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Ein waadtlandischer Bauer sagte zu den Organisatoren des diesjahrigen
Dialogs unter Landwirten in Caux bei einem VorbereitungstrelTen auf seinem
Hof: «Landwirtschaft ist nicht das benaehteiligte Stiefkind; das ist bloss ein
falscher Komplex, der eine zynische Lebenseinstellung mit sich bringt. Nahrung
ist die Grundlage alien Lebens auf dieser Welt. Deshalb muss in der Landwirt
schaft und um sie herum ein neues Klima geschaffen werden.» In unserem
Bericht iiber diesen Dialog kommen Landwirte aus der Schweiz und der ganzen
Welt zu Wort, die sich der Hiirden sehr bewusst, aber dennoch entschieden
sind, sich fiir die Schaffung dieses neuen Klimas einzusetzen.

Ein kiirzlich in der renommierten Schweizer Tageszeitung Gazette de Lau
sanne/Journal de Geneve erschienener ganzseitiger Artikel, den wir leider
nicht vollumfanglich wiedergeben konnen, bringt eine Note der Uberzeugung,
des Pioniergeists und der Opferbereitschaft aus einer Zeit, in der fiir viele eher
Sicherheit und Vorsicht als oberstes Gebot galten. Beim Lesen dieses mutigen
Zeitzeugnisses aus jener Periode der Wirrnis und des darauffolgenden Wieder-
aufbaus scheint uns, dass wir heute, 50 Jahre spater, wiederum in einer Phase
der Umgestaltung stehen, deren Chancen wir wahrnehmen miissen, wenn wir
fiir die Zukunft wirksam werden wollen.

Obwohl iiber den UNO-Sozialgipfel von Kopenhagen in den letzten Wochen
schon viel geschrieben wurde, lohnt es sich, den Beitrag iiber die Teilnahme
der Caux Round Taft/e-Mitglieder zu lesen. Ihre Entschlossenheit, nach der
Verdffentlichung ihrer «Ethischen Prinzipien fiir die Wirtschaft» konkrete
Modelle von deren Anwendung in Gross- und Kleinbetrieben folgen zu lassen,
lasst aufhorchen.

iiber die Medien weiss heute jeder etwas zu sagen - meist nicht viel Schmei-
chelhaftes... Die Erfahrung und die Ansichten des Medienschaffenden William
Porter klingen erfrischend neu.

Die Bearbeitung dieser verschiedenen Beitrage in der vordsterlichen Zeit
bietet auch uns von der Redaktion eine gute Gelegenheit, die erwahnten
Themen wie Zynismus, Mut, Pioniergeist und Glauben persdnlich neu zu iiber-
denken. In diesem Sinne senden wir Ihnen unsere besten Osterwiinsche.

Marianne Spreng
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Die Zeitschrift CAUX-lnformation berichtet iiber Initiativen, die

♦ die Wunden der Geschichte heilen, denen sonst immer neue Racheakte
entspringen, besonders dort, wo sich Kulturen und Zivilisationen beriihren.

♦ die moralische und geistige Dimension der Demokratie starken:
Dadurch wird egoistischen Interessen und Bestechlichkeit der Kampf angesagt.

♦ dem Einzelnen und der Familie helfen, inmitten eines Klimas der Selbst-
bezogenheit und gegenseitigen Anklage eine Kultur der verantwortlichen
Fiirsorge fiir andere zu schaffen.

♦ das ethische Engagement im Berufsleben und in Unternehmen fordern:
So werden Arbeitsplatze geschaffen und das wirtschaftliche und dkologische
Ungleichgewicht korrigiert.

♦ Gemeinsinn und Hoffnung in den Stadten beleben:
Dann werden auch die Ursachen der Diskriminierung aufgrund von Rassen-
oder Gruppenzugehorigkeit angegangen.

♦ Verbindungen zwischen Menschen verschiedener Kulturen und Glaubens-
richtungen schaffen, damit sie sich gemeinsam fiir Versohnung, Gerechtigkeit
und Frieden einsetzen konnen.
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Am Kopenhagener Gipfel:
Konkret werden

Der Caux Round Table (CRT), eine Gruppe fiihrender Wirt-
schaftsleute aus Europa, Japan and Nordamerika, hatte beschlossen,
ihr Interimstreffen 1995 in Kopenhagen abzuhalten. Wer sich fragt,
wieso gerade Kopenhagen und wieso gerade wahrend des Soziaien
UNO-Weltgipfels vom 6. bis zum 12. Marz, flndet die Erklarung beim
Nachlesen eines der Ziele des CRT; «Die Mitglieder sind bestrebt,
konstruktive wirtschaftliche und soziale Beziehungen zwischen ihren
Landern zu schaffen. AIs ebenso dringend betrachten sie ihre ge-
meinsame Verantwortung gegeniiber der iibrigen Welt. Sie sind der
Uberzeugung, dass sich die Geschaftswelt in betrachtlichem Masse
an der Schaffnng einer besseren Welt beteiligen sollte, in der jeder
ihrer Bewohner ein Zuhause, Nahrung und ein befriedigendes Leben
linden kann.» Ein Bericht von Maarten de Pous.

Unter der Schlagzeile «Globale
Ethik» meint die Kopenhagener Tages-
zeitung Kristeligt Dagblad in ihrer Aus-
gabe vom 11. Marz, es sei ermutigend,
dass zu einer Zeit, in der iiberall derart
viel von Ethik geredet und dariiber ge-
schrieben werde, dass diese zu einem
hohlen Begriff zu werden drohe, «die
Geschaftsleute und Industriellen des

CRT sich auf diese zentrale Frage kon-
zentrieren und konkrete Schritte unter-

nehmen.»

Die Zeitung schreibt, die CRT-Mit-
giieder seien sich bewusst, dass die Glo-
baUsierung der Grossuntemehmen nach
gemeinsamen Werten rule, damit die Un-
temehmen «nicht nur ihren Aktionaren

gegenuber verantwortlich sind, sondem
auch der Gesellschaft, in der sie wirken».

Die von Olivier Giscard d'Estaing ge-
leitete Wirschaftsvereinigung fiir den
UNO-Sozialgipfel (BUSCO) organisier-
te ein Podiumsgesprach, an dem Unter-
nehmer aus Afrika, Europa, Asien und
Amerika die Ziele des CRT vorstellen

konnten.

Ein weiterer Zweck des CRT-Inte-

rimstreffens war das Bestreben, mehr
europaische Industrielle in seine Strate-
gie miteinzubeziehen. Sechs Untemeh-
mer aus Danemark, Norwegen, Finnland
und Grossbritannien gesellten sich zu
den 13 CRT-Mitgliedem aus Japan,
Amerika und Europa, um den positiven
Beitrag zu erlautem, den die Geschafts
welt dank allgemein akzeptierter ethi-
scher Prinzipien in der Welt leisten
konnte.

Ermutlgender Start

Ein Riickblick auf das Echo, das die
Verbffentlichung der Prinzipien fur die
Geschaftswelt im vergangenen Juli in
Caux hervorgerufen hatte, war fur alle

Anwesenden sehr ermutigend. Bis heute
sind an die 5000 Textkopien der engli-
schen Version im Umlauf. Die franzosi-

sche Version wurde vor kurzem lanciert,
und die japanische Ausgabe wird seit
Dezember immer wieder nachbestellt.

Die fUnf grbssten Wirtschaftsverbande
Japans haben den Text der Prinzipien
angefordert, und zwei von ihnen ver-
langten fiir ihre Verbandszeitschrift einen
Grundsatzartikel iiber die Herkunft und

die Anwendung der Prinzipien. Die

le Verantwortung interessieren, verof-
fentlichte den vollen Text der Prinzipien
und spater eine Sonderausgabe mit zu-
satzlichen Artikeln.

Alle Anwesenden am CRT-Treffen in

Kopenhagen waren sich einig: Noch viel
wichtiger als ein Verhaltenskodex fiir
das Geschaftsleben seien zahlreiche Bei-

spiele von Firmen, die diesen in der Pra
xis anwenden. Dies gelte nicht nur fiir
die grossen Multinationalen, sondern fiir
alle, auch die vielen mittleren und Klein-
unternehmen in der ganzen Welt.

«Transparenz im Geschaftsleben» -
«Wie konnen die Untemehmen tech-

nologisch bedingte Arbeitslosigkeit be-
grenzen helfen?» - «Wie konnen Unter-
nehmen und Familien einander gegen-
seitig unterstutzen, anstatt zu Faktoren
der Zerruttung zu werden?» waren wei-
tere Diskussionsthemen.

Eindeutig hatte die Veroffentlichung
eines solchen Kodexes wie der ethischen

Prinzipien fiir das Geschaftsleben des
CRT zu keiner passenderen Zeit erfol-
gen konnen. Denn ein immer drangen-
derer Bedarf an solchen Richtlinien

macht sich spiirbar, und mehr und mehr
Menschen, die sich dafiir einsetzen, su-

Hoffnung auf bessere Zeiten

japanische Handelskammer empfiehlt
alien ihren Sektionen, die Prinzipien mit
ihren Mitgliedem zu studieren. Business
Ethics, ein amerikanisches Magazin fiir
Geschaftsleute und Investoren, die sich
fiir ethische Angelegenheiten und sozia-

chen nach Verbiindeten.

Der Caux Round Table wird seine Ak-

tivitaten in den kommenden Monaten

intensivieren; sein nachstes ordentliches
Treffen findet vom 19. bis zum 22. Juli

wiederum in Caux statt.
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Termin: Jahr 2000

Damit wir das 20. Johrhundert in besserem Zustond an das
ndchste weitergeben konnen, miissen auch die Median eine
neue Rolie spielen, erkidrt Wiliiam Porter, Journalist, Verleger
und Griinder des internationaien Kommunikationsforums:

Erstaunlich, wie viele Menschen,
die eine Medienkarriere einschlagen,
dies urspriinglich in der Meinung tun,
damit einen niitzlichen Beitrag fiir die
Gesellschaft leisten zu konnen, jedoch
mit der Zeit zu zynischen Hoffnungs-
losen werden! Allzuoft entwickelt sich

bei ihnen die Gewohnheit, das

Schlechte, Schmutzige und Sensatio-
nelle zu suchen; das Gute lassen sie
dabei fast ganzlich aus.

Einige Journalisten der Regenbo-
genpresse erfinden zum Beispiel an ei-
nem ereignislosen Tag eine saftige Ge-
schichte und prasentieren diese als
Tatsache. Kiirzlich entpuppte sich eine
mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnete
Reportage als Phantasiegebilde des
Autors. Allzuviele Romane richten

sich nach der Marketingformel eines
Verlags, die mit ihrer geforderten Do-
sis von Gewalt und Sex die schopferi-
sche Phantasie vollig abstumpfen lasst.

Wahrend langer Jahre meines Be-
rufslebens stand ich daneben und

schaute zu. Ich wusch meine Hande in

Unschuld, wenn es um die Auswirkun-

gen unserer Produkte auf das Publi-
kum ging. Nicht dass ich etwa selber
schmierige oder unehrliche Artikel ge-
schrieben oder verdorbene Biicher

veroffentlicht hatte, aber mir fehlte

jeglicher Gedanke an das, was die Me-
diengeschafte in der Gesellschaft an-
richten.

In den letzten vier Jahren hat sich

mein Denken diesbeziiglich gewan-
delt. Eines der Ergebnisse dieses Um-
denkens war die Initiative, zusammen
mit meinen Kollegen das Internationa
le Kommunikationsforum zu griinden.

Den wichtigsten Einfluss auf das
Verhalten der Menschen iiben die Fa-

milie, die Erziehung, die Religion und
die Medien aus. In unserem Jahrhun-

dert hat die weltweite Vernetzung der
Medien deren Wirkung noch verviel-

facht. Dennoch bin ich bei weitem

nicht immer stolz auf diesen Einfluss.

Erfreuliches wird oft verschwiegen

Naturlich bestehen auch viele lo-

benswerte Beispiele einer konstrukti-
ven Rolle der Medien; vom weltweiten

Echo, das die tragischen Fernsehsze-
nen iiber die Hungersnot in Afrika
hervorriefen, iiber Kampagnen von
Untersuchungsjournalisten zur Be-
wusstmachung der Umweltverschmut-
zung, des sexuellen Missbrauchs von
Kindern oder der Korruption in Poli-
tik und Geschaftsleben - bis hin zur

Erkenntnis, dass wir heute ein gerech-
teres Welthandelssystem brauchen.
Dank der Medien ist die Offentlich-

keit heute weit besser informiert iiber

diese und andere Themen.

Anderseits haben einige von uns
Medienleuten die schlimmsten Ten-

denzen in den Menschen ausgeniitzt,
um ansehnliche Profite einzustreichen.

Wir haben die Grenzen des Verant-

wortbaren weit hinausgeschoben oder
gar aufgehoben. Wir sind im Namen
des offentlichen Interesses in die In-

timsphare eingedrungen. Indem wir
bloss hervorhoben, was in der Gesell
schaft alles schieflauft, haben wir kon-
struktive und hoffnungsvolle Nach-
richten als blosse Propaganda abgetan.

Heute miissen wir uns nun selber

fragen, ob wir in unserem Einfluss auf
das menschliche Benehmen nicht das

Tragbare bereits weit iiberschritten
haben. Wenn ja, mussen wir uns iiber-
legen, was wir tun konnen, um das
Gleichgewicht wiederherzustellen.
Der Filmkritiker Michael Medved

aus Hollywood stellte mir kiirzlich die
Frage: «Folgt die Kultur der Gesell
schaft oder die Gesellschaft der Kul-

tur?» Er ist der Meinung, das letztere
treffe zu, und ist uberzeugt, dass eine
Mehrheit des Publikums «da draus-

sen» hart arbeitende, familienfreundli-

che, gewissenhafte Menschen sind.
Dennoch haben die grossen Medien-
bosse eine Diat aus Abfall und nichts-

sagenden Kleinigkeiten zusammen-
gestellt, die nur eine Minderheit von
unverantwortlichen, habgierigen und
gleichgiiltigen Zuschauern befriedigt.
Die Medienbosse haben sich verrech-

net und sprechen nur einen kleinen
Teil der Zuschauer an.

Es gibt Zeichen der Veranderung -
zum Beispiel, wie Hollywood der Ab-
neigung des Publikums gegen Gewalt
und Sadismus Rechnung zu tragen be-
ginnt. Vielleicht wird es noch mehr
Phantasie brauchen, aber ich bin iiber-
zeugt, dass Medienschaffende eine Be-
stimmung haben, das Beste im Men
schen anzusprechen und die Gesell
schaft neu zu gestalten, anstatt sie zu
zerstoren.

Das Mass ist vofi!

Noch leben wir nicht in einer Welt,
die taglich angenehmer wird - wo un-
sere Kinder furchtlos durch die Stras-

sen gehen konnen, wo alte Menschen
sich nicht zu fiirchten brauchen, wenn
sie abends nach Einbruch der Dunkel-

heit ausgehen mochten, wo keine
Grabsteine geschandet werden, wo
Lehrer nicht versucht sind, den Beruf
aufzugeben, wo Menschen nicht an
Hunger und Vernachlassigung ster-
ben, wo Manner und Frauen nicht ver-

gebens auf Arbeitssuche gehen.

Wir sind am Punkt angelangt, wo
wir Medienschaffenden sagen: «Jetzt
reicht's!» und uns daran machen, eine
Welt frei von Angst, Hass und Gier
mitzugestalten. So konnten wir einen
Anteil daran haben, dass das 20. Jahr-

hundert in besserem Zustand weiter-

gereicht wird. Das bedeutet also: Wir
haben fiinf Jahre zur Verftigung, um
daran mitzuwirken. Termin Jahr 2000

- ein Zieldatum, das uns anregt, eine
neue Zivilisation zu schaffen, in der

die Qualitaten der gegenseitigen Fiir-
sorge und des Dienens vorherrschen.

William Porter
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Exklusivbericht eines Genfers

Die Tageszeitung Journal de Geneve!Gazette de Lausanne ver-
offentlichte am 3. Marz einen Exklusivbericht iiber Philippe Mottu,
Mitbegriinder des MRA-Konferenzzentrums in Caux. Der drei-
viertelseitige Artikel von Roger de Diesbach, erschienen im Rahmen
eines Riickblicks auf die Geschehnisse vor 50 Jahren, tragt die
Schlagzeile:

«Ein Schweizer hat dorum gerun-
gen, doss die Welt den deutschen
Widerstond ernst nehme.»

Der Autor beschreibt die spannenden
Jahre Philippe Mottus seit seiner ersten
Begegnung mit Mitgliedern des deut
schen Widerstandes gegen das Nazi-
Regime im Jahre 1940. Durch die Begeg
nung mit Adam von Trott zu Solz
entdeckte Mottu die geistige Verwandt-
schaft des deutschen Kreisauer Kreises

mit dem schweizerischen Gotthard-

Bund, den er mitbegriindet hatte: «Wir
waren auf derselben Wellenlange, grund-
satzlich gegen die totalitaren Regime
roter, brauner oder schwarzer Pra-
gung...»

1942 vernahm er durch seine Freunde

vom Wachsen des deutschen Widerstan

des angesichts der kritischen Lage bei
Stalingrad und der Nachrichten iiber die
Vernichtungslager in Polen. 1944 erhielt
Mottu, der eben ins Departement fiir
auswartige Angelegenheiten berufen
worden war, eine Einladung, mit seiner
Gattin an einer Tagung der Moralischen
Aufriistung in den Vereinigten Staaten
teilzunehmen. Zur selben Zeit erfuhr

Mottu durch Adam von Trott, dass ein
Attentat auf Hitler und ein Staatsstreich

bevorstehe, der den Krieg beenden und
Mitglieder des Widerstandes an Schliis-
selstellen bringen sollte. Mottu wurde
gebeten, diese Informationen miindlich
nach Amerika zu bringen.

Eine abenteuerliche Reise fiihrte das

Ehepaar uber Stuttgart, Lyon, Madrid
und Lissabon ans Ziel. Leider stiess er

dort in der Verwaltung Roosevelt auf
Unverstandnis und Misstrauen. In den

Augen der damaligen Regierung waren
alle Deutschen suspekt. «Mir schien,
dass die amerikanische Verwaltung ihrer
eigenen Propaganda zum Opfer gefallen
war», erinnert sich Mottu. In Chicago
horte er am 20. Juli 1944 vom fehlge-
schlagenen Attentat gegen Hitler.

Wieder in Europa, begab er sich an-
fangs 1945 nach Schweden in der Hoff-
nung, dort irgendwie etwas iiber das
Schicksal seiner deutschen Freunde zu

erfahren: Er horte, dass sein Freund
Adam von Trott zu Solz und spater 250
weitere Personen im Zusammenhang
mit dem misslungenen Attentat hinge-
richtet worden waren.

Roger de Diesbach beendet seinen
Artikel mit der folgenden Beschreibung
der Ereignisse: «Im Friihjahr 1946 be-
schliessen hundert Schweizer, unter

ihnen auch Philippe Mottu, das Caux
Palace ob Montreux zu kaufen, um dar-
aus ein Begegnungszentrum der Morali
schen Aufrustung zu machen, weil sie
der tiberzeugung sind, dass die franzo-
sisch-deutsche Versohnung der Schliissel
fiir die Zukunft Europas ist. Schon ab

Philippe Mottu zur Zeit der geschilderten
Ereignisse

Friihjahr 1947 laden sie um die 150 deut-
sche Persohnlichkeiten nach Caux ein,
darunter auch zahlreiche Mitglieder des
Widerstandes und von Trotts Frau, Cla-
rita. Durch ihre Gesprache in Caux mit
Franzosen, die zum Teil noch voller
Hass gegen die Nazis waren, wurden laut
Philippe Mottu die ersten Bausteine der
franzosisch-deutschen Versohnung ge-
legt.»

Seillac, Frankreich

«Die landwirtschaftliche Produktion

ist im Rahmen des gesamten Problems
zu betrachten, das die Entwicklung der
Beziehung zwischen Mensch und Natur,
und gewissermassen dem Leben und sich

selbst aufwirft: Umwelt, Raumplanung,
Gleichgewicht in den landlichen Gesell-
schaften wie in der gesamten betroffe-
nen Welt. Nur durch einen politi-
schen Willen kdnnen diese

Aspekte beriicksichtigt werden
und sich in die Notwendigkei-
ten einreihen, denen der

Markt allein nicht Rechnung tragen
kann. (...)

Wird die Frage des Verhaltnisses zwi
schen Gesellschaft, Lebensraum und
wirtschaftlicher Produktion (so) gestellt
- und wie konnte sie anders gestellt wer
den? - so erweist sie sich als eines der

zentralen Elemente in den Uberlegun-
gen zur Zukunft der Menschheit.»

Dokument der Seillac-Gruppe *, Mdrz 93

Vilnius, Litauen

«Der einzig rationale Weg, der sich
herausstellt, ist die Perspektive der mo
ralischen Aufrustung. Die Perspektive
der Anderung und der Versohnung ist
iiberaus notwendig in der unsicheren
und ungewissen Gegenwart.»

Prof. Vytautas Landsbergis,
in einer Rede im Parlament, Herbst 1994

* eine von Edgard Pisani geleitete, inter-
disziplindre Studiengruppe
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Die Landwirtschaft mit neuen Augen
sehen - Landwirte Im Gesprdch

Zwischen sechzig und hundert direkt oder indirekt in der Land
wirtschaft Tatige aus 19 Landern begegneten sich vom 4. bis 8. Januar
1995 im internationalen Konferenzzentrum fiir Moraliscbe Anf-
riistung in Caux zum zweiten «DiaIog unter Landwirten».

Was batten ein kroatischer Obstbau-

er, ein amerikanischer Grossfarmer, cine
polnische Fachlehrerin, europaische und
kanadische Viehziichter, ein Molekular-
biologe aus Simbabwe, ein russischer Le-
bensmittelhandler, ein albanischer Gen-
techniker, ein Schweizer Bio-Landwirt
einander und der Welt zu sagen?

Vor allem empfanden sie die Notwen-
digkeit des «gemeinsamen Erlebens»,
der gegenseitigen Aussprache, um die
Angelegenheit der Landwirtschaft in ei-
ner immer komplexer werdenden Welt
besser voranzutreiben.

Was ihnen auch zu denken gibt, ist die
Tendenz zur intensiven Bewirtschaftung,
die dem natiirlichen Gleichgewicht
schadet. Ihnen liegt daran, dass die Men-
schenwUrde im Vordergrund steht, dass
das Tier artgerecht gehalten wird, dass
der Boden und die Pflanze als etwas Le-

bendiges gelten. Nahrung diirfe nicht als
blosse Handelsware oder als strategische
Waffe gelten, sondern als wesentliches
Element der menschlichen Entwicklung,
das nicht allein vom Diktat des Marktes

abhangt. «Mit jedem Saatkorn, das wir
in die Erde legen, mit jedem Tier, das wir
ziichten, wird unser Vertrauen in die Zu-
kunft gestarkt», erklarte ein franzdsi-
scher Landwirt.

Die Begegnung war bereits das zwei-
te Treffen dieser Art; ein erstes hatte zu
Jahresbeginn 1994 stattgefunden (siehe
Seite 9).

Die Teilnehmenden wollten sich nicht

mit blossen Diskussionen begniigen,
sondern als erstes sich selbst in Erage
stellen. So zum Beispiel der danische
Obstbauer Bjarne Uhrenholdt, der eine
Friichteplantage von 30 Hektar bewirt-
schaftet und mit der Konkurrenz aus

dem siidlichen Europa nicht mehr
Schritt halten kann; Im Verlauf des Tref-

fens in Caux fallte er eine Entscheidung,
die ihm einiges abverlangen wird, nam-
lich den Betrieb weiterzufiihren (und
weiterhin sechzig Saisonarbeiter zu be-
schaftigen), obwohl Briissel ihm eine
hohe Entschadigung fiir die Ausrottung
seiner Obstkulturen angeboten hatte.

Ein kanadischer Landwirt und Vieh

ziichter, John Bocock, dessen Farm auf
780 Hektar angewachsen war, stellte

fest, dass er zum Sklaven seines Betrie-
bes geworden war. Er beschloss, diesen
um 200 Hektar zu verkleinern. So konn-

te er etwas Abstand gewinnen und sich
auch besser dem Kampf gegen die Um-
weltverschmutzung widmen, die von ei-
ner benachbarten Industrie ausging und
die Gesundheit seines Viehs und die

Qualitat seiner Emte bedrohte. «Ein
Landwirt, der damit spekuliert, seinen
Hof auf Kosten seines Nachbarn zu ver-

gr6ssern», bemerkte er nebenbei, «hat
den Industrie-Multis nichts vorzuwer-

fen!»

Schwierige Wahl

Solche Erfahrungsberichte sorgten
fiir lebhafte Diskussionen iiber die Frage
nach den Grenzen des Gewinnstrebens.

Tatsachlich stehen die Landwirte vor

schmerzlichen Entscheidungen: Einer-
seits bietet sich eine hochentwickelte

Rationalisierung an - mit stets weniger
Arbeitskraften, vielseitigerem Anbau,
gesteigertem Einsatz von Diinger,
Schadlings- und Unkrautvertilgungsmit-
teln. Eine solche Tendenz zieht eine Ver-

armung des Bodens nach sich, da eine
uberschiissige Produktion durch Brach-

legung von mehr und mehr Land korri-
giert werden muss. Dem gegeniiber steht
eine Umstellung auf extensiveren oder
biologischen Landbau, der weniger pro-
duziert, die Umwelt achtet und mehr
Arbeitskrafte benotigt.

Viele Bauern fiihlen sich durch die-

se Alternative verunsichert. Einesteils

leuchtet ihnen die Flucht nach vorn mit

ihrer Unmenge von Folgen immer weni
ger ein. Andernteils wird der Bio-Land-
bau noch mit Argwohn betrachtet, und
nur wenige Landwirte sind bereit, rasch
dazu iiberzugehen. Jeder muss also seine
Wahl seinen eigenen Umstanden gemass
treffen. Aber das Problem der Lebens-

qualitat ist offensichtlich - mit alien In-
fragestellungen, die dazu gehdren. Ein
franzosischer Bauer betonte, wie riskant
es sei, wenn ein Wirtschaftssystem einzig
auf dem Motiv des Gewinns griinde und
Ausgeschlossene erzeuge; ihm drohe die
Gefahr, genauso einzustiirzen wie das
kommunistische System.

Der Bericht von Beat Waber, Land
wirt aus der Westschweiz, loste bei
seinen Kollegen Bewunderung, aber
teilweise auch Verlegenheit aus. Auf sei-
nem Hof mit 17 ha Nutzflache, grossfla-
chigem Brot- und Futtergetreideanbau,
Gemiise- Beeren- und Obstkulturen,
250 Hiihnern und 23 Mutterktihen ver-

wendet er ausschliesslich organischen
Diinger aus dem eigenen Betrieb: mit
Stallmist angereicherte Jauche, die in ei-

Polen und Russen beim Pausengesprdch
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«...so, dass unser Erbe nicht nur geschiitzt, sondern verbessert weitergegeben wird...»

nem grossen Tank gelagert und regel-
massig beltiftet und umgewalzt wird. Bin
amerikanischer Bodenspezialist mit ei-
gener Farm in Iowa bekundete Miihe
mit einer solchen Selbstgeniigsamkeit.
Sie konnte zum Isolationismus fiihren,
meinte er, musste aber zugeben, dass

Bio-Landwirtschaft als Berufung: Beat
Waber (rechts) mit einem franzdsischen
Kollegen

eine bestmogliche Nutzung des eigenen
Rohmaterials durch jeden einzelnen Be-
trieb vorrangig ist.

Unerlassliches

Die menschliche Seite des Bauern-

standes miisse den Ausschlag geben,
wurde wiederholt betont. Mehrere Teil-

nehmer wiesen darauf bin, wie not-
wendig Veranderungen im Bereich der
persbniichen Motive fiir das gute Funk-
tionieren, ja fiir das Uberleben ihrer
Betriebe seien. Der Kanadier Bocock

beschrieb, wie er sich zuerst mit seinem
Bruder versohnen musste, damit der
Zweifamilien-Betrieb harmonisch lief.

Der schottische Forscher Ian Robertson

arbeitet in Simbabwe an einer gegen
Blattrollkrankheit resistenten Kartof-

felsorte. Er vermutet, dass die westliche
Afrika-Hilfe oft ihren Zweck nicht er-

reicht, weil sie sich nicht die Zeit nimmt,
ehrliche Geschaftspartner ausfindig zu
machen. Er selbst widmet sich schon vie-

le Jahre der landwirtschaftlichen For-

schung in Afrika, obwohl ihm anderswo
das Dreifache seines jetzigen Salars an-
geboten wurde (vgl. Caux-Information
4/1994).

Wahrend beim letztjahrigen Dialog
die sogenannten Drittweltlander zahlrei-

cher vertreten waren, fiel diesmal die
Anwesenheit von Landwirten aus ehe-

mals kommunistischen Landern starker

ins Gewicht (siehe Seiten 8 und 9). Im-
merhin konnten eine thailandische Bau-

ernberaterin sowie ein fruherer tansani-

scher Botschafter, heute Landwirt im
Nebenberuf, mit ihren westlichen Kolle
gen einen ergiebigen Erfahrungs- und
Meinungsaustausch pflegen, der langfri-
stig zu nutzbringenden Vereinbarungen
fiihren konnte. Beiden liegt sehr daran,
dass die Entwicklung ihrer Lander stu-
fenweise vor sich geht, ohne die wichtige
Etappe der Landwirtschaft als Garantin
fiir die Selbstversorgung zu ubersprin-
gen, und dass alien Bevolkerungsschich-
ten ein besserer Zugang zu den Nah-
rungsmitteln gewahrleistet wird.

Dieser Dialog miisse weitergehen,
denn die Aufgabe der Landwirtschaft sei
gross und ihr Beitrag wichtig, erklarte
Olivier Martin, einer der Schweizer
Gastgeber und Organisatoren der Ta-
gung. Die bereits laufenden Initiativen,
geplante Treffen in Polen und den USA,
der Einbezug der Herausforderung sei-
tens der Entwicklungslander und der
Lander Mittel- und Osteuropas, die
zahlreichen Ideen, die hier und dort Ge-
stalt annehmen, sind dabei richtungs-
weisend.
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Vision einer menschen-
und naturbezogenen Landwirtschaft

Aus einem Bericht von Kathrin von Niederhausern in den Frei-
burger Nachrichten vom 25. Januar 1995:

Seit 1946 bildet das Konferenzzentrum in Canx ein Forum fiir
Menschen und soziale Grnppen jeglicher Herkunft, aller Glaubens-
rlchtungen und Rassen, die im gemeinsamen Dialog Antworten auf
uniiberwindlich scheinende Probleme suchen.

Fine gerechtere Welt beginnt beim In-sich-gehen und Umdenken
jedes Einzelnen. Dies ist der Herzgedanke der Institution, die auf
lebensnahere Art als die gangige Kabinetts-Diplomatie Frieden,
Versohnung und Gerecbtigkeit zu fbrdern sucht.

(...) Von besonderem Interesse war
das Gesprach zwischen Vertretern eini-
ger osteuropaischer Lander und der
westlichen EU-Lander. Die Berichte von

EU-Landwirten hatten den Delegatio-
nen aus Albanien, Polen, Russland und
Kroatien die Fragwurdigkeit eines sofor-
tigen Anschlusses ihrer Lander an den
europaischen Markt vor Augen gefiihrt.
Der kroatische Vertreter, Leiter eines

Staatsbetriebes: «Heute wiirde ich einen

sofortigen Beitritt zur EG ablehnen. Das
direkte Gesprach mit Landwrrten aus
dem Westen ist fiir unsere Meinungsbil-
dung enorm wichtig. Das Bild, propa-
giert durch unsere Regierung, die nur in
direktem Kontakt mit Briissel steht, ist
einseitig und dadurch unvollstandig.»

Ahnliche Klagen stammen von den
Polen und appellieren an das Gewissen
westlicher Berater: Die eigene Regie-
rung, vereint mit westlichen Funktio-
naren und Investoren, entscheide iiber
die Kopfe der Landwirte hinweg. Land-
wirtschaftsprojekte werden fern von der
Basis am Biirotisch entworfen. Auslan-

dische Kredite versickern, bevor sie in
die rechten Hande gelangen.

Ob in der Schweiz, Frankreich oder
England: der Einfluss der Grossverteiler
auf Nahrungsmittelkonsum und Produk-
tion schrankt den Landwirt in seinen

urspriinglichen Berufsfreiheiten ein. Bei-
spiele von gut gefiihrten Genossenschaf-
ten zeigten dagegen auf, wie diese Ent-
wicklung wenigstens gebremst werden
kann. Anders in den ehemaligen Ost-
blocklandern, wo die kommunistische
Vergangenheit weiterhin ein schiefes
Licht auf jeglichen Zusammenschluss
von Landwirten in Genossenschaften

wirft. So kampft im Moment jeder fiir
sich allein gegen den Koloss von Biiro-
kratie und Staat an.

Alle Teilnehmer waren sich einig,
dass sich die Landwirtschaft aus dem
Sog einer Entwicklung befreien muss,
welche immer mehr Erwerbsfahige aus
der aktiven Gesellschaft ausschliesst.

Fazit des Dialogs; Weniger produzieren,
dafiir den Akzent auf die Qualitat legen,
damit die Natur intakt und die Wiirde
des Menschen erhalten bleibt, sei er Pro-
duzent oder Konsument.

Freilich bleibt der Widerspruch in der
Luft hangen: Wie kann Solidaritat unter
den Volkem wirken, wenn der westeu-
ropaische Markt fiir Produkte aus dem
Osten verschlossen bleibt, da sich die
westlichen Landwirte - wie es die in
Caux Anwesenden ausdriickten - den

Protektionismus von dazumal zuriick-
wiinschen? Wie steht es mit der Solida

ritat gegeniiber der Dritten Welt, wenn
der Norden weiterhin seine subven-

tionierten Uberschiisse zu Tiefstpreisen
in Afrika absetzt?

All diese Fragen sind fiir die Mora-
lische Aufriistung kein Grund zur Re
signation. Nach dem Motto «steter Trop-
fen hohlt den Stein» wird den Kontra-
henten dieser Konflikte immer wieder
Raum zu Besinnung und Gesprach ge-

m-

mm mm

Die zweckmdssigste Losung ist manch-
mal klein...

boten - in der Hoffnung, dass, wo Ein-
zelne sich geniigend um die Bediirfnisse
ihrer Gemeinschaft und der Welt kiim-

mern, wo Einzelne Glauben und ge-
meinsame innere Werte umsetzen, sich
Losungen hartnackiger Probleme abzu-
zeichnen beginnen.

Westschweizer und Franzosen kommen
ohne Dolmetscher aus

Ein kanadischer Agro-Journalist (rechts)
interviewt drei albanische Teilnehmer
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Hersteller und Verteiler -

Interessenkonflikt oder Partnerschaft?

Die Frage der Beziehungen zwischen
den Herstellern und Verteilern von Nah-

rungsmitteln war eines der Hauptthe-
men der Tagung. Die Gesprache warden
durch Besuche in der Gegend bereichert
und illustriert. So besichtigten am Aus-
flugstag verschiedene Gruppen die
Getreidemiihlen von Granges, zwei Ver-
arbeitungszentralen der Migros-Genos-
senschaft, die Weinabfiillungsanlage von
Uvavins (eine der modernsten der West-
schweiz) und das von der Firma Nestle

eingerichtete Alimentarium (Museum
iiber Ernahrung) in Vevey.

Ein Podiumsgesprach widmete sich
speziell der Beziehungen der Landwirte
zu den Grossverteilern und der Lebens-

mittelindustrie. In einer ganzen Anzahl
hochentwickelter Lander Westeuropas
beschaftigt die Landwirtschaft bloss
noch 2 bis 6 Frozen! der aktiven Bevol-

kerung. Die Verteiler derselben Lander
dagegen beschaftigen deren 14-18% und
spielen so eine recht wichtige Rolle in
der Gesellschaft. Oft leiden aber die

Produzenten selbst am meisten unter

dem Konkurrenzkampf, in den sie sich
mit andern Produzenten eingelassen ha-

Vor einem Jahr

Bereits im Januar 1993 hatte in Caux

ein erster «Dialog unter Landwirten»
stattgefunden. Er ergab sich aus einzel-
nen Kontakten unter Landwirten, die
iiberzeugt waren, dass die Landwirt
schaft als wichtigster Reichtum unseres
Planeten nicht zum Zankapfel werden
diirfe, sondern dass alle betreffenden
Sektoren zunehmend zusammenarbeiten

und sich gegenseitig anspornen sollten.
Neben den Schweizer Gastgebern waren
die Teilnehmenden aus Erankreich,
Grossbritannien, Schweden, Deutsch-
land, Kroatien, Polen, Thailand, Ghana,
Siidafrika, Madagaskar, Kanada und
Neuseeland angereist.
Dem Treffen entsprangen eine Reihe

von Initiativen: Angeregt durch die Be-
richte franzosischer Kollegen von AFDl
(ein Projekt, in dem franzosische Bauern
ihre Kenntnisse mit Kollegen in Afrika
und Siidamerika teilen), beschloss ein
schottischer Bauer, in den ersten Mona-
ten seines Ruhestandes seinen Kollegen
in Zambia zur Hand zu gehen; polnische
und franzosische Gruppen konsultierten

sich laufend; ein bretonischer Landwirt
verbrachte einige Monate in Grossbritan
nien, um die Verhaltnisse jenseits des Ar-
melkanals besser verstehen zu lernen; ein
anderer Franzose und ein Schweizer Stu

dent der Agronomie nahmen sich zwei
Wochen Zeit, um in Nordamerika mit
ihren Kollegen ins Gesprach zu kommen.

Sehr stark zum Ausdruck kam auch

bei dieser ersten Gesprachsrunde eine
Uberzeugung, die ein Viehztichter aus
der Westschweiz in die Worte fasste:

«Wir brauchen eine neue Art von Land

wirten, die nicht standig Jagd auf Prami-
en machen oder resigniert auf staatliche
Hilfe warten. Wir brauchen Menschen,
die in erster Linie einer inneren Beru-

fung folgen und dadurch auf zukiinftige
Generationen ansteckend wirken, so
dass unser Erbe nicht nur vor Zerstorung
geschiitzt, sondern verbessert weiterge-
geben wird. Dann werden vielleicht an-
dere Manner, andere Frauen die Heraus-
forderung annehmen wollen, wieder
Bauern zu werden und gegen den Strom
der heutigen Landflucht zu schwimmen.»

ben. Angesichts dieser Lage miissen sich
die Landwirte zusammenschliessen. So

berichtet zum Beispiel ein franzosischer
Bauer, wie sich eine Milchproduzenten-
Genossenschaft, die pro Jahr eine Mil
lion Liter produziert, mit andern Pro-
duzentenvereinigungen zusammenge-
schlossen habe, um schliesslich eine
Gruppe zu bilden, die im Jahr 2,5 Mil-
liarden Liter produziert und sich so den
Verteilern gegeniiber besser behaupten
kann.

Die Frage stand im Raum, ob Fnt-
scheidungen, die in solch grossem Um-
fang gefallt werden miissen, noch die
wahren Interessen der Landwirtschaft

vertreten.

Das Ziel des Verteilers sei vorerst, so
hiess es, die Konsumenten so nahe wie
moglich an die Produzenten heranzu-
bringen. Deshalb wtirden von diesen
eine gewisse Standardisierung der Pro-
dukte und eine konstante Qualitat, die
Finhaltung der auf dem Produkt ge-
schriebenen Angaben sowie ein Preis-
Leistungsangebot gefordert, das auch im
Vergleich mit der Konkurrenz attraktiv
bleibe.

Als Gegenleistung biete der Gross-
verteiler den Produzenten technische

Unterstiitzung und einen garantierten
Absatz. Hingegen komme es oft vor,
dass der Verteiler die Nachfrage der
Konsumenten als Ausrede brauche, um
quantitative Anforderungen zu stellen,
die den Produzenten stark unter Druck

geraten liessen. So konne man sich fra-
gen, ob nicht der Grossverteiler letzten
Fndes die Wahl des Konsumenten be-

einflusse.

Mitspracherecht

Fiir die Produktionsgenossenschaften
wiederum ist und bleibt die wichtigste
Bedingung der standige Dialog zwischen

Ausflugstag: Besichtigung einer Milch-
verarbeitungs-Zentrale
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den Produzenten und der Nahrungsmit-
telindustrie. Dazu miissen die Herstel-

lergenossenschaften eine gewisse Grosse
erreicht haben. Sind sic zu klein, ist das
Krafteverhaltnis auf dem Markt fiir sie

ungunstig; sind sie zu gross, verlangt das
Ganze eine Eingliederung in ein wirt-
schaftliches System, in dem sich die Bau-
ern nicht genugend auskennen. Dies
kann zur Benachteiligung des Produzen
ten und oft auch zu mangelndem Mit-
spracherecht fiihren, so dass sich die
Landwirte in der Wahl der Verteilungs-
methoden und -wege machtlos ftihlen.

Der franzosische Milchproduzent
Gerard Barbe erwahnt die Schwierigkei-
ten, denen er als Vorsitzender seiner Ge-
nossenschaft Lorraine halt begegnete
und die ihn dazu gefiihrt haben, regel-
massige Treffen der Produzenten in klei-
neren Gruppen zu organisieren, damit
die Bediirfnisse der Basis besser erkannt

werden. So konnte er den Kollegen auch
helfen, die Sachzwange zu verstehen, de
nen eine Genossenschaft unterliegt. Sein
Kollege beanstandet die Tatsache, dass
die Lebensmittelindustrie allzu grosses
Gewicht auf die Verarbeitung legt: «Ein
Vorteil der landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse ist ihre Vielfalt», meint er, «aber
die Nahrungsmittelindustrie bringt eine
gefahrliche Tendenz der Vereinheitli-
chung».

Roger Christen, der fiir die Kontakte
der Migros-Genossenschaft Waadt mit
ihren Produzenten zustandig ist, bemiih-
te sich, die kritischen Fragen der Land
wirte zu beantworten. Er ist der Ansicht,
die Auflagen, die seine Verteilergenos-
senschaft den Produzenten mache, wiir-
den durch die Garantie der Abnahme,
den Professionalismus und die finanziel-

Mehr schwarze als weisse Schafe - na und?

le Soliditat wettgemacht, die das Migros-
Unternehmen biete. Der Grund fiir die

Probleme der Produzenten sei wohl

auch darin zu suchen, dass sich der ein-
zelne Produzent einerseits einem recht

grossen Verteiler und anderseits den
Konsumentenverbanden gegeniiberse-
he, die sich nur wenig um die Anliegen
der Landwirte sorgen.

Der Direktor der Getreidemiihlen

von Granges (Kanton Waadt) freut sich
schon darauf, dass der Staat nach dem
Inkrafttreten der GATT-Abkommen

weniger Vorschriften machen werde.
Um die zukiinftigen direkteren Bezie-
hungen zwischen den Miihlen und den
Landwirten aufzubauen, will er partner-
schaftliche Gesprache iiber die Wahl der
Sorten, die Mengen und die Festlegung
der Preise veranlassen. Nur so konne ga-
rantiert werden, dass beide Parteien an
der Entscheidungsfindung teilhaben.

Aus osteuropdischer Sicht

Die Teilnehmer aus den osteuropai-
schen Landern verfolgten diese Ge-
sprachsrunde mit besonderem Interesse.
Der landwirtschaftliche Berater Michal

Golacik aus Polen bedauert zum Bei-

spiel, dass es den polnischen Landwirten
an Lagermoglichkeiten mangle und sie
deshalb gezwungen seien, die Produkte

unter ungiinstigen Bedingungen zu
schlechten Preisen zu verkaufen. Seine

jetzige Aufgabe besteht darin, Landwir
te dazu zu bringen, sich regional zusam-
menzuschliessen, um einerseits die Men-
ge und anderseits die Qualitat ihrer
Erzeugnisse zu steigern. Ein kroatischer
Obstbauer glaubt an den Wert und die
Rolle der Landwirtschaft fiir sein Land.

80% des Bodens seien bis jetzt privati-
siert worden. Die restlichen 20% befan-

den sich in den Handen staatlicher Ge-

nossenschaften, die sich auch heute noch
keiner wirtschaftspolitischen Disziplin
unterwerfen wollen.

«Einmal mehr konnten sich in diesen

Tagen Menschen hier in Caux wirklich
kennen und verstehen lernen und we-

sentliche Fragen offen ansprechen»,
meinte er zum Schluss der Debatte.

(Wir danken unseren Kollegen von der
Zeitschrift «Changer», die uns ihre Un-
terlagen zur Verfiigung stellten.)

Weitere Informationen iiber den

«DiaIog der Landwirte» und die nach-
sten Termine in diesem Zusammenhang
erhalten Sie von:

Werner Fankhauser, Feldeggstr. 16,
CH-3322 SchonbiihI-Urtenen.

V

Roger Christen von der Migros Waadt diskutiert mit Landwirten
aus Kanada, Frankreich und der Schweiz

Ost- und Westeuropa, Afrika und Nordamerika beim Podiums-
gesprdch
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Im Pazifik: Wird sich Bougainville
von Popuo-Neuguineo obspolten?

Im Spannungsfeld zwischen Zentralismus und Sezession entfachen
sich heute vielerorts blutige Konflikte. Aus der Sicht der einen Seite
sollte es keine Abtriinnigen geben; von der anderen Seite wird das
Recht zur Selbstbestimmung beansprucht. Immer wieder stellt sich die
Frage, ob nebst diesen zwei Optionen noch andere Losungsmodelle
erarbeitet werden kdnnten.

Dies gilt auch fiir das «Land der sechstausend Inseln» im Pazifik.
Fine iiber Jahre gewachsene, mit Riickschlagen gespickte Arbeit der
Vertrauensbildung schreitet dort in ein neues Stadium.

Papua-Neuguinea, der im Jahre 1975
gegriindete Inselstaat nordlich von Au-
stralien, besteht aus vielen verschiede-
nen Vdlkern, aus fiinf Inselgruppen und
Archipelen. Die Insel Bougainville, ein
Teil der nordlichen Salomonen, steuert
mit dem Ertrag aus ihren Bodenschatzen
stolze 35% des Nationaleinkommens bei.

Kein Wunder, dass die Beziehung zwi
schen den Landbesitzern Bougainvilles,
verschiedenen lokalen und internatio-

nalen Interessengruppen und der Zen-
tralregierung in Port Moresby nie ein-
fach war.

Blutige Auseinandersetzungen

In den Jahren 1989-91 tobte in Bou

gainville ein Sezessionskrieg, den die
asiatische Ausgabe von Time Magazine
als «heftigsten Konflikt in der pazifi-
schen Region seit dem zweiten Welt-
krieg» bezeichnete. Schon friiher hatte
es in Papua-Neuguinea Auseinanderset
zungen zwischen Bougainville und der
Hauptstadt Port Moresby gegeben - be-
zeichnenderweise stets dann, wenn in
der Hauptstadt die besonderen Anliegen
dieser Insel zuwenig ernst genommen
wurden.

Nach der blutigen Auseinanderset
zungen von 1989 bis 91 war unter der
Regierung Somare eine Vereinbarung
getroffen worden. Die ihr vorausgehen-
den Verhandlungen waren in ganz be-
sonderer Weise von Dritten mit Privat-

gesprachen und in der Fiirbitte begleitet
worden. (Die Caux-Information hatte in
ihrer Mai/Juni-Ausgabe 1991 ausfiihrlich
dariiber berichtet.) Doch danach fehlte
es am WiUen, die beschlossenen Mass-
nahmen durchzuftihren. Der zustandige
Staatssekretar in Port Moresby ver-
mochte sich beim Rest der Regierung
nicht durchzusetzen, was den radikalen
Kraften in Bougainville wieder Auftrieb
verlieh.

Als nun aber im vergangenen August
Sir Julius Chan zum neuen Ministerpra-

sidenten gewahlt wurde, unterzeichnete
er fiinf Tage danach ein Friedensab-
kommen mit Bougainville und erklarte:
«Allzu lange haben wir Zorn, Neid und
Mass in unser Haus gebracht. Unter
Gottes Fiihrung und mit dem guten Wil-
len ehrenhafter Manner und Frauen

werden wir die Tage der Spaltung im Ne-
bel der Geschichte zurucklassen.»

Weeks und Tawali, wie auch der Jour
nalist James Farquharson (siehe Beitrag
Canberra Times) sind massgeblich an ei-
nem Projekt fur vertrauensbildende
Massnahmen beteiligt, das in Australien
von der Moralischen Aufrtistung ausge-
arbeitet wurde. Es soli zur Konflikt-

losung unter der Bevolkerung Bougain
villes dienen, die seit sechs Jahren durch
Krisen tief gespalten ist. In den letzten
zwei Jahren fanden zahlreiche vorberei-

tende Gesprache und Seminare statt:
Hundertfiinfzig Personen aus Bougain
ville und vom Festland Papua-Neu
guinea haben bis jetzt daran teilgenom-
men. So wurde der Grund fiir die

Durchfiihrung des Projekts gelegt, des-
sen Finanzierung iibrigens von der Ent-
wicklungszusammenarbeit Australiens
(AIDAB) mitgetragen wird.

PAPUA NEU-GUINEA
Bougainville

SALOMONEN
Port

Moresby

AUSTRALIEN

Grundllche Vorarbelt

Zwei Monate spater wurden Frie-
densgesprache zwischen der Regierung,
der Revolutionsarmee von Bougainville
(BRA) und anderen Fiihrern der Insel
aufgenommen. Sir Paul Lapun, ein frii-
herer Abgeordneter aus Bougainville,
regie an, dass drei Inselbewohner aus
Milne Bay sowie Alan Weeks aus Mel
bourne und Pfarrer Kumulau Tawali aus

Port Moresby als personliche Berater
wahrend der Gesprache eingeladen wur
den.

Zum Beispiel Fidschl

Teil dieser Vorbereitung war auch ein
Besuch des melanesischen Hauptlings
Ratu Meli Vesikula aus Fidschi, der im
eigenen Land eine Rebellion gegen die
indischstammigen Landsleute angefiihrt
hatte. Nach einer tiefen inneren Um-

wandlung scheut Ratu Meli heute keine
Anstrengung, wenn es darum geht, das
Vertrauen und das friedliche Zusam-

menleben der beiden verunsicherten

Fortsetzung auf Seite 14
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Bergfruhling

Die Wolken gleiten in Eile iiber die Gipfel,
Andre Formen, andre Farben als die ietzten Tage.
Warme Regen statt Schnee.
Der meterdicke eisgepanzerte Schnee wehrt sich.

Fis strotzt weiter an den Felsen.

Blaugriin glotzt es von den Wanden herab.
Fs trotzt und will nicht bersten.

Die barsche, bissige, beissende Kalte ist gebrochen,
die Luft lau, leicht, lieblich, gelost, losend.

Bring den Fiihling, das Neue, unter dem Schnee Versteckte.
Lass es wachsen von zutiefst innen.

Auch von zutiefst innen in uns.

Gott des Winters, Herr des Friihlings und auch Herr der Frucht des
Herbstes.

Mein Gott, lass es wachsen.
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Sieg der Sonne

Frstes goldenes Licht auf den Schneefeldern rings urn den Hof.
Fr liegt fernab.
Hier unten alles noch gran und kalt.
Schwarz der Wald.

Doch bald fallt auch hier das Licht in alle Fugen.
Fs leckt Frost und Schneekrusten weg mit begieriger Zunge.

Nur noch dunkle Wasserlachen erzahlen von der Kalte der Nacht.

So ist es auch, wenn Du erfrorene Seelen befreist.
Keine Spur mehr von eisiger Fremdherrschaft.
Du losest die Frstarrung von Tod und Teufel.
Du hist der Herr des Lebens.

Der Preis ist bezahlt

Gott, danke, dass ich Dich babe.
Ohne Dich kame ich nicht durch.

Jemand, mit dem man iiber alles reden kann,
den man immer fragen kann,
der deshalb nie verargert ist,
der Geduld hat, ohne Fnde,
der liebt ohne Fnde,
der nahrt ohne Fnde,
der heilt ohne Fnde,
der keine Gegenleistung fordert,
der keinen Preis verlangt,
der nie eine Rechnung stellt.
Sie ist schon bezahlt am heutigen Karfreitag.
Jemand, der immer da ist.

Sie haben alles zerstort, kaputt gemacht, die Menschen,
an jenem Karfreitag.
Jesus liegt im Grab.
Fr liegt auch Morgen noch im Grab, am stillen Samstag.
Aber an Ostern wird er auferstehen. Konrad von Orelli
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Volksgruppen auf Fidschi zu fordern.
(Die Caux-Information 8-10/1990 be-
richtete von der ersten Erfahrung des
Hauptlings mil seinen indischstammigen
Landsleuten.) Wahrend seines Besuchs
auf Bougainville teilte der Hauptling bei
jedem Treffen diese grundlegende Er
fahrung mil und unterstrich immer wie-
der, dass Erneuerung mit dem Einge-
standnis eigener Fehler beginnen kann.

Inzwischen sind verfassungsrechtliche
Vorkehrungen eingeleitet worden, damit
ein Allparteiengremium die regionale
Selbstregierung in Bougainville vorbe-
reiten kann. Kritisch abwesend bleiben

aber vorerst die ehemaligen Komman-
deure der «Befreiungsarmee», die sich vor
Repressalien der Regierungsstreitkrafte
fiirchten, sollten sie sich aus ihren Ver-
stecken an den Verhandlungstisch wagen.

So wird in den kommenden Gespra-
chen vieles davon abhangen, ob die
Wunden der Vergangenheit geheilt und
Interessen gegenseitig anerkannt und
gewahrt werden kdnnen. Das angelaufe-
ne Projekt der Konfliktlosung und der
vertrauensbildenden Massnahmen ist

ein wichtiger Schritt in diesem Prozess.

Christoph Spreng
(Unterlagen von Alan Weeks
und Fredy Bodmer)

Aus der Canberra Times

John Farquharson, der als Teil seiner journaiistischen Laufbahn
ein Jahr in der Hauptstadt Port Moresby als Redaktor der «South
Pacific Post» gewirkt hatte, schrieb am 15. September 1994 einen aus-
fiihrlichen Bericht in der «Canberra Times», nachdem er einmai mehr
im Rahmen des Projekts fiir Yertrauensbildung und Konfliktlosung
in Papua-Nenguinea unterwegs gewesen war. Es folgen einige Stellen
aus seinem vier Spalten breiten Bericht:

...1990, nach dem Rtickzug der Si-
cherheitskrafte und der Polizei, fullte die
Revolutionare Armee Bougainvilles
(BRA) das Vakuum mit einer Welle von
Brutalitat und Anarchic, so dass die
BRA zum Feind des eigenen Volkes
wurde. (...)

Was als lokaler Disput zwischen den
Landbesitzern und der direkt betrof-

fenen Bevolkerung rund um das Pan-
guna-Bergwerk begonnen hatte, wurde
schliesslich zum Burgerkrieg unter der
Bevolkerung Bougainvilles selbst. (...)

Urspriinglich begann die Armee von
Papua-Neuguinea mit der Taktik des
Niederbrennens von Dorfern im Hoch-

land und dem Versuch, die Unruhestifter

zu fassen. Dies artete in vollig unge-
rechtfertigte Grausamkeiten der Sicher-
heitskrafte aus. (...)

Auf diesem Hintergrund ist es be-
deutsam, dass cine der ersten Massnah
men von Sir Julius Chan als neues Re-

gierungsoberhaupt die Absetzung des
damaligen Armeechefs und die Emen-
nung von Tony Fluai war, von dem er-
wartet wird, dass er das Militar dazu
bringen kann, die Regierung in ihrer In
itiative fiir friedliche Verhandlungen in
Bougainville voll zu unterstiitzen. (...)
Die so gekniipften Kontakte (siehe S. 11;
die Red.) konnen als die meistverspre-
chenden Schritte auf cine Vereinbarung
bin betrachtet werden.

igliiiSw

Bougainville: Was verspricht die Zukunft?
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Ein internationaler Kurs uber die

Gmndlagen der Freiheit

7.-26. September 1995 In TIrley Garth, Cheshire (Englan(

In manchen ehemals kommunisti-

schen Landern sind die neuen Struktu-

ren der Regierung und die Organisation
des taglichen Lebens noch labil, wah-
rend die traditionellen Demokratien am

Schwund ihrer Grundwerte leiden. In

beiden Fallen miissen die geistlichen und
moralischen Grundlagen als wesentlicher
Bestandteil der Freiheit neu erarbeitet

werden.

Der Internationale Kurs Grundlagen
der Freiheit ist auf Teilnehmende zwi-

schen dem 18. und dem 30. Lebensjahr
zugeschnitten, die eine Ahnung davon
haben, was die Gesellschaft braucht, in
der sie leben, und die auch bereit sind,
sich mit der Verpflichtung einzubringen,
diese Bediirfnisse zu beantworten. Dazu

soil jeder im Laufe des Kurses das eige-
ne Potential als Trager von Veranderung
entdecken und entwickeln konnen.

Signet des Frogramms «Foundations For
Freedom»

Das Programm wurde von der Mora
lischen Aufriistung in Zusammenarbeit
mit anderen Korperschaften und Exper-
ten entworfen. Der Kurs besteht vor

allem aus Vortragen, Studium, Diskus-
sionen und aktiven Beitragen der Teil-
nehmenden. Weiter werden Fallstudien

aus verschiedenen Lebensgebieten
Grossbritanniens vorgestellt. Von den
Teilnehmenden wird unabhangiges Den-
ken erwiinscht, sowie die Bereitschaft,
zu ehrlichen Schltissen zu kommen und

diesen ebenfalls Taten folgen zu lassen.

Der auf 25 Pidtze heschrdnkte Kurs
erfordert gute Engiischicenntnisse. Die
Kurskosten betragen £ 400.

Anmeideformuiare konnen angefor-
dert werden bei:

Foundations for Freedom, 69 Victoria
Road, Oxford 0X2 7QG England, Fax
0044 1865 311950.

Paul Campbell zum Gedenken

Der ehemalige persbnliche Arzt und
Begleiter des Begriinders der Morali
schen Aufriistung starb am 6. Februar in
seinem 83. Lebensjahr in London. Er
hinterlasst seine niederlandische Gattin

Annejet und zwei Tochter mit ihren
Familien. Die Londoner Tageszeitung
«The Independent» widmete ihm einen
sechs Spaiten breiten Nachruf.

Dr. Paul Campbell, ein gebiirtiger Ka-
nadier, stand am Anfang einer hervor-
ragenden Laufbahn am Henry-Ford-
Krankenhaus in Detroit, als er vor iiber
ftinfzig Jahren beschloss, sich der welt-
weiten Bewegung Buchmans vollzeitlich
zu widmen. An das deutschsprachige Pu-
blikum wandte sich Campbell mit dem
Handbuch Ein Staatsmann namens Pau-

ius, einer Studie iiber das Leben und die
Botschaft des Apostels Paulus, welche
er gemeinsam mit dem Englander Peter
Howard verfasst hatte.

Im Vorwort schreibt Campbell: «Es
geht um die Schaffung eines stabilen

Friedens fiir die Millionen unter einer

Autoritat, die weit iiber dem Eigeninter-
esse steht und bestrebt ist, sich nach dem
zu richten, <was recht ist>.» Als wissen-
schaftlich denkender, vom christlichen
Glauben tief gepragter Autor wollte er
in diesem Handbuch eine Anleitung zum
wirksamen Leben geben.

1954 besuchte Campbell Marokko.
Kurz danach war er an unerwarteten Be-

gebenheiten beteiligt, die spater mit zur
Unabhangigkeit Marokkos ftihren soli-
ten: In Caux leitete er eine Versamm-

lung, wahrend der er unter anderem sei-
nen Dank fiir die Gastfreundschaft

aussprach, die der Pascha von Marra-
kesch, El Glaoui, ein Verbiindeter der
franzosischen Kolonialmacht, ihm und
Buchman gewahrt hatte. Unter den
Zuhorern in Caux sass ein junger, mili-
tanter Nationalist namens Ahmed Gues-

sous, der sich iiber die Worte Campbells
entriistet zeigte. Dieser erwiderte: «Aus
eigener Erfahrung weiss ich: Ich stehe
Gott nicht naher als dem Mitmenschen,

von dem ich mich am meisten getrennt
fuhle.» Der gottesfiirchtige Guessous
war von diesen Worten getroffen. Er
kehrte heim und versdhnte sich mit El

Glaoui. Dieser rief spater unerwartet
den im Exil lebenden Sultan zurtick und

forderte ihn auf, seinen Thron wieder zu
besteigen. Die Presse nannte diese
Kehrtwendung: «Die Bombe des Pascha
von Marrakesch». Wenig spater befand
sich Marokko auf dem Weg zur Unab
hangigkeit.

Dem niichternen Diagnostiker Camp
bell war auch ein bodenstandiger Humor
und ein tiefes Mitfiihlen fiir die Anliegen
anderer gegeben. 1992 verdffentlichte er
sein letztes Buch unter dem Titel: A

Dose of My Own Medicine (Eine Dosis
meiner eigenen Medizin). Darin schreibt
er: «Mitzuerleben, wie der Geist Gottes
im Leben eines Menschen wirkt und

wie dieser dadurch zum potentiellen
Verantwortlichen fiir sein Land wird,
ist etwas vom Befriedigendsten, was es
gibt.»



IN NEW YORK: 3-4/95

Funf Minuten bis zum UNO-Hauptsitz

Zu einem Zeitpunkt, wo die UNO mit einer wachsenden Zahl
schwieriger Aufgaben an die Grenzen ihrer Moglichkeiten stdsst,
werden Freunde der Moralischen Aufriistung gebeten, in Krisen-
situationen fiir Versohnung und Verstandigung zu wirken. Fiinf Per-
sonen haben sich zur Verfiigung gestellt, um in New York solche
Kontakte herzustellen. Zu diesem Zweck steht seit letzteui Septem
ber eine Wohnung im Dag-Hammarskjold-Gebaude in New York zur
Verfiigung, von dem aus der UNO-Hauptsitz in fiinf Minuten zu Fuss
erreicht werden kann. In den folgenden Zeilen skizziert der amerika-
nische Nahostkenner Harry Almond die Moglichkeiten, die sich in
New York bieten:

Bei regelmassigen Kontakten mit
Menschen, die an der UNO tatig sind,
fallt mir auf, wie viele hdchst verschiede-
ne Personen die Moralische Aufriistung
kennen und achten. Am liebsten mochte

man einen Riesenmagneten iiber das
grosse Gebaude hinweg bewegen, um
die von diesen Ideen beruhrten Perso-
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nen wie Stahlspane zu sammeln. Dann
geht mir aber auf, dass Gottes Hinweise
wie ein solcher Magnet wirken kdnnen.

Wahrend General Joseph Lagu suda-
nesischer Missionschef war, lud er eine
Gruppe von Richtern aus El Salvador
zum Gesprach mit UNO-Diplomaten
ein. Als MRA kurz erwahnt wurde,
stand der somalische UNO-Botschafter

auf und rief: «Moralische Aufriistung! In
Genf, wo ich als junger Diplomat statio-
niert war, wurde mir jeweils die Auf-
sichtspflicht in unserer Mission uberlas-
sen, wahrend die Vorgesetzten zu Wo-
chenendtagungen nach Caux fuhren. Es
freut mich, mit Ihnen wieder in Kontakt
zu treten.»

Ein Sekretar der agyptischen Bot-
schaft in Indien, Nirman Galal, wurde
vor Jahren von seinem Chef Boutros

Ghali an eine MRA-Tagung in Panchga-
ni delegiert. Als Galal spater zum Ge-
schaftstrager der Mission in New York
ernannt wurde, war er unter den ersten,
die uns eindringlich baten, uns dort in
der Nahe der UNO einzurichten.

Vor kurzem stellte mich Galal beim

Gang durch einen Korridor des UNO-
Gebaudes einem niederlandischen Di-

plomaten vor. Dieser beguckte sich un-
sere Legitimationskarten und meinte:
«Aha, MRA! In den Niederlanden ach
ten wir diese Arbeit sehr.»

Joseph Montville, von der Berater-
gruppe des New Yorker MRA-Zentrums
war einer unserer ersten Gaste. Der an-

erkannte Fachmann fiir Konfliktlbsung
ist beauftragt worden, ein Fortbildungs-
programm iiber Heilung und Konflikt-
iQsung fiir das UNO-Personal zu ent-
werfen.

Faruk Mawlawi aus Libanon ist fiir

die Beziehungen mit nichtstaatlichen
Organisationen (NGO) in der Informa-
tionsabteilung der Vereinten Nationen

zustandig. Zwischen zwei Dienstreisen
nach Somalia kam er zu uns zum Mittag-
essen. Diesen Monat nimmt er als Ver-

bindungsperson zu den NGO am UNO-
Sozialgipfel in Kopenhagen teil. Vor
einiger Zeit hat Mawlawi mit dem Vize-
generalsekretar fiir Politische Angele-
genheiten eine Begegnung zwischen
Somaliern, die 1994 Caux besucht hat-
ten, und sechs UNO-Experten fiir Soma
lia einberufen.
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Der UNO-Hauptsitz in New York

Mitte Januar sassen wir - noch umge-
ben von unausgepackten Kisten und dis-
kret beiseitegeschobenen Farbtopfen -
mit fiinf Siidamerikanern am Tisch und

unterhielten uns mit ihnen uber die

geistlichen Anforderungen der MRA
und dariiber, wie personliche Anderung
die intemationalen Geschehnisse beein-

flussen kann. Kurz danach trat Ohvier

Giscard d'Estaing, einer der Mitbegriin-
der des Caux Round Table, mit uns in
Verbindung, als er zu einer Vorbereitung
fiir den Sozialgipfel von Kopenhagen in
New York weilte.

Mir scheint, wir diirfen in den geschil-
derten Begebenheiten die Zeichen
wahrnehmen, dass uns in Treue zu Got
tes Weisungen die notwendigen mensch-
lichen und materiellen Quellen fiir diese
wichtige Aufgabe erschlossen werden.


