmen. Sie verlangt Anderun-
gen in der Lebensweise der Menschen.»
Das zweite, was mich ermutigt, ist die Gewissheit — bestatigt durch
eigene Erfahrungen und Tatsachenberichte aus aller Welt -, dass Men
schen ihre Haltung andern konnen und dass dort, wo das geschieht,
auch Situationen anders werden. Dem werden wir auch in Caux nach-

gehen, denn es ist das Herzstiick der Moralischen Aufriistung. Deshalb
hat auch Robert Schuman, der friihere franzdsische Aussenminister,

mit bemerkenswerter Weitsicht schon vor 27 Jahren die Moralische

Aufriistung definiert als «den Beginn einer weitreichenden Umwand-

lung der menschlichen Gesellschaft, auf die hin die ersten Schritte
bereits gemacht worden sind».
Hier in Caux, so hoffe ich, werden wir drei Wahrheiten auf den Grund

gehen konnen. Erstens: Der Nord-Siid-Dialog spielt sich im Herzen
jedes Menschen ab.
Zweitens: Der Graben zwischen arm und reich in der Welt steht in

direkter Beziehung zu dem Graben zwischen der Art, wie die meisten
von uns leben und der Art, wie wir leben soUten.

Drittens: Eine neue Ordnung 'en miniature' wird jedes Mai dann
geboren, wenn ein Individuum dem Gefangnis seiner Selbstsucht
entflieht und in Gottes Freiheit hinaustritt. A. R. K. Mackenzie
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Die neue Verantwortung der Industrie
am Wendepunkt der Weltwirtschaft

Delegationen aus Japan, den USA, Kanada, Indian und Lateinameri-
ka sowie aus vielen europaischen Landern, einschliesslich Portugal,
nahmen an einer Industrietagung tail, die von Untarnehmarn, Ga-
warkschaftarn und Politikarn ainbarufan wordan war. Sowohl die
Problama zwisehan dan Sozialpartnarn, wia auch die Fraga dar Bazia-
hungan zwisehan dan Industrianationan und dan Entwieklungslandarn
kamen zur Spraeha.
«Heuta miissan wir uns ausser fiir unsara unmittalbara Aufgaba, die
Batriaba gut zu fiihran, auch daflir ainsatzan, eina naua, stabile und
garachta Gasellschaftsordnung zu schaffan», arklarta einar dar Initian-
tan der Konfaranz, Neville Cooper, Direktor der Standard Telephones
and Cables Ltd., London. «Auf dieses umfassanda Zial hin miissan wir
mit dan Politikarn und dan Gawarkschaftarn zusammanarbaitan.»

Dr. Frederik Philips, Prdsident der Philips Holding, Holland, arklarta:
«Wir Industrialla mochtan immar zu Rasultatan komman, dann wir
warden nach unsaran Rasultatan baurtailt. 1st das Ergabnis schlacht,
so war aban unsara Handlungswaisa falsch. Sind die Rasultata gut,
haban wir Aussicht auf Bafordarung. Das bestimmt unsar Laban.

Dr. E. F. Schumacher, Vorsitzender der «Gruppe zur Forderung mittle-
rer Technologie», unterhdlt sich mit Konferenzteilnehmern.

Es findan zurzait viele Konfaranzan statt mit glaichan Thaman wia
hiar. Worin bastaht dar Unterschiad? Ich mochte diasa Konfaranz als

eina Konfaranz der Hoffnung bazaichnen. Viala von uns, die durch
schwera Zaitan gagangan sind - ich salbst war wahrand das Kriagas im
Gafangnis -, haban die arstaunliche Erfahrung gamacht, dass Hoff
nung nicht von dan Umstanden abhangt. Hoffnung ist in unsaran
Herzen, und salbst wann wir keine sofortigen Losungen fiir die Walt-
problama findan, kbnnen wir mit grosser Hoffnung von hiar wagga-
hen, wail wir die Lbsung fiir unsara persdnlichan Problama findan
kdnnan. Das macht uns zu fraian Manschen und zu ainam positivan
Faktor, wo immar wir arbaitan.

Vial hangt davon ab, ob wir um uns Vartrauan schaffan konnan. Wir
arraichan das nicht mit Vorschriftan, sozialan Einrichtungan, nauan
Gasatzen, nauan Systaman, sondern nur durch unsar Verhaltan im
taglichan Laban. Das gilt fiir Pohtikar, Gawarkschaftar und auch fiir
uns Industrialla.»

Untar dan 60 Japanarn bafand sich einer der Generaldirektoren des
Toshiba Elektrokonzerns, Shoji Takase, dar mit viar Vartratarn dar
Konzarnlaitung und fiinf Gewarkschaftsfunktionaran dar Firma an
dan Basprachungan tailnahm. Er appelliarte an die wastlichan Lander
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um mahr Varstandnis fiir die Problama Japans, damit in gamainsamar
Anstrangung die Losung dar Problama, die alia Industrianationan
batreffan, moglich warda. Dar japanischa Grossindustrialla mainta:
«Nia zuvor waren die Nationan so sahr vonainandar abhangig. Wir
miissan unbadingt dan Schritt von dar Konfrontation zum Dialog und
zur Zusammanarbait tun.»

Takasa betonta waiter, as wiirdan kaina Ldsungan gafundan warden
kdnnan, indem man die Parolan der Hochkonjunktur- wia Erhdhung
das Bruttosozialproduktes, Maximiarung dar Profita, hdhara Ldhna
und Staigerung das Konsums - waitarhin zitiera. «Untar dam Druck
das raschan Wandals im wirtschaftlichan und sozialan Bareich sind

naua Baziehungen zwisehan Gawarkschaftarn und Arbeitgabarn not-
wandig», schloss ar. «Wir sind hiar, wail wir wissen, dass der Schliissel
zu ainar Losung in dar Anwandung dar Idaan dar Moralischen Aufrii-
stung zu suchan ist.»
Von Gewarkschaftssaita arklarta John Soederlund, Distriktsekretdr des

Schwedischen Transportarbeiterverbandes, ar und andara Gawerk-
schaftsfunktionara arbaitaten mit dan Untarnehmarn zusamman, wail
sie als Manschen und nicht als Arbaitskrafta oder Konsumantan anga-
sprochan wordan saian. «Viala Untarnehmar sahnen sich ganau so wia
wir nach ainar Wirtschaftsordnung, walcha die Bediirfnissa allar ba-
friadigt und jadam die Mdglichkait gibt, saina Fahigkaitan voll ainzu-
satzan.»

Dar sozialdemokratische deutsche Bundestagsabgeordnete Adolf
Scheu, der Caux sait Kriagsanda kannt, wias auf die Badeutung das
Konfaranzzentrums fiir Dautschland in Vargangenhait und Gagenwart
hin. «Dia Tatsacha, dass viala dautscha Staatsmannar dar Nachkriags-
zait hiar - sia waran manchmal zu Dutzendan da und mit ihnan Ga

warkschaftar und Untarnehmar - zum erstan Mai wiadar der Welt

bagagnatan, war dar tiefara Grund, warum das Nachkriags-Dautsch-
land ainiga typische dautscha Fahlar nicht gamacht hat.» Man kdnna in
Caux vial fiir die Losung dar hautigan Problama larnan, fuhr Schau
fort. «Das arsta, was ich hiar larnta und in dar Politik und dan Ausain-

andarsatzungan zwisehan den Tarifpartnarn immar wiadar deutlich zu
machan varsuchta, ist das Wort: 'Manschen sind wichtiger als Dinga.'
Das ist die klarsta Kampfansaga an jadan nagativan Matarialismus.
Das gamainsama Ubarlagan ainar Fraga in dar Stilla, statt nur zu dis-
kutiaran und zu raden, habe ich in Hundertan von Fallen als grossa
Erlaichtarung zur Losung schwiarigar Problama arlabt. Ich haba hiar
auch galarnt, auf dan Partner zu hdran. Das hat main Laban sahr var-
andart.»

Auf die vialan Problama in dar Industrie hinwaisand, fiihrte Friedrich

Schock, Geschdftsfuhrer der Firma Schock & Co. in Schorndorf,
Deutschland, aus: «Wir komman hiarhar mit Fragan, die uns sahr
bewagan: Arbaitslosigkait, Knapphait dar Rohstoffa, politischa Insta-
bilitat, Eurokommunismus, Volksfront, wachsanda Riistung. Auf der
anderan Saita stahan wir Faktan wia Resignation und Kapitalflucht
gaganiibar. All das sind Kannzaichan von Krankhaitan, abar nicht ihra
eigantlichan Ursachan. Es sind noch tiafara Problama da — die Probla
ma unsarar Familian und unserar Kinder. Ja wanigar wir davon spra-
chan, dasto mahr bewagan sia uns oft. Man ist haute dabai, die Probla
ma von morgan mit dan Mitteln von haute, abar mit ainar Gaistashal-
tung von gastarn anzugahan. Das ist unmoglich. Wir miissan nach
vorna sahan, und wir brauchan hiarzu ain Element, dam hiar in Caux

Raum gagaben wird: die Fiihrung Gottas. Wir findan hiar nicht die
Rezapta, wia die Problama in dan ainzalnan Landern und Familian
und Fabrikan zu losan sind. Abar wir bakommen einan Kompass und
aina Landkarta, um dan Wag zu findan.»
Kardinal Dr. Franz Konig von Wien arklarta, saina Aufgaba sai zwar
aina andara als diajaniga dar Gawarkschaftar und Industriallan. « Abar



Treffen

von Industrieifen,
Gewerkschaftern

und Polstikern

fiir uns alle steht der Mensch im Mittelpunkt. Ich habe seit langem die
Gepflogenheit, Fabriken und ihre Belegschaften persdnlich zu besu-
chen und ermutige die Kirche, die Bischofe und die Priester, dasselbe
zu tun. Ich sage den Gewerkschaftern und Unternehmern, dass sie mit
gewissen Problemen nicht allein fertig werden kbnnen und dass wir sie
zusammen in einem neuen Geist und mit neuen Motiven Ibsen soIlen.»
Besonders vermerkt wurde die Anwesenheit von fiinf schwarzen Ame-

rikanern, Funktionaren des Hafenarbeiterverbandes von New York,
und schwarzen Geschaftsleuten aus Rhodesien.

Dr. E. F. Schumacher, Autor des bekannten Buches 'Small is beauti
ful', und Vorsitzender der 'Gruppe zur Fbrderung mittlerer Technolo-
gie', warnte vor industriellen Prozessen, die den Menschen ein Mass
von Leiden auferlegen, das die Unternehmer nicht kennen und das oft
die tiefere Ursache von Lohnkampfen, Frustration und Unruhen sei.
Er wies auch auf die schicksalhafte Polarisierung zwischen den niede-
ren Formen der Technologie in den Entwicklungslandern und den
hbchst komplizierten Techniken hin, die im Westen entwickelt werden.
Der Wettlauf nach immer komplexeren und kostspieligeren Produk-
tionsmethoden schliesse immer mehr Menschen und vor allem die

Entwicklungslander von einem wirtschaftlichen Fortschritt und einem
sinnerfullten Leben aus. Es gelte durch eine mittlere Technologie mit
wenig Kosten viele Arbeitsplatze zu schaffen. «Fur uns muss die Moti
vation sein, fiir die Armen zu sorgen. Unser Leben ist nicht lebens-
wert, wenn wir von Elend umgeben sind.»
Dr. Schumachers Rede und seine pragnanten Antworten in der an-
schliessenden Diskussion sollten zu seinem letzten Eintreten fiir «eine

mittlere, den Bediirfnissen der Entwicklungslander angepasste Tech
nologic)), fiir «eine humane Wirtschaft)> und eine «Technik nach Men-
schenmass)) werden. Er erlag tags darauf einem Herzversagen.

Schwarzer Geschaftsmann:

Die Industrie konnte

Rhodesien helfen

Ich sage ganz offen, dass wir aus Rhodesien voller Skepsis nach Caux
gekommen sind. Kommt man aus einem Land, in dem Krieg herrscht
und in dem die Menschen soviel zu leiden haben - Menschen jeder
Hautfarbe -, so fallt es einem schwer, an die Mbglichkeit einer friedli-
chen 'Welt zu glauben. Schon bald haben wir gesehen, wie die Men
schen hier leben. Wie echt diese Menschen sind, spiirten wir, als wir
uns selber an der Arbeit beteiligten und unversehens Teil eines Teams
wurden. Das ging uns unter die Haut. Menschen aus aller Welt wurden
unsere Freunde; eine solche Mbglichkeit war uns in unserem Land nie
geboten worden. Heute fragen wir uns, wie wir in Rhodesien der "Ver-

nunft zum Durchbruch verhelfen kbnnten, nachdem wir hier erlebt

haben, dass die Menschen zusammen leben kbnnen. Diese Tage haben
uns gezeigt, dass Rhodesien vielleicht von den Menschen in der Indu
strie gerettet werden kbnnte, denn hier arbeiten Menschen aller Ras-
sen zusammen.

Rhodesien steht auch deshalb im Krieg, weil die Menschen ihren
Glauben nicht mehr leben und statt dessen materielle Giiter anbeten.

Wir streiten uns iiber die Giiter, die wir in unseren Fabriken herstellen.

Vielleicht sollten wir Gott in unseren Fabriken anbeten. Wir kbnnten

den Kampf aufnehmen, indem wir versuchen, Ehrlichkeit, Selbstlosig-
keit und die Sorge um die Menschen in unsere Fabriken zu tragen, um
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so ein gemeinsames Ziel fiir alle zu schaffen. Wir miissen aber auch uns
selber genauer ansehen.
Ich war iiberrascht, dass hier alle soviel iiber Rhodesien wissen. Ver-
mutlich riihrt es daher, dass man in Rhodesien ein Schliisselland sieht
fiir den ganzen Kontinent. Man hat gesehen, was in anderen Teilen
Afrikas geschehen ist, wo man der Meinung gewesen war, wenn nur
die Afrikaner sich selbst regieren diirften, wiirden sie zu einer neuen
Art weiser Staatsfiihrung gelangen. Die Geschichte zeigt, dass es an
dieser weisen Staatsfuhrung fehlt, so dass man sich fragen muss, was
wohl in Rhodesien geschehen wird. Diese Uberlegungen machten uns
sehr betroffen, und wir haben eingesehen, dass Rhodesien etwas Neu-
es braucht, das fur ganz Afrika der Schlussel sein kdnnte. Vielleicht
haben die Weltanschauungen, die aus mancherlei Landern zu uns
gekommen sind, deshalb versagt, weil sie nicht mit der Anderung des
Menschen rechnen. Unser Aufenthalt hier war fiir uns eine Erfahrung,
die uns aus Angst und Verzweiflung herausgeholfen hat. Zu Hause
werden wir in die Tat umsetzen, was wir hier gelernt haben.

Caleb Somkence, Rhodesien

sten betreffen, sehr rasch weiterschreiten mochten, so dass wir uns
bald einem Zustand echter Mitbestimmung nahern.
Aus all dem haben wir gelernt, dass es nicht unsere Aufgabe sein kann,
ungeschickten Arbeitern bessere Ideen beibringen zu wollen. Die
Arbeiter haben ebensoviel Moral und gesunden Menschenverstand
wie wir, manchmal noch mehr, und sie besitzen die ndtigen Fahigkei-
ten. Unsere Aufgabe besteht oft nur noch darin, ihnen nicht im Wege
zu stehen, ihnen nicht unsem WUlen aufzuzwingen, sondern die Atmo-
sphare zu schaffen, in der die Leute auf diese Art mitarbeiten konnen.
Wir miissen bereit sein, auf die Arbeiter zu hdren und von ihnen und
ihren Funktionaren zu lernen. Ich glaube nicht, dass die Arbeiter
immer recht haben, auch nicht die Arbeitgeber; beide machen wir
Fehler. Wir konnen aber aufeinander horen und uns gegenseitig korri-
gieren.

Neville Cooper,
Direktor der Standard Telephones and Cables Ltd., London

Englischer Manager: Lateinamerikaner:
Experiment Mitbestimmung Kopf und Kragen riskiert
Zurzeit wird in Grossbritannien viel von Mitbestimmung geredet.
Manche Leute wollen daraus einen politischen Kampf machen. Fiir
mich heisst Mitbestimmung die Mdglichkeit des einfachen Biirgers,
seinen Teil an Verantwortung zu iibernehmen; nicht nur die Plane
anderer auszufiihren, sondern bei deren Gestaltung und bei der Ziel-
setzung im Hinblick auf das Landesinteresse mitzuwirken.

Gewerkschaftsfimktiondr John Soederlund aus Schweden im Gesprdch
mit Dr. Frederik Philips, Prdsident der Philips Holding, Holland.

Wir haben in einem Werk mit 700 Beschaftigten einen Versuch in
dieser Richtung unternommen. Nach zwei Jahren der Vorbereitung
begannen wir in dem Gebiet, in welchem die Arbeiter selber mitzuwir
ken wiinschten. So wurde als erstes das betriebliche Vorschlagswesen
zu einem schlagkraftigen Instrument der Produktionsverbesserung
ausgebaut. Die Vorschlage stiegen in einem Jahr um das Vierfache.
Darauf nahmen wir uns der hohen Unfall- und Krankheitsabsenzen

an, und die Zahlen senkten sich nicht etwa um ein oder zwei Prozente,
wie dies bei Versuchen von Unternehmerseite die Regel ist, sondern
um ganze 75 Prozent! Hierauf ergriffen die Arbeiter weitere Initiati-
ven und organisierten u. a. eine Betriebsfeuerwehr. Dann sagten sie:
«Das sind doch nur Randerscheinungen. Was die Unternehmung
wirklich beschaftigt, ist die Senkung der Kosten, damit wir konkur-
renzfahig bleiben. Versuchen wir das doch zusammen.» Tatsachlich ist
heute der Betrag, um den die Kosten gesenkt werden konnten, dreimal
hdher als in den vorangegangenen Jahren. Und jetzt finden die Arbei
ter, zur vollen Mitbestimmung gehdre auch die Mitwirkung bei der
Fntscheidungsfindung auf hoherer Fbene. Fs ist erstaunlich, wie die
Leute, nachdem sie bei den Dingen begonnen haben, die sie am nach-
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Mein Land produziert nicht nur den besten Kaffee der Welt, sondern
ist auch eines der ersten Fxportlander von Marijuana. Zugleich ist es
auch der grosste Umschlagplatz fiir harte Drogen. In den letzten Jah
ren hat sich die Korruption immer weiter ausgebreitet bis hinauf in die
Regierungskreise. Korruption scheint zu unserem Leben zu gehdren.
Alle diese Frscheinungen beunruhigten mich seit langem, und ich
fragte mich, wie lange sich unsere demokratische Staatsform noch
werde halten kdnnen.

Schon bevor ich nach Caux kam, hatte ich versucht, ein ehrliches Le
ben zu fiihren. Ich fiihlte mich dabei aber sehr allein, denn ich hatte
den Findruck, die meisten Menschen um mich herum wiirden alles

andere als ehrlich leben. Ich sah die Welt in den Handen korrupter
Machte dem Abgrund zutreiben und dachte, es liesse sich nichts dage-
gen tun. In Caux fand ich dann Hunderte von Menschen, die auf der
Grundlage von Fhrlichkeit, Reinheit, Selbstlosigkeit und Liebe eine
Antwort auf die Probleme der Welt suchten. Das war fiir mich eine

wunderbare Fntdeckung. Ich hatte pldtzlich die Gewissheit, nicht
mehr allein zu sein, sondern in Gott einen Begleiter zu haben, den ich
jederzeit um Rat und Hilfe bitten konnte.
Als ich dann in mein Land zuriickkehrte, erwartete mich eine ausserst

schwierige Situation. Das Unternehmen, dem ich als Direktor ange-
horte, produziert auch bestimmte Drogen, und nun waren alle Anzei-
chen dafiir vorhanden, dass unsere Niederlassung im Ausland zu
einem Zentrum fiir den Drogenhandel missbraucht werden sollte.
Obschon es nicht meine Abteilung betraf, war ich aufs hdchste beun-
ruhigt. Ich iiberlegte mir die Sache und kam zum Schluss, dass mir drei
Wege offen standen. Ich konnte die Firma verlassen und die ganze
Sache vergessen. Oder ich konnte selber ins Drogengeschaft einsteigen
und schnell ein reicher Mann werden. Als drittes konnte ich die Ma-

chenschaften aufdecken und damit das Ubel im Keim ersticken.

Ich bin kein mutiger Mann, und ich weiss auch, dass jeder, der sich
diesem Handel in den Weg stellt, Kopf und Kragen riskiert. Mit einem
Freund analysierte ich das ganze Problem und kam zur Uberzeugung,
dass es nicht zuletzt im Hinblick auf die Zukunft meiner Kinder nur

einen Weg gab, namlich den Skandal mutig aufzudecken. So machte
ich mich auf die Reise und informierte die Regierung meines und eines
anderen Landes sowie die Konzernleitung liber das, was im Gange
war. Dabei war ich mir durchaus bewusst, dass ich unterwegs hatte
umgebracht werden konnen. Doch obschon ich Angst hatte, sagte ich
mir, es sei besser im Kampf fiir das, was recht ist, umzukommen, als
Unrecht hinzunehmen. Und Gott hat mich beschiitzt.

Wenn jeder einzelne Gott gegeniiber verantwortlich ist, geschieht das
Richtige, und wir brauchen keine Angst zu haben. G. T.
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Opferbereitschaft, die Caux moglich macht

Zu den zahlreichen Spendern, die Caux monatlich durch einen Beitrag
unterstlitzen, gehoren auch der Lokomotivfiihrer Fritz Strasser und
seine Frau aus Bern. Frau Strasser erzahit: «Als wir vor 25 Jahren zum

ersten Mai nach Caux kamen, waren wir zutiefst beriihrt von der Art,

wie sich hier die Menschen einander geben.
Nach Flause zuriickgekehrt, war mein erster Gedanke: Woher kommt
das Geld? Diese Frage stellte ich meiner Freundin, die uns nach Caux
mitgenommen hatte. Sie sagte: 'Es kommt von Menschen, die bereit
sind, unter Gottes Fiihrung miteinander zu teilen.' Als mein Mann von
der Arbeit kam, erzahlte ich ihm das. Wir waren ganz erfiillt von der
Frage, welches wohl unser Anteil sein konnte. Wir waren damals eine
junge Familie mit zwei kleinen Kindern, und der Lohn meines Mannes
war klein. Wir hatten ein sehr knappes Budget. Es waren darin Betra-
ge von 5, 10 und 20 Franken. Mein Mann meinte: 'Gehen wir unser
Budget durch und schauen wir, was wir tun konnen.' An einer Stelle
konnten wir einen, an einer anderen zwei oder drei Franken streichen.

so dass sich eine Summe von 27 Franken ergab. Mein Mann legte noch
drei Franken von seincm Taschengeld dazu, und so konnten wir
unseren regelmassigen Beitrag fiir Caux auf 30 Franken festsetzen. -
Seither ist es mehr geworden, doch ist es bis heute ein regelmassiger
Posten in unserem Budget geblieben, wie Nahrung und Fleizung.
Auch fiir die Erziehung unserer Kinder war es wichtig, dass sie teilen
lernten; denn es hat mich immer mit grosser Sorge erfiillt, dass wir
Schweizer mehr und mehr in ein materielles Denken hineinkommen.

Eines Tages stellte sich fiir uns die Frage, ob wir fiir ein Haus oder ein
Auto sparen sollten. Wir mussten diese Dinge unter der Autoritat
Gottes entscheiden, und dann spiirten wir, dass wir weiterhin fiir ande-
re sorgen, mit anderen teilen und diese Dinge nicht fiir uns haben
sollten.

Wir hatten nie das Gefiihl, fiir die Gebaude in Caux oder fiir eine

Institution zu geben, sondern hatten das tiefe Bewusstsein, dass wir
dadurch einen Beitrag leisten, etwas Neues in der Welt zu schaffen.»
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Erziehung fiir eine
gemeinsame Zukunft

Aufmerksame Zuhdrer.

lung, sondern um die Ausbildung zu einem sinnerfiillten, menschen-
wiirdigen Leben fiir jeden Erdbewohner. Daher war es bedeutungs-
voll, dass Angehorige anderer Kontinente, Lander und Rassen, die die
gleichen Fragen beschaftigen, teilnahmen, unter ihnen viele Vertreter
aus Entwicklungslandern, vor allem aus Afrika. Einige waren aus dem
siidlichen Afrika gekommen, wo sie dem Druck der politischen Ereig-
nisse taglich ausgesetzt sind und die Frage der Erziehung auf eine
gemeinsame Zukunft bin fiir Weisse und Schwarze ganz besonders
brennend ist.

Der indische Erziehungsminister, Dr. P. C. Chunder, wies in einem
Schreiben an die Konferenz auf die Fortschritte seines Landes seit der

Unabhangigkeit bin, aber aucb auf alle nocb vorliegenden Aufgaben.
Die Zabl der Studenten sei in dieser Zeit von 100 000 auf 700 000

gestiegen. Fiir 97 Prozent der Bevolkerung bestebe nun die Moglicb-
keit des Primarscbulbesucbs. «Wir baben viele Fortscbritte gemacbt»,
scbreibt er, «aber wir baben nocb einen langen Weg vor uns. Ein
Flauptproblem fiir uns als Entwicklungsland bestebt darin, die Scbule
zu einem integralen Faktor der nationalen Entwicklung zu macben, zu
einem Werkzeug der sozialen und wirtscbaftlicben Umgestaltung. Es
gibt nocb immer 20 Millionen Analpbabeten unter den fiber ISJabri-
gen in unserem Lande. Wir braucben daber ein offenes Scbulsystem,
zu dem alle Bevolkerungsgruppen, alle Altersklassen Zugang baben.
Wir sind uns klar, dass von unserem Erfolg auf diesem Gebiet der
Fortbestand unserer Demokratie abbangt.»
Erziehung bedeutet aucb die Ausriistung eines Menscben und eines
Volkes mit den notwendigen charakterlichen Eigenschaften fiir die
Zukunft. Dazu gebort die Fabigkeit, die Vergangenbeit zu verarbeiten.
So war es nicbt zufallig, dass sicb ein kiinstleriscb begabtes Lebrerebe-
paar aus Berlin mit der Verfassung eines Tbeaterstiickes an diese Auf-
gabe fiir Deutscbland berangemacbt batte. Die szeniscbe Bildfolge
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«Erziebung fur eine gemeinsame Zukunft» biess das Tbema der Erzie-
bungstagung. Professor Werner Stauffacber der Universitat Lausanne,
einer der Initianten der Konferenz, wies in seiner Erdffnungsanspra-
cbe auf das Tbema bin und erklarte: «Erziehung tragt immer ein be-
sonderes Merkmal: die Dimension der Zukunft. Man erziebt auf etwas
bin, was nocb nicbt bestebt. . . Die Zukunft ist nicbt so sebr meine
Zukunft. Es ist die Zukunft der anderen, derjenigen, die uns nabeste-
ben, unserer Familie, unseres Volkes, aber aucb die Zukunft der ande
ren, die wir nicbt kennen ... In diese Perspektive hinein, die Perspek-
tive der Zukunft der Welt, arbeiten wir als Erzieber und baben wir
unsere Konferenz gestellt.»
Es war nicbt ein Treffen von Facbleuten im berkommlicben Sinn.

Jedermann, der aktiv und passiv mit Erziehung zu tun bat, war einge-
laden: Eltern, Studenten, Scbiiler, Lebrlinge, Familien mit ibren Kin-
dern. Sie waren da in grosser Zabl, zeitweise fiber 700 Personen. Es
ging diesmal nicbt um die Frage der intellektuellen Wissensvermitt-

«Zum Beispiel: Deutscbland* erlebte im Rabmen der Erziebungskon-
ferenz ibre Erstauffiibrung (s. S. 15).
Die Frage der charakterlichen Erziehung ist iiberall aktuell, denn
Apatbie, Rebellion und Korruption baben in vielen Landern ein be-
droblicbes Ausmass angenommen. So bericbteten Franzosen von der
jiingsten Erziebungsreform in Frankreicb, die eine intensive Forde-
rung der Charakterbildung vorsiebt. «Es sind im Kind jene Seiten der
Personlicbkeit zu entwickeln, die ibm spater als Menscb und Biirger
Rabmen und Motiv fiir sein etbiscbes Verbalten sein sollen», beisst es
in dem betreffenden Erlass des Erziebungsministers. Die Lebrer aller
Stufen, die aus Frankreicb an der Konferenz waren, dankten in einem
gemeinsamen Brief dem Minister fiir seine niitzlicben Ricbtlinien. In
ibrem Schreiben bericbteten sie gleicbzeitig von ibren eigenen prakti-
schen Erfabrungen und endeten mit den Worten; «Wir sind entscblos-
sen, dafiir zu sorgen, dass unseren Kindern die Werte der Ehrlicbkeit,
Selbstlosigkeit, Reinbeit und Liebe nicbt vorentbalten werden; denn
sie nabren unser Leben und geben unserer Berufung als Menscben und
Erzieber den tieferen Sinn.»

Aus den Philippinen bericbtete der Student Genis Ibot, wie er zusam-
men mit anderen Pbilippinern dem Erziehungsminister seines Landes
von der Notwendigkeit absoluter moraliscber Massstabe im Alltag
gescbrieben batte und von praktiscben Erfabrungen von Versobnung
zwiscben Mobammedanern und Christen. Spater sei ein Erlass des
Erziebungsministers berausgekommen, wonacb absolute Ehrlicbkeit,
Reinbeit, Selbstlosigkeit und Liebe und das Wissen um den Plan Got-
tes fiir jeden Menscben die Grundlage einer Erziebungs-Cbarta fiir die
Philippinen sein soil.

Eine Mittelscbullebrerin aus Nordirland bericbtete, wie sicb diese Art
der Charakterbildung durch die Scbule in den Krisen des Landes aus-
wirkte. Einige Scbiiler batten z. B. wabrend eines Generalstreiks,
unter dessen Folgen besonders die Alten und Bebinderten zu leiden
batten, drei Wocben lang in ibrer Mittagspause alte Leute besucbt und
ibnen, obne nacb ibrer konfessionellen Zugebbrigkeit zu fragen, die
Einkaufe besorgt.
Anregend waren aucb die Ausfiibrungen einer bollandiscben Flausfrau
im Zusammenbang mit der beutigen Jugendarbeitslosigkeit: «Wir
Eltern und Lebrer miissen die Erziehung nacb neuen Werten ausricb-
ten. Es kommt nicbt so sebr darauf an, was man beruflich tut, als wie
man es tut. Nicbt die FIbbe des Salars ist wicbtig, sondern was man den
Mitmenscben und seinem Lande geben kann. Es gebt nicbt so sebr um
das, was icb gern tue, sondern um das, was beute getan werden muss.»
Aucb fiber die Bedeutung der Familie in der Erziehung wurde lebbaft
diskutiert. Eine Familie zu sein bedeute im weitesten Sinne, das eigene
Leben, das eigene Heim fiir andere zu bffnen und fiir sie zu sorgen. So
bericbtete die Frau eines kanadiscben Arztes und Mutter von zwei

Teenager Tbcbtern, wie ibre Kinder es lernen, nicbt das Zentrum aller
Aufmerksamkeit zu sein und die Familie nicbt zu «beniitzen», um
Launen und Wutausbriicben freien Lauf zu lassen. «Wenn wir unser

Heim als Nest braucben, in dem jeder selbstsiicbtig lebt, werden die
Kinder friiber oder spater rebellieren», sagte sie. «Wir stellen uns
jeden Tag die Frage, was wir als Familie tun kbnnen, damit sicb jeder
Besucber, der zu uns kommt, als Teil unserer Gemeinschaft fiiblen

kann.»

Die Gruppenarbeit zwiscben Menscben verschiedenen Alters, ver-
scbiedener Kulturkreise, verschiedener Herkunft und Rasse erwies

sicb aucb in den praktiscben Arbeiten und den Diskussionen als sebr
wertvoll. Der Geist, in dem die Teilnehmer die Probleme in der Welt

angeben wollen, lasst sicb am besten in dem Worte Heinricb Pestaloz-
zis zusammenfassen: «Man muss das Ungliick mit den Handen und
Fiissen, nicbt mit dem Maul angreifen.»



Zum Beispiel
Deutschland
Deutsche isber sich selbet

Die weltweite - spontane und gelenkte - Diskussion iiber Fests jiing-
sten Hitler-Film bringt iiberall die Haltung der Deutschen zu ihrer
Vergangenheit ins Gesprach.
«Zum Beispiel: Deutschland» - die Autoren nennen es einen szeni-
schen Dialog - fasst mit kiihnem Griff dieses heisse Eisen an. Als
Erzieher wissen die Autoren, Heinz und Gisela Krieg aus Berlin, dass
die Identitat, die Geschlossenheit der Personlichkeit eines einzelnen
und eines Volkes vom Grad der Verarbeitung ihrer individuellen und
nationalen Vergangenheit abhangt. Dieser Grad der Verarbeitung
entscheidet, ob Gift oder Kraft aus der Vergangenheit in die Gegen-
wart und Zukunft einstrdmen.

Totalitare Krafte haben das auch schon immer gewusst und darum
versucht, durch Umdeutung und Umschreibung der Geschichte weiche
Wirbel un charakterlichen Riickgrat der Menschen einzubauen, so
dass es willkiirlich verbogen werden kann.

Etwas vom Mutigsten,
was ich je auf der Biihne gesehen babe
«Etwas vom Mutigsten, was ich je auf der Buhne gesehen habe»,
nannte eine englische Schauspielerin «Zum Beispiel: Deutschland*.
Die Autoren sind nicht engstirnige Deutsche. Sie kennen die Welt und
wissen, was man iiber die Deutschen denkt. Darum setzen sie sich
gleich zu Beginn mit den Klischeevorstellungen auseinander, die die
anderen iiber Deutschland haben. Es sind dies die Klischeevorstellun

gen iiber Schwachen und Starken eines Volkes, wie sie jede Nation
iiber andere Nationen hat, denen auch immer ein gewisser Wahrheits-
gehalt zukommt.

Spatmittelalterliche Turmubr
Da erscheint wie bei einer spatmittelalterlichen Turmuhr karussellartig
eine Figur nach der anderen: der Arbeitswiitige, der zackige Militarist,
der unterwiirfige Beamte, Frau Saubermann mit ihrem Putzfimmel, als
Grosskonsumentin die Dame, die mit Sahne und Geback ihre innere

Leere und ihr Liebesbediirfnis fullt, der Stammtischbruder usw.

Unnbtig zu sagen, dass im Theater von Caux alle Auslander fasziniert
waren, als Deutsche ihre Schwachen aufzeigten, und dass mancher
deutsche Zuschauer sich leicht misstrauisch fragte, wo man hinaus
wolle. (Ich geriete in helle Aufregung, wiirde man die entsprechenden
Ziige des schweizerischen Charakters nur erwahnen, geschweige denn
auf der Biihne offentlich zur Schau stellen.) Bis dann die einzelnen
Figuren, die jungen und alteren Deutschen, ihre Masken abnahmen
und mit entwaffnender Aufrichtigkeit und Humor von der taglichen
Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Charakter berichteten.

Iliusionslos

Die Autoren sind iliusionslos. Sie zitieren die Aussage von Bundespra-
sident Heinemann: «Es gibt schwierige Vaterlander- Deutschland ist
eines davon.» Das Stiick macht fiir andere auf der Biihne sichtbar, wie

Menschen gleicher Zunge mit Jahrhunderten von gemeinsamer Ge
schichte in den letzten dreissig Jahren gezwungen wurden, verschiede-
ne Wege zu gehen, so dass die gleichen Worte nicht mehr das gleiche
bedeuten. Nur die Grundfragen bleiben dieselben, die die menschliche
Natur selbst und die Geschichte an die Menschen hiiben und driiben

stellen.

Im Zwiegesprach mit dem Publikum - und dieser Dialog macht eine
der Starken des Biihnenwerkes aus — zitiert einer der Darsteller Klaus

Mehnert: «Das Bild, das ein Volk von seinem Platze in der Welt hat

Oder das Fehlen eines solchen Bildes, wirkt in die Geschichte hin-

ein . . . Ohne einen test umrissenen Standort, ohne eine Vision der

Zukunft werden wir unsere Unsicherheit nicht iiberwinden und weder

^ - -1

Der «Beamte» im Kaleidoskop der deutschen «Typen».

unseren Beitrag zur Losung der Zukunftsprobleme leisten, noch das
wenig erfreuliche Bild, das die Welt von den Deutschen hat, korrigie-
ren. Wie soli sie sich auch ein klares Bild von einem Volk machen, das

mit sich selbst nicht im reinen ist?»

In diesem Versuch, mit sich ins reine zu kommen, steigen Bilder der
deutschen Vergangenheit auf.
1140: Die Weiber von Weinsberg, die aus der belagerten Stadt «mit
sich nehmen diirfen, was ihnen lieb ist, soviet sie tragen kbnnen», und
die auf ihrem Riicken statt Hab und Gut ihre Manner aus dem siche-

ren Tod ins Leben tragen.
1525: Der beriihmte Holzschnitzer Tilman Riemenschneider, der die

Stadt Wiirzburg davon abhielt, gegen die fur ihre Rechte kampfenden
Bauern einzugreifen und darum gefoltert und des Gebrauchs seiner
Hande beraubt wurde, stellt die Frage: «Wie konnen wir Gerechtigkeit
durchsetzen ohne Unrecht zu tun?»

1732: Da sieht man die Auswanderung der ersten Herrenhuter-Mis-
sionare in die westindischen Sklavenkolonien.

1807: Oberstleutnant Lingg mit seinen Badischen Jagern, der Napo
leons Befehl, die Stadt Hersberg anzuziinden und zu pliindern, formell
zwar durchfiihrt, aber die Stadt rettet, eine viel zu wenig bekannte
Episode aus der Geschichte eines Volkes, dem immer wieder sein
Kadavergehorsam vorgeworfen wird.
1944: Bonhoeffer kurz vor seiner Hinrichtung durch die Nazis im
grellen Scheinwerferlicht des Gefangnisses mit seiner erschiitternden
Frage an Gott: «Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich sprache mit meinen
Bewachern frei und freundlich und klar, als hatte ich iiber sie zu gebie-
ten . . . Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen, oder bin ich
nur das, was ich selbst von mir weiss . . . unruhig, sehnsiichtig, krank
wie ein Vogel im Kafig, hungrig nach Farbe, nach Blumen, nach Vogel-
stimmen, durstig nach guten Worten, nach menschlicher Nahe...
zitternd und zornig iiber Willkiir und kleinliche Krankungen, umge-
trieben vom Warten auf grosse Dinge . . .? Wer bin ich? Einsames
Fragen treibt mit mir Spott. Wer bin ich? Du kennst mich. Dein bin
ich, o Gott.»

Erstaunlich, es sind nicht die Kaiser, die weltlichen und kirchlichen
Fiirsten, die Feldherren und Reformatoren, sondern einfache Men

schen, die ihrem Gewissen und Gott mehr gehorchen als den Men
schen, die zu Worte kommen.

Die neue Identitat

Werner Stauffacher, Professor fiir deutsche Literatur an der Universi-

tat Lausanne, kommentiert das Stiick mit den Worten: «'Zum Beispiel:

Deutschland' stellt eine positive Form der Vergangenheitsbewiiltigung
dar, nicht ein Verdrangen und Vergessen des Dunkels vergangener
Jahrzehnte, auch nicht Passivitat infolge eines allgemeinen vagen
Schuldgefiihls. Das Stiick deutet den Weg an zu einer Identitat, die
nicht selbstbezogen ist, sondern ausgerichtet auf die Bediirfnisse ande-
rer Menschen und Nationen, eine Identitat mit gleichen Pflichten,
gleichen Rechten, gleichen Chancen und gleicher Verantwortung wie
alle anderen Volker.»

Fortsetzung ndchste Seite
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Dr. Helmuth Kohl, Yorsitzender der Christlich-Demokrafi-
schen Union Deutschlands und Oppositionsfiihrer im Deut-
schen Bundestag, fiihrte in seinem Grusswort an die Konferenz
u. a. aus: «Das Motto 'Unsere Generation muss sich entschei-
den' weist mit aller Eindringlichkeit auf die Verpflichtung aller
Burger und besonders der Politiker bin, fiir Freiheit und Men-
schenrechte iiberall in der Welt engagiert einzutreten.
Das Engagement der Politiker darf sich nicht nur auf Aufrufe
und Reden beschranken, sondern es muss in den konkreten
Handlungen und Verhandlungen durchgesetzt werden. Sie sind
der Massstab fiir die Ernsthaftigkeit der moralischen Bindung
der Politiker und ihrer Bereitschaft, die geistigen Herausforde-
rungen in der Welt anzunehmen und zu bestehen. Job wiinscbe,
dass es der Moralischen Aufriistung gelingt, einer neuen geisti
gen und sittlicben Initiative zu breiter allgemeiner Anerken-
nung zu verbelfen.»

P^ins^un^hnSuftra^ |
Im Zusammenhang mit einer Tagung mit iiber 50 Kiinstlern fand in den
Rdumen des Grand Hotels in Caux eine Ausstellung des Maters Joel
Mila aus Gbteborg, Schweden, statt. Es handelte sich dabei vorwiegend
um Entwilrfe in natiirlicher Grosse fiir einige der grossen Freshen, die er
in iiber 30 Kirchen in Skandinavien gemalt hat. In Anwesenheit des
Kunstlers (im Bild 4. von links) eroffnete Professor Werner Stauffacher
von der Universitdt Lausanne die Ausstellung:

Fortsetzung «Zum Beispiel: Deutschland»

«Mit Ibnen wollen wir heute abend sprecben und nacbdenken - nacb-
denken und vergleicben», sagen drei junge Deutscbe zu Beginn der
ersten Szene zum Publikum. «Wir mocbten namlicb etwas berausfin-

den uber uns selbst und iiber unser Land. Vielleicbt finden Sie dann

aucb etwas beraus iiber sich und Ibr Land.»

Die Taten und Untaten Napoleons
Und das gescbiebt in der Tat. Eine deutscbe Studentin sagt: «Durcb
die Mitarbeit an diesem Stiick lernte icb meine Heimat lieben. Obne

Wurzeln kann man nicbt eine gute Weltbiirgerin sein.»
Ein franzdsiscber Akademiker, Sobn eines Universitatsprofessors,
bemerkt zu Ende des Abends: «Icb babe deutscbe Spracbe und deut
scbe Literatur studiert, icb babe deutscbe Verwandte auf meiner Mut

ter Seite. Icb babe Deutscbland verscbiedentlicb besucbt. Jetzt nacb

dem Stiick verstebe icb die Deutscben besser. Dieses Stiick ist ein

Scbock. Vielleicbt miissen wir aucb die Taten und Untaten Napoleons
und der Grossen unserer Gescbicbte neu durcbdenken.»

Die Vergangenbeit ist mebr als etwas Vergangenes, Zuruckliegendes.
Die Gescbicbte und die Krafte - die positiven und negativen - die sie
vorwartstrieben, sie leben in, mit und durcb uns. Sie leben aber aucb in

ibren positiven und negativen Auswirkungen in unserem Volke und in
anderen Vdlkern, in den Wunden und Scbmerzen, in der Leere und der

Bitterkeit, die der Tod von Familienmitgliedern, die zerstorten Stadte,
die verlorene Heimat und Freiheit verursacbten. Die Gescbicbte und

ibre Krafte leben aber aucb welter in den mutigen und positiven Taten
einzelner. Aucb sie sind eine Tatsacbe, und sie wirken welter. Nur
wenn fnan die Konsequenzen seines Verbaltens und des Tuns und
Lassens seines Volkes bewusst in all seinen frucbtbaren und furcbtba-

ren Folgen siebt, kann man Vergebung vor Gott und Menscben und
Heilung finden und frei werden fiir die Gegenwart und Zukunft.

Kapital fiir die Zukunft
Die Vergangenbeit und ibre Verarbeitung ist eine Voraussetzung fiir
eine bessere Zukunft. Darum kampfen Solscbenizyn und andere exi-
lierte Patrioten unermiidlicb, dass ibre Landsleute ein voiles Bild

erbalten von dem, was in ibrem Yolk und durcb ibr Yolk gescbiebt. Die
Deutscben, die «Zum Beispiel: Deutscbland» scbrieben, sprecben in
dem Stiick von «uns», «unseren Feblern», «unserer Vergangenbeit®.
«Die Wahrbeit wird eucb frei macben», und viele in der Welt boffen

auf ein so befreites Deutscbland. K. v. O.
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«Kunst ist kein Religionsersatz. Aber sie entspringt aus denselben
Quellen, aus denen die Religionen entsprungen sind; und sie kebrt
dienend zu ibnen zuriick, wenn sie ibre Rolle ricbtig verstebt. Sie
spricbt aus Gott und sie spricbt von Gott. Sie spricbt aus der Stille des
Innern und aus der Fulle des Aussern: aus der Fiille der Dinge, die
Gott gescbaffen bat - Farbe und Form, Raum und Bewegung, Kon-
trast und Harmonic.

Joel Mila bat seine Kunst in ganz besonderer Weise in den Dienst
Gottes gestellt: er erzablt Gescbicbten von Gott fiir diejenigen, die in
seinem Lande den Zugang zu ibm in den Kircben sucben. Etwa dreis-
sig Kircben in Westscbweden und einige ausserbalb erzablen beute
diese Gescbicbten welter.

Ein ganzes kiinstleriscbes Erbe wird bier weitergegeben: die byzantini-
scbe Malerei und besonders Giotto, von dem Joel Mila, wie er gestebt,
Lm Himmel empfangen werden mocbte - die modernen Franzosen,
Andre Lbote und Otbon Friesz vor allem, bei denen er gelernt bat -
Lennart Segestrale aus Finnland endlicb, mit dem Joel Mila eng be-
freundet war und dem er bei der Ausfiibrung der Freske im Speisesaal
vom Mountain House in Caux an die Hand gegangen ist.
Aber iiber all dem Ererbten und Erlernten berrscbt das Eigene: ein
Streben nacb Ordnung, ein Zuriickfiibren auf das Zentrum, sicbtbar
gemacbt in den Strablen und organisierenden Bewegungen, die in
jeder der Komposition jeweils vom geistigen Mittelpunkt ausgeben
und das Ganze in dessen Bann zieben.

Eine Ordnung aber, die der Lebendigkeit keinen Abbrucb tut. Joel
Mila wagt es, Bewegung in seine Bilder zu bringen, er scbeut sicb
nicbt, seine Farben extrem nebeneinanderzusetzen. Eine Yerbindung
von Ordnung und Leben also, wie sie unsere Existenz auszeicbnen
sollte.»

Weitere Exemplare dieser Sondernummer koniien zum Preis von
Fr. 2.-, ab 10 Exemplaren zu Fr. 1.70, bei 'Caux-lnformation', Post
fach 218, CH-6002 Luzern, bezogen werden.
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