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Eine neue Art

In seiner Eroffnungsrede zu den Sommerkonfe-
renzen in Caux braehte Cornelio Sommaruga,
Prasident der schweizerischen MRA-Stiftung, einige
harte Tatsaehen zur Sprache - Realitaten, mit denen
er als friiherer Prasident des IKRK taglich konfron-
tiert worden sei:

• Jeden Tag sterben 30 000 Kinder an heilbaren Krankheiten.
• Wahrend der letzten 10 Jahre starben funf Millionen Menschen

in Kriegen; sechs Millionen wurden vei-wundet.
• 100 Millionen Menschen leben und arbeiten praktisch auf der
Strasse - die Beispiele konnten beliebig weiter gefuhrt werden.

Sommaruga betonte, infolge der aussergewohnlichen Entwick-
lungen in der Informationstechnologie und der Weltwirtschaft der
letzten Jahre sei eine neue Art von Globalisierung gefordert. «Un-
ser Ziel sollte eine Globalisierung sein, tiber die nur selten gespro-
chen wird: diejenige der Verantwortung»; diese miisse unter
anderem ein gesellschaftliches Bewusstsein, ein unabhiingiges
Justizwesen und den Kampf gegen jede Form von Korruption um-
fassen. «Es gehort ebenfalls zu unserer Aufgabe, die Wunden der
Geschichte zu heilen, fur Versohnung zu arbeiten und ethische
Werte durch Dialog und personliche Besinnung zu fbrdern.»

Von verschiedenster Seite wurden in den sechs Konferenz-

wochen diese und ahnliche Anliegen vorgebracht und aufgezeigt,
wie diese Art von Verantwortung Gestalt annehmen konne.

Mit sichtlichem Schmerz sprach der amerikanische Grossfirmen-
berater George Sherman iiber das Leid und die Umweltbelas-
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Globalisierung ist gefragt

tung, die aus der globalisierten Konkur-
renz entstiinden. Im Jahre 1998 habe in

den USA ein Firmenchef durchschnittlich

das 85fache Gehalt eines Fabrikarbeiters

bezogen. Ein Spitzensportler verdiene mil
der Reklame fur einen Sportschuh mehr
als alle Angestellten in der koreanischen
Produktionsstatte. Mil Bezug auf die
Macht der Lobbies in Amerika zitierte

er aus der Rede des Generalsekretars des

Internationalen Bundes Freier Gewerk-

schaften, Bill Jordan, in Caux 1997:
«In der Welt mangelt es nicht an Chefs,
aber was fehlt und was wir dringend
benotigen, sind Fiihrungskrafte, derenjede
Entscheidung von moralischen Werten ge-
pragt ist - Chefs, deren personliche Moral
ihnen die Starke gibt, dem Eigeninteresse,
das den Globalisienmgsprozess zu bestim-
men scheint, eine Absage zu erteilen.»

Nicht nur Nachteile

Aus indischer Sicht sei nicht alles an

der Globalisierung falsch, meinte Rajmo-
han Gandhi, Autor und Historiker. Er be-
griisste zum Beispiel den Erfolg der indi-
schen Computer- und Softwarefirmen.
Einige der neuen Millionare unterstiitzten
grossziigig die Erziehungs- und Reform-
programme. Wahrend die Globalisierung
mit verstarktem Nationalismus und lei-

denschaftlicher Unterstiitzung der lokalen
Identitaten einhergehe, scheine sie ihm
auch neue Einblicke zu vermitteln. «Die

Globalisierung braucht mir nicht meine
eigene Kultur wegzunehmen, vielmehr
kann sie mich um neue Kulturen be-

reichern. So hat die Welt von meinem

Herzen Besitz ergriffen und es globalisiert.»

Gleichzeitig berge «die anscheinend
unaufhaltsame Globalisierung ein hohes
Unruhepotentiab), meinte Gandhi. «Die
Globalisierung trifft die Armen, Ungebil-
deten und Gliicklosen besonders hart,
indem sie die Ungleichheit eher ver-
scharft.» Die Eliten in den Entwicklungs-
landern «trefFen auf der ganzen Welt mit
ihresgleichen zusammen, wahrend unzah-
lige Menschen von Hunger und Krank-
heiten bedroht sind, aber sehr wohl mit-
bekommen, welch standig wachsenden
Luxus diese Elite geniessen kann. Die
Lage ist reif fur Spannungen und Ressen-
timents und birgt ein hohes Gewaltpoten-
tial. Wir in der Dritten Welt sollten erken-

nen, dass die Entwicklung letztlich in
unsern eigenen Handen liegt», fuhr Gan
dhi fort. «Wir sollten zugeben, dass eine
schlechte und korrupte Politik die Haupt-

Morgendlicher Blick von Caux in Richtung Vevey-Lausanne.

ursache fur fehlendes oder unzureichen-

des Wachstum bildet.» (s. auch S. 15)

Andere Perspektiven

Nach William Peters, Mitbegrunder
des Entschuldungsprogramms Jubilee
2000, miissen die reichen Staaten und die
internationalen Finanzinstitutionen an

dieser globalisierten Verantwortung teil-
haben. Bei einem friiheren G8-Treffen

in Koln sei noch ein Schuldenerlass von

100 Mrd. der insgesamt 350 Mrd. S
«nicht ruckzahlbarer Schulden» bei Ban-

ken, Regierungen und internationalen
Finanzinstituten wie dem Internationalen

Wahrungsfonds (IWF) und der Weltbank
in Aussicht gestellt worden. Doch nur
fiinf von insgesamt 52 hoch verschulde-
ten armen Landern (HIPCs), in denen das
jahrliche Pro-Kopf-Einkommen unter
750 $ liege, seien tatsachlich Schulden
in Hohe von 13 Mrd. $ erlassen worden,
und selbst diesen Fortschritt hatten zusiitz-

liche Zinsen bereits wieder aufgefressen.

Das Resultat des Gipfeltreffens sei
«nichtig» ausgefallen. Stattdessen hatten
die G8 Gelder zur Bekampfung von Aids,
Malaria und weiteren Kranldieiten zur

Verfugung gestellt, einschliesslich 2 Mio. $
seitens der Vereinigten Staaten fur selbst
hergestellte Aids-Medikamente. Es stim-
me ihn jedoch zuversichtlich, dass an der
Basis ein Bewusstseinsprozess in Gang ge-
kommen sei. «Wir treten in ein neues Zeit-

alter ein, das vom Cyberspace bestimmt
und unumkehrbar von der Basis nach oben

organisiert wird und in dem sich neue
Perspektiven entwickeln konnen. Meine

Zuversicht und Hoffnung ist, dass die
Schopfung nach Gottes Willen alien in
angemessener Form zuteil wird.»

Sauerteig

John Carlisle, Professor an der Rho-
des-Universitat in Siidafrika und Leiter

einer internationalen Beratungsfirma in
England, verspricht sich ebenfalls einiges
vom Einfluss der Zivilgesellschaft, die
«das globale und moralische Bewusstsein
hebt». Da die Zivilgesellschaft zwischen
Politik und Wirtschaft stehe, konnten ihre
«kulturell sch6pferischen» Krafte beide
Seiten herausfordern, indem sie Heiden-
tum, Materialismus und Zynismus ver-
werfen, die mit der elitaren Globalisie
rung einhergingen. Diese Krafte «mussen
wir finden, mit ihnen alien arbeiten und
den Sauerteig fur ihr Brot bringen: un-
bedingte Ehrlichkeit, Uneigenniitzigkeit,
Reinheit und vor allem unbedingte Liebe».

Er erinnerte an das Schicksal der 300

Millionen Umweltvertriebenen als Folge
der globalen Erwarmung und fragte:
«Warum lassen wir dies zu? Wir sollten

uns an das erinnern, was Frank Buchman
1947 hier in Caux sagte: <V61ker versa-
gen, weil sie verzweifelt versuchen, mo
ralische Apathie mit wirtschaftlichen
Planen zu bekampfen.) (...) Vielleicht ist
es aber so, dass sich hinter der Wirt-
schaftskrise nur der Materialismus und
der moralische Zusammenbruch verber-

gen. Deshalb wissen wir nicht, wie wir
die Krise iiberwinden k6nnen.»

Mike Brown
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Was mocht eine multiethnische

cbs. Dutzende, Tausende, ja Millionen von Menschen leben
nicht dort, wo ihre Vorfahren wohnten. Diese Suche nach einem
besseren Leben wird entweder durch Kriege, Konflikte oder an-
dere traumatische Begebenheiten ausgelost - oder auch durch
Abenteuerlust und den Drang nach Besitz und Herrschaft. Daher
sind heute die Orte der Begegnung mit «andern» Lenten nicht
mehr nur die historischen «Verwerfungslinien zwischen den Kul-
turen», wie Samuel Huntington sic nennt, sondern auch die mei-
sten unserer Wohnorte. Viele suchen aufrichtig nach Neuem in
diesem Bereich. Einige von denen, die in Caux wahrend des Som-
mers untereinander und mit anderen ihre Erfahrungen aus-
tauschten, seien hier kurz geschildert:

Cricket White, Bildungsbeauftragte
der Initiative Hojfnung in den Stddten in
den USA, stellte einleitend fast: «Die
Antwort auf die Frage, was eine multieth
nische Gesellschaft lebensfahig macht,
lautet: Eigentlich weiss es niemand, denn
nirgendwo in der Welt gibt es eine echte
multiethnische Gesellschaft, in der
tatsachlich ausgeglichene Machtverhalt-
nisse mit gleichen Entscheidungsmog-
lichkeiten fur alle bestehen.» Sie be-

schrieb ihren eigenen Werdegang: «Uns
wurde beigebracht, dass Kolumbus unser
Land entdeckt habe. Dabei wurde uns,
wenn auch nicht so eindeutig wie im Falle
Australians, von einem <leeren Land> er-
zahlt. Diese Haltung schuf das Klima fur
die Duldung des Versuchs, die Bewohner
auszurotten. Die voile Verantwortung fur
die Entwicklung dessen, was dann die
Vereinigten Staaten wurde, lag also bei
den Einwanderern. Die urspriingliche De
finition des neuen Landes als <ein Land

gleicher Chancen fur alle> enthalt eine
Liige. Die Tatsachen waren und sind noch
immer sehr anders. Gleichheit gilt bloss
fur die Gleichen. Viele wurden ausge-
schlossen und emiedrigt. Somit ist main
Land gespalten, ein Ort des Schmerzes
der einen und des Leugnens der andem.»

Schopferische Minderheiten

White skizzierte drei Schritte, die sie
und die Mitwirkenden in der Stadte-In-

itiative auf dem Weg zum multiethni-
schen Miteinander tun wollen. Als erstes

gelte es die Gesetzgebung zu durchleuch-
ten: Diese miisse deutlich und nachweis-

bar der Chancengleichheit dienen. An
sich bringe dies aber keinen Gesinnungs-
wandel. Daher gehe es als Zweites um die
fortwiihrende Entwicklung echter Bezie-
hungen unter Menschen verschiedener
Herkunft. Das Dritte sei, mit diesen neu

en Freunden in Gemeinschaft und Gesell

schaft zu arbeiten und dort anzufangen,
wo der Schuh am meisten driickt. (...)

«T6nt alias ganz gut, nicht wahr?» ffagt
sie. «Aber ich bin eine weisse Frau. Dank

meiner Herkunft habe ich jedes Mai, bevor
ich meinen Mund ofFne, schon ein paar
Pluspunkte. (...) Wie kann ich echte Bezie-
hungen zu Angehdrigen entmachteter
Gruppen schaffen? Warum sollten sie mir
trauen? (...) Fiir mich war es wichtig, mir
die Vorrechte von uns Weissen bewusst zu

machen. Ohne es zu wissen oder zu wollen,
bekam ich bei der Geburt einen unsichtba-

ren Rucksack voller Schliissel mit, manch
einen geheimen Handedruck, die mir Zu-
gang zur Welt der weissen Macht verschu-
fen, ohne dass mir dies die meiste Zeit mei-
nes Lebens bewusst gewesen ware. (...)

So oft sind wir - durch Vorrecht von

der Vielfalt und der Weisheit des Lebens

abgeschnitten - verangstigt. Wir befurch-
ten, wir konnten etwas verlieren, und blei-
ben isoliert, weil wir ja noch immer die
Liige verstecken miissen und daher un-
fahig sind, die Tatsachen anzuerkennen;
so geht ein grosser Teil unserer Mensch-
lichkeit verloren. Die Initiative Hoffnung
in den Stddten hilft nun mit, Menschen
zusammenzufuhren, Mauern abzubauen
und ehrliche Gesprache zu fuhren.»

Eine Million unterwegs

B. Herbert Martin ist Pastor der Volks-

kirche in Chicago und war Mitgestalter
des Million Man March von 1995 in Wa

shington. Laut ihm «liegt die Wurzel des
Problems in Amerika nicht in der wirt-

schaftlich-sozialen Ordnung. Tiefer und
umfassender ist das Bedurfnis nach mora-

lischer und geistlicher Erneuerung». Als
einen ersten Schritt hatten die afroameri-

kanischen Geistlichen aller Konfessionen

zu einem Eine-Million-Familienmarsch

in Washington im kommenden Oktober
aufgerufen.

Martin empfahl Hoffnung in den Stdd
ten als «einen sicheren und geheiligten
Boden schafTend», wo sich verschiedene
Rassen begegnen kdnnen, «um die ehrli
che und schwierige Arbeit auf dem Weg
zu Vergebung und Versohnung zu leis-
ten». Inzwischen sei anerkannt, dass Ko-

Cricket White mil Dixie IVorthington aus Portland (Oregon), einem Aktivisten von Ore
gon Uniting.
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Gesellschaft lebensfahig?

Caux2000
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Carol Kendall und ihre Schwester Jackie uberbringen Fahnen der Ureinwohner Australiens.

alitionen und Partnerschaften aller Arten

nofwendig seien, «um ein neues Muster
fur die wirtschaftliche, soziale und politi-
sche Veranderung hervorzubringen».
Martin zitierte einige Entwicklungen in
Chicago, die fur ihn Modellcharakter fur
die ganze Umgebung der Stadt erlangen.

Fliichflinge

Erst beim siebten Versuch gelang es
der Familie von Trinh Quynh Tram, aus
Vietnam zu fliichten. Anschaulich be-

schrieb die junge Frau die Schrecken der
Gefangennahme und der Haft, ihre erste
Nacht in Australien, die sie weinend ver-
brachten, die gesundheitsschadigende Ar
beit, die ihre Eltern verrichteten, um die
Familie durchzubringen. Aus ihrer eige-
nen Berufserfahrung im Vietnamesischen
Frauenverband Australiens und der staat-

lichen Kommission fur multikulturelle

Belange zitierte sie mehrere Herausforde-
rungen, die sich den Fliichtlingen stellen:
von der Einsamkeit und Depression von
Frauen und alteren Menschen, die nicht
Englisch sprechen, bin zur «enormen
Verschwendung von intellektuellem Ka-
pital», indem Umsiedler sich in ihrem
Beruf nicht umschulen lassen konnen.

Dank weitblickenden gemeinschaftlichen
fnitiativen «gibt es Hoffnung», sagte sie,
und auch im Finden sowohl der weisen

Erkenntnis, als auch «der Energie unseres
Geistes» im Mitgefuhl. «Die Welt veran-
dern fangt also damit an, dass wir auf un-
ser wahres Selbst zuruckkommen.»

Pfarrer B. Herbert Martin aus Chicago.

Uberlebende

Carol Kendall, eine der sieben uraus-
tralischen Teilnehmenden in Caux, war
mitverantwortlich fiir den diesjahrigen
australischen National Sorry Day am
23. Mai. Wahrend neun Jahren hat sie die

Arbeit von Link-Up koordiniert, einem
Hilfswerk fur erwachsene Ureinwohner,
die als Kinder von ihren Familien ge-
trennt worden waren: «Schweren Her-

zens, aber auch mit viel Hoffnung bin ich
hierher gekommen. Wir arbeiten an den
Folgen der Assimilierungspolitik der
friiheren Regierungen, die keine unserer
Familien verschont liess.» Frau Kendall

beschrieb den fast unglaublichen emotio-
nellen, kulturellen und materiellen Bruch,
den sie und ihre Bevolkerung erlitten hat-
ten. «Meine eigene Heilung begann, als
ich nach meiner Identitat, nach meiner
Familie zu suchen begann. In meiner
Adoptivfamilie war ich das einzige Kind.
Erst mit 35 fand ich meine leibliche Mut

ter. Seither habe ich auch erfahren, wer
mein Vater war. Ich habe 28 Briider und

Schwestern - nicht iibel fur ein Einzel-

kind! Ich bin gliicklich, mit meiner lieben
Schwester Jackie hier zu sein. Wir haben

uns vor acht Jahren gefunden und versu-
chen nun, die verlorenen Jahre aufzuho-
len. Sachte fugen sich die Teile meiner
selbst zusammen. Auf meinem Weg kam
ich zu einer Kreuzung: Ich stand vor der
Wahl, ein von Zorn und Anschuldigungen
aufgefressenes Opfer oder aber eine Uber
lebende zu sein, die den Schmerz verar-
beitet. Ich entschied mich fur das Letztere.

Ich hoffe, dass man uns unvoreinge-
nommen anhdrt (...), dass unsere Erleb-
nisse anerkannt werden und ich gewiss
sein kann: Dies wird niemals mehr ge-
schehen. Viele anstandige Nicht-Urein-
wohner wollen uns auf dieser <Reise der

Hoffnung) begleiten; auch sie verarbeiten
ihren Schmerz. So sind wir gemeinsam
unterwegs.»
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Ziele und Werte
fur das neue Johrhundert
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KONFERENZ
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cbs. Unter diesem Thema wurde eine

Konferenzwoche als Lerngemeinschaft
gestaltet, welche die wichtigen morali-
schen und sozialen Fragen der Gegenwart
betrachten sollte. Es war eine Tagung
«mit einem ausserordentlichen Grad an

Beteiligung, ausgewogen zwischen Vor-
tragen und Fragen, Bemerkungen und
personlichen Erfahnmgsberichten aus dem
Publikuni», wie ein Schweizer Teilneh-
mer anschliessend bemerkte. Die aus Ver-

tretem verschiedener Generationen beste-

hende Gestaltungsgruppe nahm taglich
zu. So kam eine frisch diplomierte briti-
sche Biomedizinerin zum Podiumsge-
sprach (siehe S. 7); eine Australierin viet-
namesischer Herkunft trug zum Thema
Multikuituraiitat bei (siehe S. 5). Dozie-
rende aus dem Gesundheitswesen teilten

die Anwesenden in Gruppen auf, um die
Grundbediirfnisse und ethischen Fragen
der Medizin besser erortern zu konnen.

Schliesslich sprach ein amerikanischer
Personalchef im Ruhestand uber Globali-

sierung (siehe S. 2), zusammen mit einer
jungen Okonomin aus der Ukraine.

Die morgendlichen Plenarsitzungen
iiber personliche Werte fur die Gesell-
schaft wurden im Wohnzimmer-ahnli-

chen Gesprachsstil gefuhrt - dank dem
Dolmetscherteam oft simultan in Rus-

sisch, Spanisch, Franzosisch, ja sogar
Swahili. Gemeinsam wurden Lieder und

Volkstanze eingeubt; eine Dozentin von
der philippinischen Delegation erklarte,
sie empfehle diese Konferenz als die
beste zum Kennenlernen der Grundlagen
der Moralischen Aufriistung. So war denn
auch der Besinnung ein fester Platz ein-
geraumt. Der in Manchester aufgewach-
sene Geologe Bhavesh Patel formulierte
dazu folgenden, aus seiner personlichen
Erfahrung herausgewachsenen Beitrag:

Uber das Horchen

«Werm der Mensch horcht, spricht
Gott. Werm der Mensch gehorcht, handelt

Gott. Das Geheimnis besteht in Gottes

Weisungen. Nicht wir sagen Gott, was er
tun soil, sondern er soil uns leiten. Was
die Welt am meisten braucht, ist die
Kunst des Horchens auf Gott.» Dies sagte
Frank Buchman 1936 vor 25 000 Perso-

nen in Birmingham. Er glaubte daran,
dass Gott zu jedem Menschen sprechen
kaim und einen Plan fur jeden von uns
hat. (...)

Was heisst das heute, beispielsweise
fur jemanden wie mich, der nicht nach
dem traditionellen Glaubensmuster denkt?

Wie ich es sehe, ist das Leben voller
Symbole, voll sinnvoller Zufalle, Bot-
schaften und Traume. Jedes Erlebnis ent-

halt Lernstoff, egal ob wir es positiv oder
negativ werten. Im Leben sehen wir nie
das ganze Bild; vielmehr wird uns im-
mer der nachste Schritt gezeigt, und
wenn wir diesen vertrauensvoll gehen,
wenn wir risikobereit sind, wird uns zu-
teil, was wir brauchen, nicht was wir
wollen. Hier liegt fur mich die wahre
Kunst des Horchens, die feine Fiihrung
des Lebens.

Diese Anleitung kommt nicht von aus-
sen, sondem von innen. Wir haben ein
Gewissen, eine innere Stimme, die uns
leise sagt, was wir zu tun haben. Es ist
unsere Wahl, auf sie zu horchen oder
nicht, doch sie ist stets da und wird uns
nie verlassen. Wenn wir aber horchen -

horen wir dann auch, was gesagt wird?
Oder horen wir bloss, was wir selbst
horen wollen? Wie kormen wir unter-

scheiden? Geistliches Wachstum besteht

in fortwahrend besserem Hinhoren.

Der Poet Emerson sagte: «Die Realitat
ist der sichtbare Umriss einer unsichtba-

ren Welt.» In der Stille und im Horchen

erlauben wir dem anderen Teil des Le

bens, sich zu zeigen. (...) Auch wenn die
Aussenwelt chaotisch ist, konnen wir in-
nerlich zur Stille finden.

Andern zuhdren ist Teil dieses Hor

chens. Aber inwiefern achten wir auf die

Person, die zu uns spricht? Wer von uns
bereitet da nicht schon seine eigene Ant-
wort vor? Wir miissen bewusster, auf-
merksamer und konzentrierter werden.

(...) Wir selbst schatzen es ja auch, wenn
uns jemand richtig zuhdrt.

Das Horchen ist der Schliissel zum

Lernen. (...) Wir miissen uns darin iiben,
um die richtigen Entscheidungen fallen

Ein Nachmittag gait einem
Podiums- und Plenargesprdch
iiber Ethik im Forschungs- und
Gesundheitswesen, Die folgen-
de, leicht gekiirzte Abschrift soil
einen Einblick in Inhalte ver-

mitteln, die in den knappen
zwei Stunden nicht abschlies-

send behandelt werden konn-

ten.

Nicholas Foster, Psychologe (Eng
land): Ich ai'beite in der Entwicklungs-
zusammenarbeit in Siidafrika, wo wir
Gemeinschaftszentren fur Landfrauen er-

stellen. Die Zentren sollen Infonuation an-

bieten, wirtschaftliche Entwicklung unter-
stiitzen und schliesslich die Landflucht

verhindem helfen. Mich macht die Eitel-

keit der westlichen Gesellschaft und ihrer

ehrgeizigen Projekte betroffen, wo doch die
Welt in so mancher Art um Hilfe schreit.

Wo passt da Ethik noch hinein? Was ist sie
angesichts dieser Unvereinbarkeiten? Ken-
nen Sie den BegrifT Cryogenics? Meines
Erachtens die perfekte Eitelkeit: Menschen
lassen ihren Kdrper in einem grossen
Behalter einffieren, um spater aufgetaut zu
werden, wenn das Elixier eines sorglosen
Lebens gefliiiden ist. Ich habe grosse
Miihe, dies einzuordnen. Mich wiirde inter-
essieren, wie Sie dariiber denken.

Richard Davis (USA/Schweiz): Es
scheint mir die logische Folgerung von
Menschen in der westlichen, sakularen
Gesellschaft, denen die Perspektive fehlt.

Slava Balan (Moldawien): Was ist
denn falsch daran?

Nick Foster: Mir scheint, das so Ver-
antwortung verweigert wird, es wird et-
was aufgeschoben...

Rosena Khan (Pakistan/England): Ich
finde es komisch, als wiirde ein Kompro-
miss gemacht in Richtung einer Utopie.
Angenommen, der Mensch wird wieder

zu konnen. Warum? Weil der Einfluss

einer einzigen Entscheidung die starkste
uns bekannte Kraft ist.

aus «Australian Newsbriefs»
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aufgetaut, konnte die Lage dannzumal
nicht schlimmer sein? Es besteht die Ge-

fahr, dass man zum falschen Zeitpunkt
aufgetaut wird.

Arthur Davis (Neuseeiand): Techno-
logien und wissenschaftliche Fahigkeiten
iiberfliigeln unsere ethische und gesetzge-
berische Fahigkeit zur Bewaltigung die-
ser Lage, So scheint mir, es miisse ein
Weg gefunden werden, wo die ethiscben,
moralischen und gesetzlichen Mittel mit
der Technik Schritt halten oder sie steuern

konnen, fails dies erwiinscht ist.

Ward Vandewege (Belgien): Die Re-
gierungen hinken stets hinter der techni-
schen Entwicklung her, aus dcm einfa-
chen Grund, dass man nicht erraten kann,
was sich in ein paar Jahren tun wird. Das
Beispiel der Fiandy-Telefone zeigt es: Zu
Beginn wurden sie in Restaurants, in Au
tos und iiberall beniitzt. Dann kam die

Regierung und untersagte den Gebrauch
iwahrend des Autofahrens. Im erwahnten

Fall wird es ahnlich gehen, bloss sind die
Gefahren hier viel grosser.

Elisabeth Flamrin (Schweden), zur
Frage der Genforschung in Kliniken: Zu-
mindest in Europa hat die genetische Be-
ratung begonnen. Zum Beispiel gibt es in
einem Londoner Spital eine ausgezeich-
nete Anlaufstelle flir Brustkrebs. Im Fall

einer erblichen Belastung kann ffuhzeitig
ein sinnvoller Behandlungsweg einge-
schlagen werden.

Srinivas Vaitla (USA): Erklaren Sie
bitte die Moglichkeiten, Missbrauch ein-
zuschranken.

Riickmeldunsen sind erwiinscht...

Patrick Spooner (Schottland): Eine
personliche Gegenfrage: Wenn sich
ein Forschungsweg eroffnet, wird er
irgendwo in der Welt begangen werden.
Haben wir da nicht eine Verantwortung
dafur, dass die Forschung in gute Hande
kommt? Wenn wir namlich die Techno- :

logic einschranken, wird sie anders-
wo beniitzt und wir konnten uns in einer
sehr schwierigen Lage befinden, indem
wir nicht verstehen, was dort gfeschieht.

Elisabeth Haitirin: Bei Herz-Kreis-

lauf-Patienten hat z.B. die magnetische
Kamera viel gebracht. Doch mit so viel
neuer Technik ist das Risiko gestiegen,
dass die Langzeitbehandlung vergessen

geht. Die liingerfristigen Bediirfhisse
ganzer Patientengruppen sollten nicht
vernachlassigt werden.

Rosena Khan: In etlichen Landern

fehlt das dffentliche Bewusstsein. Es wird

nichts getan, um die Entwicklung ver-
standlich zu machen. Gesellschaft und

Wissenschaft begegnen sich nicht. Sobald
sich etwas ereignet, z.B. mit dem geklon-
ten Schaf Dolly, heisst es: «0 Schrcck, da
geschieht etwas B6ses!» - ohne dass man
weiss, welches die positiven Resultate
scin konnten. Da sind zum Beispiel phan-
tastische Moglichkeiten ftir die Genthera-
pie gegeben. Oder die Magnetresonanz-
Bilder fur das Hirnscanning. Erst gab es
einen Aufschrei der Angst, aber nun hat
es sich als bestes Diagnosewerkzeug der
letzten ftinf Jahre erwiesen. Die Kluft

zwischen Gesellschaft und Wissenschaft

muss iiberbruckt werden.

Pierre Spoerri (Schweiz): Gestern
sprach ich iiber das Genomprojekt mit
einem kanadischen Richter, der zu be-
denken gab, dass eine Grauzone entste-
hen werde, wO richtige Entscheidungen
schwer auszumachen seien. Wie konnen

wir mit solchen Bereichen der Ungewiss-
hcit umgehen?

Rosena Khan: Es werden immer Grau-

zonen bestehen bleiben. Mit dem vollstan-

digen menschlichen Genkatalog eroffnen
sich der Medizin aber phantastische Mog
lichkeiten. Die flir eine BUebserkankung
zeichnenden Gene beispielsweise werden
demnachst innert 6 bis 12 Monaten ermit-

telt werden konnen, im Gegensatz zur bis-
herigen, mehrjahrigen Suche.

Wissenschafts-Podium (v.l.n.i:): Patrick Spooner (Elektronik-Ingenieur), Ward Vandewege (EDV-Programmierer), Nick Foster (Psycho-
loge), Rosena Khan (Mod. Biolpgin), Elisabeth Hamrin (Dozentin der Pflegewissenschaften).
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Nancy Palaypay (Philippinen): Wir
sollten ofFen sein flir die Forschung, aber
die Forschenden sollten sich von ethischen
und gesetzlichen Vorgaben leiten lassen.

Ward Vandewege: Nicht nur Fof-
schende sollten sich ethisch verhalten, son-
dem auch ihre Vorgesetzten - das heisst,
die forschende Firma sollte sich von mehr
als blossem Ertragsdenken leiten lassen.

Christiane Garin (Schweiz): Ich be-
fasse mich mit Chirurgieabteilungen an
Spitalern. Wir sind jeweils ganz schon
stolz, wenn wir etwas Neues entdeckt ha-
ben. Wenn uns jener Teamgeist fehlt, der
unsere Egoismen in Grenzen halt, laufen
wir Gefahr, «aus dem Gleis» dessen zu
geraten, was der Menscliheit niitzt. Jene
Teamfahigkeit also, zu der auch das Hin-
terfragen unserer Motivierung gehort.

Nick Foster: Politik spielt ebenfalls in
diese Kommissionen hinein.

Elisabeth Hamrin: Dann miissen wir
eben dafur sorgen, dass sie richtig zusam-
mengesetzt sind.

Christian Delhomme (Frankreich):
Ganz einverstanden. Was die finanziellen
Interessen in der Forschung angeht, wur-
de ich unterscheiden zwischen einem fach-
lich und geografisch spezifischen Projekt
und all jenem, was grundlegender Natur,
also Teil des Erbes der Menschheit ist.

Wiirde dieses Erbe patentiert, dann
kame es einem Patent auf Musiknoten
gleich, gemass dem die Herren Bach und
Mozart aufgefordert wiirden, eine Gebiihr
fur ihre eigenen Kompositionen zu ent-
richten.

und nach Schluss der Veranstaltimg gibt es weiteren Gesprdchsstojf.

Victor Parllcov (Moldawien): Es ent-
wickeln sich Dinge, die wir nicht beherr-
schen konnen. Also miissen wir dafiir sor
gen, dass die wissenschaflliche Tatigkeit
in der Gesellschaft integriert wird.

Nick Foster: Es gibt da auch Etliik-
kommissionen. Diese arbeiten jedoch un-
terschiedlich schnelL. In meinem For-
schungsprojekt musste ich neun Monate
auf die Erlaubnis warten, meinen psy-
chisch Kranken Musik vorspielen zu diir-
fen. Andere erhielten fur ein Genetikpro-
jekt rnnert fiinf Tagen griines Licht. Was
ist also die Rolle dieser Kommissionen
und jener, die darin mitwirken? (...)

Elisabeth Hamrin: Es spielt eine
wichtige Rolle, wer in diesen Ethikkom-
missionen mitarbeitet.

Srinlvas Valtla: In unseren westli-
chen, liberalen Demokratien entscheiden
wir iiber die Forschung oft auf Grund
von Kosten-Nutzen-Analysen. Was denken
Sie iiber den Stellenwert moralischer Kri-
terien in solchen Analysen?

Rosena Khan: Es spielt eine wichtige
Rolle, wer die Analyse vorhimmt...

Victor Parllcov: Welche Kriterien
schlagen Sie fiir die Auswalil von Mit-
gliedern einer Ethikkommission vor?

Elisabeth Hamrin: Je nach Art der
Kommission sind die Kriterien verschie-
den.

Srinlvas Valtla: Wieviel Gewicht wird
einer moralischen Frage beigemessen?

Nick Foster: Die in der Analyse vor-
genommenen Vergleiche spielen hier eine
Rolle. Die Situation in China mit dem
Reis zum Beispiel ...

Rosena Khan: Es stellte sich heraus,
dass zuwenig Vitamin E in der Grundnah-
rung der Chinesen war. So wurden die
Reissorten dahingehend verandert, dass
mehr Vitamin E ins Essen gelangte. Ein
Vergleich mit der westlichen Einkaufskette,
wo wir zwischen polierten und matten Ta-
felapfeln wahlen konnen, steht ausser Fra
ge. Wir miissen also im Auge behalten, was
wir erreichen wollen. Wer infolge Vitamin-
mangels unter allgemeinen Entwicklungs-
storungen leidet, wird anders entscheiden.
So werden Komitees in verschiedenen Liin-
dem versehiedener Meinung sein, und
ebenfalls die Bevolkerungen.

Elisabeth Hamrin: Zuruck zu klini-
sehen Dingen wie jener Frage, ob eine
Aorta-Ersatz-Operation bei iiber 80-
Jahrigen sirmvoll sei. Das konnen Sie mit
finanziellen Kriterien ausloten, aber auch
mit dem Faktor Lebensqualitat: Wie sehr
sind die Behandelten inistande, das tagli-
che Leben zu meistem? Dorthin miissen
Ethikkommissionen blieken und die Ko-
sten und Nutzen mit andern Faktoren zu-
sammen abwagen.

Ward Vandewege: Das ist gut und
recht, aber die in Firmen erstellten Ana
lysen kiimmern sieh nieht darum. Viel-
leicht sollten wir ein moralisches Etikett
(Label) erstellen, ahnlieh dem ISO-Zer-
tifikat, das bei Firmen reeht gut angese-
hen ist.

Danlela de Bono: In der Wissenschaft
gibt es Grauzonen. Aus meiner Sicht hat
sich die medizinische Forschung stets in
Schwarz-Weiss-Schemen ausgedriickt.
Wollen sich diese Leute nicht ihre Aura
bewahren und sich von der Mehrheit ab-
setzen?

Nick Foster: Gesundheitsbeschaftigte
miissen oft rasche Beschlusse fassen und
werden damit zum Schwarz-Weiss ge-
zwungen. Sie wollen sich nicht unbcdingt
von der Mehrheit absetzen.

Rosena Khan: Die Medien haben ei-
nen grossen Einfluss und konnten in die-
sem Bereich hilfreieh sein .. .

Nick Foster: Transparenz in wisscn-
schaftlichen Belangen spielt eine wichti
ge Rolle. Um sie geht es letztlich.
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Eine improvisierte Violinstunde.

Die Kunst

als Katalysator

Kunst «an und fiir sich» war kein

Thema wahrend der ersten August-
woche, wo sich kulturell Tatige ver-
schiedenster Bereiche in Caux trafen.

Vielmehr ging es darum, die Rolle der
Kunst in der Gestaltung der Gesell-
schaft, ihren heilenden Einfluss, ihre

Vernetzung mit andern Lebensgebieten
zu betrachten. So lauteten denn die

Tagesthemen: Wirtschaft und Kunst -

Familie und Kunst - Glaube und Kunst

- Erziehung und Kunst - Medien und
Kunst. In Podiumsgesprachen (eines ist
hier wiedergegeben) wurde das jeweili-
ge Thema angeschnitten, zum Teil
in Vortragen vertieft, dann in kieineren
Gruppen weiter diskutiert. Zudem
lud ein reiches Angebot an Ateliers
zur aktiven Beteiligung ein, und an den
Nachmittagen bestand «die Qua! der
Wahl» zwischen unzahligen Vor-
fiihrungen, Lesungen, Eilmen, dem
Expose eines Geigenbauers, Musik-
improvisationen - unter dem Motto

«Kunst a la Carte». Abends wurden

die Teilnehmenden mit hochkaratigen
Darbietungen verwohnt: klassische
Lieder- und Instrumentalduo-Abende,
ein Diavortrag iiber Giasmalerei, eine
Komodie von Gogol, ein «biblisches»
Musical aus den US-Siidstaaten sowie

zwei Konzerte des englischen Eitzwil-
liam-Streichquartetts.

PODIUMSGESPRACH

Kunst und Geschaft
Wirtschaft und Kunst haben viele Beriihrungspunkte. Daher

setzten sich an der Nahtstelle der Konferenzen Mensch und Wirt

schaft und Kunst- ein Katalysator fiir Verdnderung Vertreter bei-
der Gebiete mit den Fragen auseinander, die sich aus dieser
«schon immer leidlich guten Ehe» ergeben, wie ein Podiumsteil-
nehmer die Verbindung von Kunst und Wirtschaft umschrieb
und sie verglich mit «einem alten Ehepaar, resigniert, aber im
mer noch da, weil jedes genau weiss, dass es ohne das andere
nicht auskommen kann».

Als Gesprachsleiterin stellte die New
Yorker Kulturjournalistin Melinda Bur
rows zwei Fallbeispiele an den Anfang:
erstens die Stadt Newark im Staat New

Jersey, deren Wirtschaft jahrzehntelang
darnieder lag, bis vor zwei Jahren mit
Hilfe von Spendengeldern, auch seitens
lokaler Firmen, ein neues Kulturzentrum
gebaut wurde. Seither ist die Innenstadt
aufgebliiht: neue Restaurants, neue Ge-
schafte sind aus dem Boden geschossen;
dank der bevolkerten Strassen ist die

Verbrechensrate gesunken; es liessen sich
sogar mehrere New Yorker Unternehmen
verlocken, ihren Geschiiftssitz iiber den
Hudson-Fluss nach Newark zu verlegen.
Konzert- und Theaterkarten verkaufen

sich besser denn je. Zweites Beispiel; In
New York City erhielt das hoch geachtete,
nicht Gewinn-orientierte Theater The
Roundabout (Das Karussell) von einer
Fluggesellschaft 10 Millionen Dollar. Ein
Teil wird zur Restaurierung des prachtigen
historischen Gebaudes verwendet. Das

Theater wird auch umbenannt: The Ame

rican Airlines Theater. Wer hat nun das

bessere Geschaft gemacht?
Zum Einstieg zwei Cliches: «Geschaft

ist Zeit und Geld.» «Kunst ist Inspiration
und Sch6pfung.»

Alick Sytor (Briissel, Verkaufsleiter
Europa-Nahost-Afrika fiir eine multina-
tionale Telekommunikationsfirma): Es
stimmt, wir leben zunehmend in einer
Gesellschaft der Verdiener, wo die Aus-
iibung von Kunst als Zeitverlust gelten
konnte. Und doch wiirde ich meinen, nie-
mals in der Geschichte seien die Kiinste

so sehr «zelebriert und vermarktet» wor-

den wie im zu Ende gehenden Jahrhun-
dert; sie sind sozusagen rentabel gewor-
den. Ubrigens miissen wir dafiir sorgen,
dass nicht bloss Fussballspiele und Spani-
enferien - so sympathisch sie sind - die
Menschen zum Traumen bringen. Wie,
weiss ich nicht. Die Kiinste miissen sich

aber besser solidarisieren und aus-

driicken, vielseitiger werden, sich neue
Impulse geben, vor ahem indem sie origi-
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Kunst und Geschaft

nelle Projekte durchfiihren. Der Auftrag
der Geschaftswelt ihrerseits ist es, weiter-
hin die Kulturgiiter bekannt zu machen
und dieses Erbe durch Finanzierung und
Mazenatentum zu schiitzen.

Bev Appleton (Theaterdirektor, Rich
mond USA): Uns in den USA stellt sich
das Problem, dass die eingangs erwahnte
«Ehe» nicht immer eine gute Ehe und der
aussteigewillige Partner meist die Ge-
schaftsseite ist. Und doch ist uns Kiinst-

lern sehr wohl bewusst, dass wir auf die
Geschaftswelt - den privaten Sektor -
und die ofFentliche Hand angewiesen sind.

Samuel Bryant (Kunsthandler, Seattle
USA): Kunst ist Geschaft. Und Geschaft
ist Kunst. Das Gebaude, in dem wir uns
befinden, widerspiegelt diese Beziehung.
Kunst ist etwas Geistiges, und daher miis-
sen wir auf Gott schauen, den Grossen
Kiinstler, der uns alle als Kunst erschaf-
fen hat. Dies wiederum war sein Geschaft.

Die Kunst, Preise festzulegen, beherr-
sche ich noch nicht. Haufig setze ich sic
zu hoch Oder zu niedrig an. In Simbabwe
nahm ein Bildhauer meine Frau und mich

zu einem Steinbruch im Busch mit. Der

Stein wird von Hand abgebaut und mit
Schubkarren sieben Kilometer bis zur

Hauptstrasse geschoben, von wo ein Last-
wagen sie ins Atelier bringt, ungefahr 80
Oder 90 Kilometer entfemt. Wie legt man
da einen Preis fest - allein schon fur die
Arbeit, bevor der Stein behauen worden
ist? Wenn ich meinen Kunden dies bei-
bringen kann, steigt der Wert.

Sytor: A propos «Beibringen»: Was in
der Geschaftswelt allzu oft vergessen
geht, ist die Tatsache, dass wir standig
hinzulemen mussen, sogar die obersten
Chefs. Anderseits arbeiten Firmen gern
mit Budgets, Geschaftsplanen, Projektio-
nen. Unternehmensleiter sind empfang-
lich, wenn sie auf dieser Ebene angegan-
gen werden. Warum nicht versuchen, ihre
Sprache zu sprechen? Alles in allem: ein
gegenseitiger Lemvorgang.

Appleton: Wie Alick sagt, ist es ein
Austausch. Wir Kiinstler mussen unsere

Vorarbeit, unsere Hausaufgaben machen,
bevor wir bei Firmen vorsprechen: Was
hat das Untemehmen bisher an kultureller
Unterstutzung geleistet? Hat es dies uber-
haupt getan?

Sehr haufig schneiden wir die Frage
an, was die Firma fur das Gemeinwesen
tue, also fur die Lebensqualitat: «Was ha-

ben Sie kulturell zu bieten, nicht nur mir
als zukiinftigem Angestellten, sondern
auch meinen Kindern, falls ich mich in
Ihrem Umfeld niederlasse?»

Burrows: Darf eine Firma, die Geld
fur ein kiinstlerisches Projekt gibt, eine
Gegenleistung verlangen?

Sytor: Aus eigener Erfahrung in die-
sem Bereich karm ich sagen: Es geht um
den Versuch, eine Beziehung, eine Part-
nerschaft aufzubauen, die einem Gemein
wesen zugute kommt. Dies kann die Fir-

nur Shona-Skulpturen; ich fordere die
Kultur, die Kiinstler. Mir macht das so
viel Spass - ich vergesse ganz, dass es
Arbeit ist! Bei all dem denke ich nicht ans

Geld, sondern an die Kiinstler, die so hart
arbeiten, um ihre Familie am Leben zu er-
halten. Jene Lebensform wird zwar nicht

aussterben, falls ich sie nicht fordere,
aber jedes kleine Bisschen hilft mit.

Burrows: Nun etwas zur Zukunft. In-

folge von Sparmassnahmen im Bildungs-
system gibt es heute, wenigstens in Ame-

Samuel Bryant mit der von ihm geschenkten Skulptur aus Simbabwe; Lisheth Lasserre-
Jdggli, Betreuerin der Kunstwerke in Caux, nimmt sie in Empfang.

ma selbst oder eine Tournee im Rahmen

der Firma sein, aber auch eine Entwick-
lungszusammenarbeit im lokalen Umfeld.
Wichtig ist, dass der Rahmen abgesteckt
ist. Und diese Arbeit miissen beide Seiten

tun.

Burrows: Zuriick zu Simbabwe. Dient

der wirtschaftliche Anreiz, den Sie, Sa
muel Bryant, jener Kunstlergemeinschaft
bieten, als Schliissel zum Fortbestehen ih-
rer Kunst und ihrer Fertigkeiten?

Bryant: Ja, oft. Die Kiinstler in Sim
babwe sind wie iiberall in der Welt: Es

gibt brotlose, es gibt erfolgreiche. Die
Beziehungen mit den einen und andern
sind sehr gut. Jedesmal, wenn ich auf Ein-
kaufstour komme, sagen die Kiinstler:
«Willkommen zu Hause!»

In meiner Galerie verkaufe ich nicht

rika, mehr als eine Generation, die den
Kiinsten nicht begegnet ist - nicht taglich
oder regelmassig. Im Gegensatz zu Sim
babwe, wo die Traditionen weitergereieht
werden, haben wir in der «entwickelten»
Welt diesen Kontakt etwas verloren.

Sytor: Jedesmal, wenn ich in einer
fremden Stadt auf Geschaftsreise bin, sei
es Florenz, Miinchen, Berlin, London,
heute auch Prag oder Warschau, nutze ich
meine freien Stunden zu einem Mu-
seumsbesuch. Und immer uberrascht

mich die Anzahl Jugendlicher, die ich
dort antreffe, sogar mitten in der Woche.

Appleton: Einmal gab uns eine Firma,
die sich fur die Weiterbildung junger
Menschen interessiert, 10 000 $ an die
Kosten einer zweiwochigen Schreibwerk-
statt in den Blue-Ridge-Bergen. Aller-
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Information und Inspiration
getioren zusammen

Einen Aniass bosonderor Art bildete der offciitlicbc Caiix-Voitra</
des stcihertretenden anglikanischcn Bischofs von London, Michael
Marshall, zum Thema «Glaube und Kunst». Nebcn seinem Ilirlenamt

(er betrcut auch die St. Paul's Church in London, Anlaufsteile fiir

Schauspielcr und andere Kunstschaffende) tritt er als Konzertpianist
mit narnhaften Orchestern auL Seine Scrle von Morgenbetrachtungen
in Caux fand regen Zuspruch. Hier einige «Momentaiifnahinen» aus
.seinem Vortrag.

Schonheit Giite uad Wahrheit sind
eine Art Multipack, ein Triumvirat, Zeu-
gen ein und derselben Wirklichkeit. Das
Griechische widerspiegelt etwas davon
im Wort kalon, gewohnlich mit «gut»
ubersetzt, das aber eine reichhaltigere
Bedeutung hat, namlich «sch6n» oder
«anziehend». In seinem mehrbandigen
Werk Herrlichkeit. Eine theologische
Asthetik driickt es der Schweizer Theolo-
ge und Jesuit Hans Urs von Balthasar so
aus: «Es ist das Richtige, das Passende,
das Gute - das, was einem Menschen zu-
steht, kraft dem er Integritat, Gesundheit,
Sicherheit besitzt; nur sofern es all dies
umfasst, ist kalon aucli bestatigt und be-
wiesen als das Schone.» Weiter macht er

geltend, Wahrheit und Schonheit seien
ebenso sehr ein Paar wie Liige und Hass-
lichkeit.

Fiir Scholastiker des Mittelalters wie

Thomas von Aquin war das Weltall ganz
klar aus einem Guss. Unschwer lasst sich

somit erkennen, dass sich aus dieser
Sichtweise die Kirche des Mittelalters

und erst rccht der Renaissance in der Rol-

le als wichtigste Fbrderin der Kiinste ge-
fiel, indem sie mit den Kaufleuten der

Wahrheit, dem Zeugnis der Heiligen und
der von Kiinstlern und Handwerkern je-
ner Epoche geschaffenen Schonheit in
standigem Dialog stand. (...)

Was ist also schief gelaufen? Noch un-
langst stand die starrkbpfige Wahrheit,
begleitet von ihren Gewissheiten, als aus-
schliesslicher Besitz der Wissenschaft auf

der einen Seite, wahrend anderseits:
Schonheit und Giite zusammen mit der

Religion in den Korb der privaten und
einzelgangerischen Ansichten geworfen,
wurden. Fast etwas polemisch meint von

Der Pianist John Burrows und die Sopranistin Sylvie Sodeiiund bereiten ihren Lieder-
abend van

dings versaumten wir, uns praktisch damit
zu befassen, woriiber die jungen Leute
schreiben wiirden. Einige schrieben darm
iiber etwas, was sie echt betraf: Drogenpro-
bleme ... Die Firma war empbrt, aber das
Geld war schon ausgegeben und konnte
nicht zuriickgefordert werden. Es geht ja
eben darum, erne Partnerschaft aufzubauen
tmd Sorge zu tragen, dass wir nicht etwas
tim, was den anderen vor den Kopf stosst.

Burrows: Meinen Sie damit, Sie wiir
den einer Firma erlauben, den Schiilern
zu sagen, woriiber sie schreiben diirfen?
Oder wiirden Sie sich einen anderen Part

ner suchen?

Appleton: Das Letztere. Niemals wur-
de ich mir von einem Untemehmen dik-

tieren lassen, was ich als Kiinstler tue.
Ich liebe es, Menschen zu unterhalten.
Aber von dieser Diat kann ich nicht

leben. Ich mochte sie etwas provozieren,

iiber die Zukunft nachzudenken, nicht
bloss iiber die Vergangenheit. Unser Fes
tival reist jedes Jahr nach Rumanien,
Ungarn und in andere osteuropaische
Lander. Dort ftihren wir Werke auf,
die sich die Leute bei uns daheim nicht

ansahen, sogar wenn sie gratis geboten
wiirden. Auch mit dem Publikum besteht

eine Parmerschaft, und auch hier muss
ein Kiinstler standig entscheiden, wozu
er bereit ist und wozu nicht, bevor er eine
solche Beziehung eingeht: mit Zuschau-
ern, Kaufem oder Konzertbesuchern. Lfnd
hoffentlich ergibt sich daraus eine Ehe,
die gedeiht, indem die Menschen zahl-
reich kommen und die Kunst geniessen.

Bryant: Ich bin froh, dass ich selbststan-
dig bin! Mir ist es wichtig, die Kunst
zu prasentieren und nicht die Leute an-
zuflehen, sie zu kaufen. Wenn Kunst rich-
tig vorgestellt wird, hat der Kaufer die
Wahl zwischen Ja oder Nein. Kunst sollte

Kunst sein, nicht Geld. Werm die Kunst
spricht, wird das Geld antworten.

Frage aus dem Publikum: Es wurde
viel uber die kiinstlerische Freiheit ge-
sprochen. Welche Verantwortung hat der
Kiinstler fur die Freiheit?

Appleton: Ich denke mir, Kiinstler ha-
ben schon auch eine Verantwortung,
dafiir zu sorgen, dass Demokratie und
freier Ausdruck im Weltmassstab zum

Tragen kommen - aus Sorge um all jene
Kiinstler, die diese Freiheit nicht haben.

Sytor: Ich mochte sagen: Unbedingt!
Nicht bloss die Kiinstler, sondern jeder
von uns, auch die Geschaftsleute, und
vielleicht vor allem die Politiker. Warum

konnten nicht Kiinstler und Geschaftswelt

als erste diesem Geist den Weg bahnen?

Verena Gautschi
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Bilder

Balthasar: «Wir konnen sicher sein: Je-

mand der den Namen der Schonheit ver-

hohnt, als sei sie das Ornament einer
bourgeoisen Vergangenheit, der kann -
ob er es zugibt oder nicht - nicht mehr
beten und wird bald auch nicht mehr lie-

ben konnen.»

«Die wissenschaftliche Entmenschli-

chung hat eine grosse Anziehungskraft»,
schrieb der ungarische Wissenschaftler
Michael Polanyi, ein Zeitzeuge beider
Weltkriege. «Wenn das alles ist, was wir
sind kaim natiirlich nicht erwartet wer-
den, dass wir uns wie verantwortliche
menschliche Wesen benehmen. (...) Ein
nackter Affe darf sich doch sicher hie und

da einen Tag Urlaub vom moralischen
Benehmen leisten; damit ist er bloss sich
selber treu! Geht es aber dann hart auf

hart, ist die moralische Struktur ge-
schwacht und die Barbarei der Zivilisati-

on bricht durch, scheusslicher als die Bar
barei des primitiven Lebens.» Sein Ziel
sei es, schrieb er anderswo, «den Men-
schen wieder mit jenen Fahigkeiten aus-
zustatten, gegen die ihn Jahrhunderte kri-
tischen Denkens argwohnisch gemacht
haben». (...)

Kein Gulesiegel

Ich bin zutiefst iiberzeugt, dass dem
Kiinstler eine fuhrende Rolle in diesem

Prozess der Wiederentdeckung und Neu-
deutung zukommt. Aber bitte nicht - ich
betone: nicht! - fiber die Kunst als Propa
ganda, sondern vielmehr durch die Kunst
als Parabel gesehen - genau so, wie Jesus
lehrt, indem er Gleichnisse erzahlt und

seine Zuhorer die Wahrheiten fur den All-

tag daraus ableiten lasst. (...)

In gewissen Kreisen wird heute viel
von «christlicher» Kunst gesprochen und
der Schluss gezogen, sie sei deshalb gut.
Unsinn! Ich bin immer misstrauisch,
wenn das Wort «chiistlich» als Gfitesie-

gel verwendet wird. Meistens muss es
herhalten, um Zweitklassiges zu vertu-
schen. Was ich brauche, ist nicht ein
«christlicher» Klempner, ein «christli-
cher» Architekt, sondern ein guter
Klempner oder Architekt. Und ganz ge-
wiss haben die Christen auch nicht unbe-

dingt die Gfite, Schonheit oder Wahrheit
gepachtet. (...)

Indem wir krankhaft-kfinstlich die bei-

den menschlichen Gehimhalften und ihre

Aussagen trennten, haben wir der Wis-
senschaft das Intuitive und Geistige,

I
Teilnehmer am Rimdtisch der Politiker: die Parlamentarier Sir Cyril Townsend (I.) und
Sir Jim Lester im Gesprdch mit Sir Howard Cooke, Generalgouverneur von Jamaika.

Ein Journalist von Radio France International interviewt einen Libanesen in Arabisch

(siehe Meldung S. 23).

das Kfinstlerische und Religiose vorent-
halten, wahrend diese ihrerseits in einen
subjektiven «Tast-und-Ffihl»-Sumpf ab-
schwenkten, ohne die Realitat und die
wissenschaftlichen Disziplinen zu beach-
ten. Information und Inspiration gehoren
zusammen.

Anders gesagt: Es gibt keinen Grund,
warum Wissenschaft, Religion und Kunst
verfeindet sein sollten. Keine dieser Dis

ziplinen soli Vorrang beanspruchen kon
nen, und das Triumvirat - Kiinstler, Wis
senschaftler und Theologe - soil im
standigen Dialog bleiben, wahrend jeder
seiner besonderen Fertigkeit und Beru-
fung nachgeht.

Ich hoffe, dass sich die Kirche dank
diesem erneuten Zusammenwirken wie-

derum als ffihrende Schirmherrin der

Kfinste erweisen wird, wahrend die wis
senschaftliche Wahrheit ihrerseits nicht

langer die objektive Wahrheit verein-
nahmt und dank neuen Entdeckungen in
der Chaos- und Quantentheorie aufhoren
wird, das Weltall in entpersonlichten Be-
grifFen oder als geschlossenes mechani-
stisches System zu sehen. (...)

Das Angebot der Kirche, erneut
Schirmherrin der Kunst zu sein, darf

nichts von Tyrannei an sich haben, nichts
von jenem falschen Drang, alles aufrau-
men zu wollen, so dass die Kirche wieder
alle Disziplinen fiberschauen konnte.
Vielmelir sollte die Kirche einen gast-
freundlichen Raum bieten, wo Kunstwer-
ke im Rahmen des Transzendenten ihre

Botschaft «in ihrer eigenen Sprache» aus-
drficken konnen - wie am ersten Pfingst-
fest, mochte ich anfugen!
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Die Studierenden am neunten Sommerkurs fur Konfliktanalyse
iind Verdndening CSP (Caux Scholars Program).

bogen

I

Ismar und Fabiana, ein junges Ehepaar aus Honduras und Brasilien,
nimmt sick anschliessend an die Sommerkonferenz ein Jahr Zeit
zum Praktikum in verschiedenen MRA-lnitiativen.

Der orthodoxe Metropolit Damaskinos, der den Okumenischen Patri-
archen von Konstantinopel, S.H. Bartholomaios I., in Genf vertritt,
sprach in Caux anldsslich der Tagung Leben, Glauben, Gemein-
schaft; «In den dunklen Jahren des staatlich verordneten Atheismus

war die orthodoxe Kirche nicht nur im Stands, die grosse geistliche
Tradition der Vdlker zu bewahren und am Leben zu erhalten, sondern
auch die Verbindungen mit einer jetzt grenzenfreien Welt zu vertiefen,
in der die Orthodoxie einen entscheidenden spirituellen Beitrag zu
leisten berufen ist. Ein vereintes Europa muss sich auf die Orthodo
xie stiitzen, sonst wird es weder europdisch noch vereint sein.» Fiir
ihn «ist und muss die Religion ein irdischer Spiegel des himmlischen
Friedens sein; die Religion ist und muss der wichtigste Faktorfilr die
friedliche Koexistenz der Vdlker sein.» Die Religion konne den Frie-
den nicht erzwingen, noch konne sie den Krieg verhindern, «aber sie
kann unaufhdrlich den friedliebenden Menschen stdrken».
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Nachhaltige Partnerschaften

In einer globalisierten Wirtschaft, die iiber Zerstiickelung und
Ungerechtigkeit hinaus Chancen bletet, scheint Partnerschaft oft der
Konigsweg - Partnerschaft zwischen Arbeit, Kapital und Regierung,
zwischen Ost und West, Nord und Siid, Wirtschaft und Gesellschaft,
zwischen und innerhalb von Unternehmen und sogar in der Familie.
Partnerschaft ist mehr als eine blosse Vertragsbeziehung. Sie erfordert
ein auf Werten basierendes, taglich geiebtes Vertrauen, gemeinsame
Visionen, allseitige Veranderung.

Dieser Einfiihrungstext auf dem Programm zur 27. Konferenz fiir
Mensch und Wirtschaft in Caux malt den Hintergrund, vor dem sich
die iiber 200 Teilnehmer in Plenarversammlungen und taglich in Foren
und Diskussionsgruppen trafen.

Fiir John Carlisle, Prasident einer in-
ternationalen Beratungsfirma im eng-
lischen Sheffiel4 hat sich der partner-
schaftliche Ansatz als efFizienter und

qualitativ besser erwiesen als die Resulta-
te von Firmen mit reinem Konkurrenz-

denken. Die Zivilgesellschaft mobilisiere
sich angesichts der Auswuchse der Glo-
balisierung, denn die Idee vom «globalen
Dorf» habe sich als triigerisch entpuppt
und erwecke bloss den Schein einer ge-
borgenen Gemeinschaft: Die naher zu-
sammenruckende Welt erweise sich als

denken «auf Geschaftsbeziehungen um-
gestellt haben, welche die legitimen
Bedurfnisse aller andem an der Produk-

tionskette beteiligten Unternehmen be-
riicksichtigen, ohne die unternehmens-
eigenen Ziele aus den Augen zu lassen.
So kann Zusammenarbeit und Vertrauen

entstehen.» Dies bedeute das stillschwei-

gende Anerkennen der Tatsache, dass in
der Produktion eine gegenseitige Abhan-
gigkeit bestehe: Kein Unternehmen kdrme
ohne die Kooperation und Unterstiitzung
seiner Zulieferer iiberleben. «Beim Part-

ge immer wieder kreatives Denken und
Ideen fur effizientere Produktion.

Laut Carlisle werden sich mehr und

mehr Firmen zunehmend ihrer gegensei-
tigen Abhangigkeit und der Auswirkun-
gen auf die Umwelt gewahr. Dieses Be-
wusstsein musse nun globalisiert werden.

Kultur der Kommunikation

Fiir den brasilianischen Gewerkschaf-

ter und Menschenrechtsaktivisten Tibor

Sulik bergen gewisse Methoden des neo-
liberalen Weltwirtschaftssystems Ansatze
jener marxistischen Thesen, nach wel-
chen der Zweck die Mittel heilige. Dies
beunruhige ihn besonders, weil er und
viele seiner friiheren Mitstreiter die ver-

heerenden Auswirkungen solcher Theo-
rien miterlebt und sich deshalb davon

abgewandt batten. Sulik, ein langjahriger
Mitarbeiter der siidamerikanischen Ge-

werkschaftszentrale CLAT und von 1992

bis 1998 Mitglied der papstlichen Kom-
mission Justitia et Pax, bezeichnete die
Korruption als Ubel, das aus einer Er-
ziehung hervorgehe, welche die Kinder
einzig auf Konkurrenz trimme und das

Von den Rednern ... (im Bild: Manager John Carlisle und Gewerkschafter Tibor Sulik) .

konfliktgeladen und von Fliichtlingsstro-
men durchzogen. Das Primat der Politik
als Problemloserin der Welt sei aufgeho-
ben, denn die Studien hauften sich, nach
denen die wirtschaftlichen Aktivitaten die

Welt tiefer beeinflussen als die politischen.

Vernetzt denken

«Wenn die Geschaftswelt derart mach-

tig ist, muss sie einen ebenbiirtigen Ver-
antwortungssinn entwickeln», meinte
Carlisle. In seiner Beratertatigkeit fiir
Bauuntemehmen stelle er in jenen Firmen
Ansatze eines Gesinnungswandels fest,
die vom rein traditionellen Konkurrenz-

nering geht es aber um mehr als Selbst-
schutz, denn anerkennen, dass Zusam
menarbeit notig ist, heisst ungeheure
Energien freisetzen», meint Carlisle. So
erstelle die auf Partnering orientierte
Detaillistenkette Sainsburys heute Filia-
len mit besserem Irmenausbau, und zwar
in nur 18 statt wie friiher 40 Wochen;
beim Ausbau der U-Bahn von Hongkong
seien in den ersten zwei Arbeitswochen

bereits 4 Millionen Dollar eingespart wor-
den. In beiden Fallen seien die Erfolge di-
rekt auf ehrliche Gesprache zuruckzu-
fiihren und auch auf das Miteinbeziehen

der Geschaftspartner in die urspriingliche
Planung fur das ganze Projekt. Dies brin-

Geld zum Gott mache. Deshalb bediirfe

es um so mehr und intensiverer zwischen-

menschlicher Kontakte iiber alle betrieb-

lichen Ebenen hinweg. Er zitierte mehre-
re Beispiele von Unternehmen, in denen
dank einer solchen Kultur der Kommuni

kation trotz drastischer Umstrukturierung
die Produktion gesteigert und gleichzeitig
Arbeitsplatze erhalten werden kormten.

Potenzial entdecken

In funf Foren widmeten sich die Kon-

ferenzteilnehmer einem breiten Spektrum
von Themen: von der Partnerschaft in

wirtschaftlicher, sozialer und gemein-
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Geld, Globalisierung und
Glelchberechtigung

Mit Blick auf den weiteren Rahmen der Verantwortung, welche die Globalisie
rung der Wirtschaft mit sich bringt, warnte dor indische Journalist und Biograph
Rajmohan Gandhi in seinem Vortrag davor, dass die wachsende Kluft zwischen ar-
men und reichen Landern, die dnrch die Globalisierung zusatzlich verscharft wer-
de, gewaltsanie Ausschreitnngen nach sich ziehen konnte. Damit diese Bedrohung
abgewendet vverden konne, f'orderte er eine «Globalisierung der Herzen» der Men-
schen im Westen wie in den Entwicklungslandern.

Gandhi ist Professor am «Institute for Policy Research)) in Neu-Delhi und Mit-
begriinder der Bildungsstatte «Asia Platean» in Panchgani (200 km von Mumbai
entfernt), wo seit zwei Jahrzehnten Industrieseminare fiir Mitarbeiter und Ange-
stellte von Unternehmen des privaten und offcntlichcn Sektors organisiert vverden.

«Die Globalisierung trifft die Armen,
Ungebildeten und Gliicklosen besonders
hart. Sie verscharft die Ungleichheit eher
noch. Die Eliten der Entwicklungslander
treffen auf der ganzen Welt mit ihres-
gleichen zusammen, wahrend unzahlige
Menschen von Hunger und Krankheiten
bedroht sind, aber sehr wohl mitbekom-
men, welch standig wachsenden Luxus
diese Elite geniesst. Die Lage ist reif fur
Spannungen und Ressentiments und birgt
ein hohes Gewaltpotenzial.))

Vermieden werden konne dies «durch

ein Engagement zu Gunsten der Bediirf-

nisse alter, das Raum bietet fur Kreativitat
und Innovation, aber auch Gemeinsam-
keit und Anteilnalime. In unsern Wiin-

schen und Sehnsiichten sollten die Men

schen an erster Stelle stehen - weit vor

den materiellen Dingen.))

Zweierlel Mass?

Nach Gandhis Ansicht lehnen viele

Menschen in den Entwicklungslandern
die Globalisierung ab, weil sie nationale
Kulturen bedrohe und weil in dieser

Frage weltweit offensichtlich mit zwei-
erlei Mass gemessen werde. «Der Drit-

ten Welt wird gesagt; <Wenn ihr freien
Handel mit der iibrigen Welt wollt,
miisst ihr die Umwelt schiitzen, diirft ihr
die Arbeitskrafte, in erster Linie die
Kinder, nicht ausbeuten und die Men-
schenrechte nicht verletzen).))

Zahlreiche Menschen in der Dritten

Welt vermuteten jedoch, dass die ent-
wickelten Lander diese Kriterien selbst

verletzt hatten, dass eine Verbindung
zwischen den Verfechtern dieser Stan

dards und westlichen Unternehmen

bestehe und der Westen immer dann

die Augen vor eigenen Verstossen ver-
schliesse, wenn es um hohe Handels-
volumen gehe. Es sei notwendig, die
armen Lander schrittweise an diese

Normen heranzufiihren, da sie in der
Tat unabdinglich seien, diese Lander je
doch sehr teuer zu stehen kamen und

sie dem Westen gegenuber noch weni-
ger wettbewerbsfahig zu machen droh-
ten.

«Wir in der Dritten Welt wiederum

sollten auch anerkennen, dass unsere
Entwicklung letzten Endes in unsern

via Dolmetscher-Team (hier kiirz vor dem Einsatz) . zum Zuhdrer: hier der Entschuldungsexperte Bill Peters (siehe
Leitartikel S. 3).

schaftlicher Entwicklung iiber die Rolle
kleiner und mittlerer Unternehmen und

der Verstandigung zwischen der westli
chen Welt und den neuen Wirtschafts-

markten im Osten des Kontinents bis bin

zur Beziehung zwischen der Wirtschaft
und den verschiedenen ethnischen Bevdl-

kerungsgruppen in den heutigen Stadten.

Freude cm Einstieg

Die ukrainische Wirtschaftshochschul-

absolventin Anastasia Lunyk nahm am

«Rundtisch der Junioren» fur Junge Berufs-
tatige teil imd wirkte im Organisationsteam
der Wirtschaftstagung mit. Sie rief die Ta-
gungsteilnehmer dazu auf, sich nicht nur
auf die Probleme zu fixieren: «Die Ge-

schaftswelt bietet uns auch Gelegenheit, in-
nerer Kreativitat Ausdruck zu geben, das
Potenzial von Mitarbeitenden zu entdecken

und zu fordem sowie neue Losungen zu fin-
den. Sie ermoglicht uns auch, die Freude zu
erleben, wenn es uns gelingt, die richtigen
Aufgaben gut zu erledigen, und wenn wir
unseren Bemf mit Begeisterung ausiiben.))

eigenen Handen liegt. Wir sollten zuge-
ben, dass eine schlechte und korrupte
Politik die Hauptsache fur fehlendes
Oder unzureichendes Wachstum ist)>,
fuhr Gandhi fort. Seine Ausfuhrungen
schloss er mit den Worten: «Ich bin zu-

versichtlich, dass die Menschen fahig
sind, auf die Stimme ihres Herzens zu
h5ren.»
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Drehscheibe fur Wirtschaft
und Gesellschaft

Eine Neuerung der diesjahrigen Wirt-
schaftstagung war das eingangs erwahnte
Forum iiber die Beziehungen zwischen
Wirtschaft und ethnischen Bevolkerungs-
gruppen. Es wurde organisiert von Mitar-
beitenden im Programm «HofiTiung in den
Stadten», uber das wir schon wiederholt be-
richteten (siehe auch S. 4). In diesem Pro
gramm geht es um einen ehrlichen Dialog
uber Rassenfragen, Verantwortung und Ver-
sdhnung zwischen den Behorden und ethni
schen Gruppen, der bereits in zwdlf ameri-
kanischen Grossstadten angelaufen ist.

Am Forum in Caux nahmen Wirt-

schaftsleute und politisch Verantwortliche
teil, welche den sozialen Einsatz von

Lehrgang

fiir Chefs

Ein Tagesbesucher und Journalist
kommentierte unter anderem, die An-
zahl jiingerer Menschen an der Wirt-
schaftskonferenz erstaune ihn sehr. In

der Tat fand in diesen Tagen ein lebhaf-
ter Erfahrungs- und Ideenaustausch
zwischen den Generationen statt.

Die vierundzwanzigjahrige Andrea
Cooper arbeitet bei der Eirma Procter
& Gamble, wo sie als nationale Proku-
ristin einen Geschaftsbereich von 30

Millionen £ mit einem Ausgaben-Etat
von 3 Millionen verwaltet.

Wie die meisten Studierenden sei auch

sie, als sie vor sechs Jahren ihr Wirtschafts-
studium in Sheffield begonnen babe, von
der Welt abgeschnitten und mit sich selber
beschaftigt gewesen; sie habe in einer Art
«Studenten-Glasglocke» gelebt.

Das von einem friiheren Caux-Scholar

entworfene Programm Students for Shef
field habe sie dort herausgeholt, ihr ermog-
licht, sich selber kennen zu lemen und sie
zu einer «entschiedenen Personlichkeit mit

ethischen Prinzipien und realistischen
Traumen» werden lassen. Sie habe genug
Selbstvertrauen gewonnen, um sich fur die
erste Teilzeitstelle bei Procter & Gamble zu

melden, und habe diese zu ihrer Freude und
ihrem Erstaunen auch erhalten, bevor sie
dann in ihre gegenwartige Position befor-
dert worden sei: «Mein Kollege hier, Ku
mar Raval, hatte zu meiner Studienzeit das
Programm Students for Sheffield lanciert.

Unternehmen in ihren Stadten gemein-
sam mit den Behorden beleuchteten.

Stddte; Wirtschaft konn

mitgestalten

Der Niederlander Paul Nouwen,
Generaldirektor des Royal Dutch Touring
Club mit 3 Millionen Mitgliedern, unter-
strich, wahrend seiner Arbeit als Kontakt-
person zwischen der Geschaftswelt und
den Stadtbehorden sei ihm immer wieder

aufgefallen, wie viele Immigranten aus-
serst begabt seien, aber diese Begabung
nicht einbringen konnen, weil es fur sie
keine Arbeitsplatze gebe. Der Oberbiirger-
meister von Den Haag habe nun vor kur-

zem ein Treffen mit den Geschaftsleuten

der Stadt einberufen und sie gebeten, ihm
bei der Arbeitsplatzsuche fiir auslandi-
sche Arbeitswillige und bei ihrer Schu-
lung zu helfen. Nouwen, der als Vorsit-
zender der stadtischen Arbeitsgruppe
«Wirtschaft und Gemeinschaft» mit der

Organisation beauftragt worden war, hat
te die Geschaftsleute in vier Gruppen
aufgeteilt und sie iiber ihr Zukunftsbild
der Stadt befragt. Dies sei ein langerfri-
stiges Projekt, in dem verschiedene ge-
meinsame Programme ausgearbeitet wer
den sollten, aber bereits jetzt habe man in
kurzer Zeit fur Flunderte von Marokka-

nern Schulungs- und Arbeitsplatze ge-
funden.

Das Publikum meldet sich zu Wort.

Es war ihm gelungen, lokale Personlichkei-
ten aus Polizei, Wirtschaft, der Stadtbehor-
de und dem Freiwilligensektor zu gewin-
nen, unentgeltlich Zeit dafur einzusetzen,
diese Studenten zu <schulen>.»

Andrea fahrt weiter: «Mit vierzig an-
dern Studenten erlebte ich ein erstaunli-

ches Einflihrungswochenende, in dessen
Verlauf wir unseren Argwohn gegeniiber
der Verantwortung verloren, uns selber
verstehen und kennen lernten. Wir sahen,
dass es jederzeit moglich ist, schlechte
Gewohnheiten zu <ent-lernen>, und dass
wir die Werte, die wir uns fur die Gesell
schaft wtinschen, selber taglich anwenden
miissen und konnen. Als nachstes fuhrten

uns die Mitglieder der freiwilligen Kurs-
leitung an sechs aufeinanderfolgenden
Sonntagen in ihre Aufgabenbereiche ein.»

Die Jung-Managerin Andrea verdankt
ihre Fiihningsffihigkeiten der Schulung
im Programm Students for Sheffield.

Sie seien erstaunlich offen gewesen, hat-
ten auch von ihren Schwachen und den

Fehlern gesprochen, die sie in der Aus-
fulu-ung ihrer Aufgaben gemacht hatten.

Heute leitet Andrea im Nebenamt ein

soziales Unterstiitzungsprojekt der Firma
Procter & Gamble in der Stadt Harrogate.
Es sei ihr gelungen, 75 lokale Personen
und Organisationen zum freiwilligen Mit-
wirken am Projekt zu gewinnen. Dieses
sei so rasch gewachsen und auf ein so po
sitives Echo gestossen, dass der General
direktor von Procter & Gamble GB sie bei

ihrer Riickkehr aus der Schweiz treffen

wolle, um zu besprechen, wie ein entspre-
chendes Programm fur die Firma auf na-
tionaler Ebene entwickelt werden konne.
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Der belgische Informatiker Ward Vandewege ist begeistert
von seinem Beruf; in seiner Freizeit beteiligt er sich zudem aktiv
am Programm Foundations for Freedom (Grundlagen fiir die
Freilieit) fiir j tinge re Ost- und Westeuropaer, so neuiich in Mol-
dawien. In einem Kolloquium tiber «QuelIen der Hoffnung» aus-
serte er sich in Caux zum Thema der Globalisierung und der in-
dividuellen Verantwortung:

Eine der erstaunlichen neueren Ent-

wicklungen in der Herstellerbranche von
Computer-Anwendungsprogrammen
nennt sich «Programme mit offenem
Quellencode» (open-source software).

Die Eigenschaften und Fahigkeiten ei-
nes solchen Programms werden in einer
lesbaren Sprache geschrieben, die man
Quellencode (source code) nennt. Bevor
ein Programm bedient werden kann, muss
es in die binare Form umgeschrieben wer
den, die von der Maschine gelesen und aus-
gefuhrt werden kann, aber uns Menschen
unverstandlich bleibt. Den umgekehrten
Weg zu beschreiten, also jenen vom Binar-
code zum Quellencode, ist sehr miihsam.

Bis vor einigen Jahren wurden die
meisten Computerprogramme in binarer
Form verteilt und verkauft, wobei der
Quellencode das bestgehiitete Geheimnis
des Herstellers blieb. Der Versuch, den
Quellencode aus der binaren Anwcndung
wieder zu erlangen - das sogenannte re
verse-engineering -, wurde in der Lizenz-
vereinbarung streng verboten, die man
mit dem Offnen der Packung automatisch
einging.

Dann aber begannen einige Leute ihren
Quellencode zusammen mit dem Biniirco-
de ihrer Programme zu verteilen. Das be-
deutet dasselbe, wie wenn eine Erfindung
mit ihren Konstruktionsplanen jedermann
zuganglich ist, auch zur Weiterentwick-
lung. Der Hauptgrund ist die Moglichkeit,
dass andere Entwickler dank dem Quellen
code allfallige Fehler beheben oder Ver-
besserungen anbringen kdrmen.

Welterentwicklung eriaubt!

Linus Thorvalds, ein beriihmter Forde-
rer des ofFen zuganglichen Quellencodes,
schilderte dieses Verfahren einmal so:

«Vor geniigend Augenpaaren wird jeder
Kafer sichtbar» (given enough eyeballs,
all bugs are shallow). Wenn also genii
gend Entwickler den Code studieren,
werden sie schliesslich alle Probleme

beseitigen konnen, und man wird liber
ein viel zuverlassigeres, fehlerfreies Pro-
dukt verfiigen.

Programme mit offenen Quellencodes
sind gewohnlich mit einer Lizenzverein-
barung erhaltlich. Es bestehen verschie-
dene Vereinbarungen; die beriihmteste
davon ist die sogenannte GPL, die offene
GNLf-Lizenz. Diese Vereinbarung eriaubt
die Verwendung und Weiterentwicklung
des Quellencodes, indem sie einerseits
verbietet, diese Anwendung in eine ande
re mit geschiitztem Quellencode einzu-
bauen, und andererseits festlegt, dass
fur eine Weiterentwicklung keine Ge-
biihren erhoben werden diirfen. Die Ent

wicklung soil also der Gemeinschaft fur
den offenen Quellencode zugute komnien.

Dies hat viele ethische Konsequenzen.
Fraeen wie: «Wenn ich einen offenen

amt oder wollen ihre Leistung der Allge-
meinheit zur Verfiigung stellen.

Ein Computer, der nie obsturzt?

Eigentlich erleben wir eine Demokra-
tisierung der Programmentwicklung. Sie
bringt viele Vorteile mit sich: Die Ent
wicklung von Produkten verlauft schnel-
ler, well Leute aus aller Welt daran betei
ligt sind. Im Internet gibt es keine
Hoheitsgrenzen. So konnen Menschen ir-
gendwoher mit entwickeln, egal wo sie
wohnen. Weil der Quellencode frei zu
ganglich ist, werden Entwicklungsfehler
viel schneller behoben und ein fehlerfrei

es Produkt erreicht - stellen Sie sich ei

nen Computer vor, der nie mehr abstiirzt!
Menschen werden durch ihre Computer
weniger ffustriert und konnen ihre Zeit
mit Wichtigerem verbringen.

Diese Entwicklung ist wie ein grosser
Bauplatz. Sie konnen sich auf einige
«offene» Anwendungsprogramme gefasst
machen, zum Beispiel Texterfassung oder

Ward Vandewege (hinten): begeisterter Informatiker.

Quellencode lese und einige seiner Kon-
zepte auswendig lerne, darf ich dann dar-
aus einen geschiitzten Code mit densel-
ben Konzepten ableiten?» wurden schon
recht intensiv debattiert.

Das Problem ist nun: Wie konnen Fir-

men ihr Geld mit «offenen» Programmen
verdienen, wenn sie keine Lizenzgebiihr
erheben? Gefordert ist eine vollig neue
Firmenpolitik, die ihre Hauptaufgabe in
Serviceleistungen und im Unterhalt der
«offenen» Programme sieht. Aber warum
arbeiten denn einzelne Programmierer
umsonst? Sie erbringen etwas im Ehren-

Tabellenkalkulation (...) In ein paar Jah
ren wird es wahrscheinlich Ihr ganzes Be-
triebssystem sein!

Das Beste am Ganzen ist schliesslich

die gebiihrenfreie Lizenz - eine weitere
Demokratisierung, weil auch Menschen
mit sehr beschrankten Mitteln sie erlan

gen konnen. Die eine Schwelle bleibt: Sie
miissen sich die Anwendung beschaffen,
zum Beispiel mit einem Zugang zum In
ternet. Auch in Zukunft bleibt dies das

grosste Problem: die Kluft zwischen je
nen, die Zugang zur Technologie haben,
und jenen, die ihn nicht haben.
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Ein Ehepaar aus der uhmnischen Delegation «kaut» am Frage-
bogen eines Seminars.

Die vietnamesische Marktforscherin Trinh Quynh
Tram fand den Intensivkurs iiber die Grundlagen
der Freiheit «interessant und hilfreich. Ich wer-
de diese Ideen als Richtlinien in meiner Arbeit

anwenden».

Grundlagen fiir die Freiheit in Ost und West:

Zum Auftakt des Sommers vom 8. bis 16. Juli wurden diese in Semi-

naren und Workshops, Plenarsitzungen und informellen Begegnungen
diskutiert. Die Vorbereitungsarbeit hatten junge Moldawier und Ukrainer
einerseits und in England Studierende anderseits geleistet und per E-Mail
koordiniert. Die Dynamik in den Gesprachen ging vor allem auf die en-
gagierten Beitrage der Teilnehmenden aus Mittel- und Osteuropa zuriick.
Sie kamen aus Bosnien, Kroatien, Polen, Russland, der Ukraine, Litauen,
Moldawien und Kirgistan. Mil ihrem Wunsch, Fragen der Korruption,
der Menschenrechte und anderes ofFen zu besprechen, stiessen sie bei
ihren Altersgenossen aus deni Westen nicht immer auf ein beffiedigendes
Echo, Dies ging vermutlioh auf den Graben zuriick, der uns nach der
jahrzehntelangen Abgrenzung trotz allem noch trennt. So war diese Wo-
che ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem echten Dialog, der in den
kommenden Jahren weitergefuhrt werden soil.

Edward Peters aus Oxford, einer der Initianten
des Programms und des Konferenzabschnitts
Foundations For Freedom, gibt den Teilnehmern
aus Ost und West ermutigenden «Gedanken-
proviant» auf den Heimweg: «Ein chinesisches
Sprichwort sagt: Wer Berge versetzt, fdngt damit
an, dass er einen kleinen Stein wegtrdgt.»

%

Zweisprachige Moderation des «bimten Abschlussabends» durch
das moldawisch-franzosische Team Christina Cojocaru und Olivier
Vissac.
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Mut zu Toleranz und Gerechtigkeit

Krieoe und Biirgerkriege verursachen nicht nur unermessli-
ches Leid und grobste Menschenrechtsverletzungen, sie fiihren
auch zur teilweisen, oft gar totalen Zerstorung demokratischer
Systeme, manchmal zur Auflosung des Gefiiges eines ganzen
Landes, Wie konnen Wunden der Geschichte geheilt werden?
Wie kann die Menschenwiirde von Opfern und Tatern wieder-
hergestellt und zerstbrtes Leben ganzer Genieinschaften wieder
aufgebaut werden?

Dass es dafur keine einfache Antwort

und kein Patentrezept gibt, wussten die
iiber 500 Teilnehmenden aus 68 Landem

an der diesjahrigen «Agenda der Versoh-
nung» oft aus eigenem bitterem Erleben.
Der Slogan auf der grossen Tafel, der hin-
ter den Rednern hervorleuchtete: «Hoff-

nung bezeugen» - driickte derm auch ei
nes ihrer grossen Aniiegen aus.

Ein solches Zeichen der Hoffnung
setzten vollig unerwartet in einer der er-
sten Vollversammlungen der Woche die
Ausflihrungen eines ehemaligen Chefs
der libanesischen christlichen Milizen.

Zuerst beschrieb er seinen Werdegang:
«Alles begann mit Vorurteilen und Angst.
Der Hass kam erst spater, wahrend des
Krieges, beim Anblick der Zerstorung,
beim Tod von Freunden.» Bei Ausbruch

der Kampfe 1975 sei es fur ihn normal
gewesen, sich den christlichen Milizen
anzuschliessen. «Nach einer Woche des

Kampfens, mit der eingetrichterten Er-
mahnung: <Jeder Libanese tote einen
Palastinenser, sei dieser nun bewaffnet
oder nicht), ging ich mit gutem Gewissen
am Sonntag zur Kirche». In der dunkel-
sten Zeit der Auseinandersetzung sei er
einigen Libanesen begegnet, die sich im
Rahmen der Programme fur Moralische
Aufriistung fur den Dialog zwischen
Muslimen und Christen einsetzten. «Dort

begegnete ich Libanesen der andern Sei-
te, Partnern, die innerlich so sind wie wir,
mit ihren Traumen, ihren Hoffnungen,
ihrem Leid. Und ich schloss Frieden mit

ihnen. Allmahlich ging mir auf, wie weit
ich von Gott entfernt war.»

Er schrieb einen Entschuldigungsbrief,
der in den libanesischen Medien verof-

fentlicht wurde (und iiber den wir in der
Juniausgabe der Caux-Information be-
richteten). «Vor Gott oder einem Priester
zu beichten ist eines; ich habe aber ge-
merkt, dass meine Entschuldigung jenen
helfen kann, die Opfer waren.

Ich habe gelernt, dass alle gleich sind,
dass wir die andern nicht nur annehmen,
sondern auch ehren sollen und konnen.

Dies bedeutete nicht nur, ihren Kampf um

gleiche Rechte anzunehmen, sondern
auch ihnen zu helfen, ihr Ziel zu errei-
chen. Ich habe erkannt, wie kostbar ein
menschliches Leben ist.»

Leute wie wir

Mitten im Applaus war ein anderer Li
banese aufgesprungen, hatte Shaftari um-
armt und versucht, ihm zu antworten. Erst
am nachsten Morgen kam er zu Wort:
«Ich stamme aus einer muslimischen Fa-

schen muslimischen Gruppe mitgemacht.
Dort habe man ihnen beigebracht: «Wenn
du irgendwo sicher treffen willst, stell
dir einfach vor, du habest einen Christen
im Visier!» Eines Tages habe er aber
nicht schiessen konnen, denn die alte
Frau, die er durch sein Zielfernrohr sah,
hatte ihn an seine Grossmutter erinnert

und einer der beiden kleinen Jungen an
ihrer Hand an seinen Vetter. «In diesem

Moment)), so Shihab, «sagte mir mein
Gewissen, dass dies Leute sind wie wir.
Nichts auf der Welt rechtfertigt die Blut-
bader, die wir alle in Libanon erlebt ha-
ben.»

Afrika

Drei Tage spater war die Plenarver-
sammlung dem afrikanischen Kontinent
gewidmet. Die nigerische Versammlungs-

Die Libanesen besprechen sich mit Rajmohan Gandhi.

milie. Ich habe Christen Leid zugefugt im
Namen Gottes und des Jihad, des heiligen
Krieges. Ich habe mitgeholfen, die christ
lichen Quartiere Beiruts mit Granatwer-
fern zu beschiessen.)) Auch er wolle sich

jetzt mit Shaftari fur den Dialog einset-
zen. In den Siebzigerjahren habe er sei-
nerseits die Schulung einer extremisti-

leiterin berichtete, wie ihre Bekannte, die
mit einer UNO-Organisation in Freetown,
der Hauptstadt Sierra Leones, arbeitet, ihr
die dortige Lage geschildert habe: «Stell
dir vor, die Rebellenkampfer, die in ein
Dorf oder einen Stadtteil vordringen, Ira-
gen ihre Opfer mit zynischem Humor:
<Tragen Sie lieber Kurz- oder Langarm-
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Afrika:
Bewohner der Region

der Grossen Seen

hemden? Fiir welche Grosse sollen wir

Sie amputieren?) - bevor sie es dann auch
tatsachlich tun.»

Dann stellt sie die Dozentin Emma

Kamara aus Freetown vor: Mutter von

fiinf Kindern und bis kurz vor den

schlimmsten Kampfen an einer Univer-
sitat im Landesirmern tatig. Seit der
Flucht vor den Rebellen vor funf Jahren

wohnt Emma Kamara nun in der Haupt-
stadt. Sie hatte mehr Gliick als viele ihrer

Nachbarinnen auf dem Lande, welche
aus ihren Hausern vertrieben, vergewal-
tigt, gefoltert und zum Schluss umge-
bracht wurden. «1989 glaubten wir, der
Friede sei moglich, als wir mit den Re
bellen ein Friedensabkommen unter-

zeichnen konnten. So unterrichtete ich

nun in der Stadt, und obwohl wir fast
nichts batten mitbringen konnen, ging es
uns relativ gut. Aber dann wurden die
Vorsteherin unserer Universitatsabteilung
und ihr Mann im vergangenen Januar
brutal umgebracht.» Als sie feststellte,
wie sehr sie selber Gltick gehabt hatte,
mit dem Leben davonzukommen, be-
schloss Emma aus Dankbarkeit fur dieses

Verschontbleiben, sich fur die Zukunft
des Landes einzusetzen, indem sie sich
um Kinder kummert, die im Krieg Fami-
lienmitglieder verloren batten, verletzt
und vertrieben worden oder bereits selbst

an den Kampfen beteiligt gewesen wa-
ren. Weihnachten vor zwei Jahren startete

sie ein Programm, welches iiber 100 trau-
matisierten Kindern Beratung bietet, sie
in Konfliktlosungs- und Verstandigungs-
programme einflihrt, damit diese in
Krieg aufgewachsenen Kinder tiberhaupt
lernen konnen, in Zukunft in einer fried-
lichen Zivilgesellschaft zu leben.

Fidschi

Der melanesisch-stammige Jone Dava-
kula, ein ehemaliger Berater des friiheren
Premierministers von Fidschi, rief seine
Landsleute zu mehr Toleranz und gegen-
seitigem Verstandnis auf. Dem Autor des
Coups vom 19. Mai warf er vor, seinem
Volk einen uberaus schlechten Dienst er-

wiesen zu haben: «Wir sind momentan

fur die Welt ein Volk von Intoleranz und

Rassismus geworden.» Davakula war be-
eindruckt von der Begegnung in Caux mit
Jugendlichen aus dem Balkan, die erzahl-
ten, wie sie selber in den letzten Jahren
im Krieg Familienmitglieder verloren hat-
ten, was sie in Caux gelernt und an Zu-
kunftsplanen geschmiedet batten. Er bat
sie, nach Fidschi zu kommen. «lch mdch-
te, dass Sie zu unsern jungen Menschen
sprechen. Wir haben etwas gelernt, nam-
lich, dass die verfassungsmassige Demo-
kratie, die wir errichten wollen, auf die
Traditionen unseres Volkes: gegenseitige
Toleranz, Verstandigung und Respekt
aufgebaut werden muss, wenn sie auf die
Dauer funktionieren soll.»

Dreissig Afrikaner bespra-
chen in einer Sondersitzung,
wie sie versuchen, in ihren
Landern eine zivile Gesell-

schaft aufzubauen, Unter ih-

nen waren Kongolesen, eine
Anzahl gefliichteter Intellektu-
eller und mehrere Ruander

und Burunder, die nur zaghaft
eingewilligt batten, teilzuneh-
men, weil sie Anschuldigungen
und Zurechtweisungen be-
fiirchteten.

Es ging jedoch nicht um Anklagen,
wie einer der Kongolesen einleitend sag-
te: «Wir liessen unsere Nachbarn allzu

lange unbeachtet und interessierten uns
erst fur sie, als sie in unser Land einbra-
chen. Heute sind wir alle verletzt, sie
durch die Massaker und wir durch die

Invasion unseres Landes.» Nach einer

Schweigeminute zum Gedachtnis an die
Opfer der Konflikte, welche in den letzten
Monaten die Region der grossen Seen
zerrissen hatte, forderte einer der Teilneh-
mer die Anwesenden auf, aus der nationa-
listischen Logik auszubrechen und an das
Wohl der ganzen Region zu denken.
Hauptresultat des Tages ist bestimmt das
personliche Vertrauen, welches zwischen
Menschen entstanden ist, deren Lander
sich im Krieg gegeniiberstehen. «Die Mo-
ralische Aufriistung lost nicht die Proble-
me, sondern sie hilft mit, eine Atmospha-
re zu schaffen und neue Elemente in die

Uberlegungen einzubringen, welche es
den Betroffenen ermoglichen, an Losun-
gen zu arbeiten.»

Und wir?

Mir fiel die respektvolle Art auf, in der
sich Menschen aus vollig gegensatzlichen
Lagern begegneten und nicht nur bereit
waren, auf Vorurteile zu verzichten, son
dern sich auch richtig bemiihten, die Si
tuation des anderen zu verstehen. Als

Schweizerin kam ich nicht umhin, mir die
Frage zu stellen: Was war nun hier fur die
Betroffenen auf beiden Seiten lebenswich-

tig, das «Rechthaben», wie dies hierzulan-
de so oft der Fall ist - zu beweisen, wo wir
oder unsere Seite recht haben oder batten,
oder zumindest, wo «die andem» noch
schlimmer waren als wir? Oder ist es die

ses einfache Offensein, das Zynismus und
Hoffnungslosigkeit schmelzen lasst. Anti
pathic und Vorurteile durchbricht, und
dank dem Versdhnung moglich wird?

Weiter gab mir auch die bestimmte,
aber diskret formulierte Herausforderung
der bereits erwahnten afrikanischen Ver-

sammlungsleiterin zu denken: «Ich per-
sonlich und wir alle hier aus Afrika sind

sehr vielen von Ihnen, die unserem Konti-
nent helfen - immer wieder -, ausserst
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dankbar, auch wenn dies selten offentlich
ausgedriickt wird. Ich mochte Sie aber
dermoch in aller Demut aufrufeii, waiter
herumzuschauen, herauszufinden, wel
ches wirklich die Politik Ihres Landes ge-
geniiber Afrika ist. Fragen Sie nach, was
tatsachlich geschieht. Zum Beispie! mit

dem Waffenverkauf: verkauft Ihr Land di-

rekt Oder indirekt Waffen an Konflikt-

regionen? Wie steht es mit dem illegalen
Diamantenhandel, der auch wieder ganz
direkt diese Kriege verlangert? Konnte
Ihr Land mehr unternehmen, um das Laid
in einigen dieser Lander zu lindern?

Konnte mehr getan warden, um diese
Konflikte zu vermeiden?» Sie schloss mit

dem leidenschaftlichen Appall: «Lasst
uns das Unzulassige nicht langer dulden!»

Marianne Spreng

Die Kraft der Vergebung

Auf einer Podiumsveranstaltung zum
Thema Die Wunden der Geschichte hei-

len - Widersacher versdhnen sprachen
drei Fachleute und Vertreter von Juden-

tum, Islam und Christentum iiber das
gegenseitige Verstandnis und die unter-
schiediichen Auffassungen vom BegrifT
Versohnung, vor dem Hintergrund der
ihnen gemeinsamen abrahamischen
Tradition: Rabbi Marc Gopin, USA,
Professor Mustafa Abu Sway, Jerusalem,
und Dr. Geiko Miiller-Fahrenholz, evan-
gelischer Theologe aus Deutschland.

Rabbi Marc Gopin, Autor eines kurz-
lich bei der Oxford University Press
erschienenen Buches und Dozent fiir

Konfliktldsung in Massachusetts, beton-
te: «Die Religionsgemeinschaften, die
wir hier vertreten, haben unterschiedli-
che Erwartungen. Auf dem Weg zu einer
immer starker globalisierten Gesell-
schaft benotigen wir ein vielschichtige-
res Veistandnis des BegrifFs Vergebung.

Andernfalls richten wir mit unsern Frie-

densbemiihungen nur noch mehr Scha-
den an.» Dariiber hiiiaus sei as wichtig,
so Gopin, die wahre Bedeutung von Ges-
ten und Handlungen zu begreifen. Haufig
iibersahen wir die Bitten um Entschuldi-

gung von Menschen, weil sie nicht in
Worte gefasst seien: «Ich brauchte zwan-
zig Jahre, um dies in der Beziehung zu
meinem Vater zu erkennen.» Dann habe

er es gelernt imd ihn und seine in kleinen
fursorglichen Gesten ausgedriickte Bitte
um Verzeihung verstanden.

Anschliessend richtete sich Gopin mit
bewegenden Worten an den Altesten der
im Saal anwesenden Palastinenser: «Ich

bedaure, dass es so lange gedauert hat, bis
ich sagen konnte, was gesagt warden
musste, zu tun, was getan warden musste.
Ich bete, dass es noch nicht zu spat sei.
Und ich werde alias tun, um mich uberall
dort zu entschuldigen, wo es noch not-
wendig ist. Unsere beiden Volker konnen
gegenseitig um Vergebung bitten, in Wiir-
de, Haus an Haus leben, sogar als gute
Nachbarn.»

Auf dem Podium vom 15. August (von links): Geiko Miiller-Fahrenholz (evang. Theolo
ge), Mustafa Abu Sway (Islamistik-Professor), Marc Gopin (Rabbiner) und der Mode
rator, Rajmohan Gandhi (indischer Historiker).

Konsequent sein

Unter Beziig auf das Thema der Ta-
gung, Wunden der Geschichte heilen, er-
klarte Mustafa Abu Sway, Professor an
der AlQuds Universitat in Jerusalem:
«Wenn es nur darum ginge! Fiir uns mfis-
sen nicht nur die Wunden der Vergangen-
heit, sondern vor allem auch die Wunden
der Gegenwart geheilt werden.» Er sprach
die Enteignung palastinensischen Bodens
durch die Israeli und die Zerstorung von
Hausern in den besetzten Gebieten an.

«Das palastinensische Volk», fuhr er fort,
«braucht Gerechtigkeit. Das Schlimmste
ist, dass die Palastinenser nicht als Men
schen behandelt warden. Gerechtigkeit ist
eine Voraussetzung fur Versohnung. Es
geht hier nicht um ein Problem zwischen
Judentum und Islam. Je tiefer der Glau-

ben, desto naher die Vers6hnung.»
Der dritte Sprecher, Dr. Geiko Miil

ler-Fahrenholz, erwahnte das Beispiel
einer Gruppe ehemaliger deutscher Sol-
daten, die er anlasslich der Einweihung
eines von ihnen finanzierten Rehabilita-

tionszentrums fiir Opfer der Katastrophe
von Tschernobyl nach Weissrussland
begleitet hatte. Sie wollten dort einen
Beitrag zur Wiedergutmachung leisten,
wo sie als junge Wehrmanner gedient
hatten, und sich fiir das von deutscher
Seite im Zweiten Weltkrieg in Weissruss
land begangene Unrecht entschuldigen.
Man musse als ersten Schritt das Bose

beim Namen nennen, meinte Miiller-
Fahrenholz, und welter: «Obwohl Fehler
der Vergangenheit nicht ausgeloscht
warden konnen, wird die Vergebung ihre
Ansteckungsgefahr ausloschen. (...) Der
Schritt der Vergebung bedeutet, bis ins
Letzte konsequent in unserer Mensch-
lichkeit zu sein.»

in den Alltag iibertragen

Zu weiteren, teilweise unerwarteten,
manchmal emotional geladenen Begeg-
nungen fuhrten die drei Nachmittagsse-
minare, die sich unter dem Titel: Europa
— Mittelmeerstaaten: ein jiidisch-christ-
lich-muslimischer Dialog den gleichen
Themen auf Alltagsebene widmeten.
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Longer und heikler Prozess
Sir Michael Somare ist als Regie-

rungsmitglied von Papua-Neuguinea
Minister fiir Angeiegenheiten der Insel
Bougainville. Zwischen 1989 und 1997
batten die Sezessionskampfe gegen
Papua-Neuguinea auf der an Kupfer
und andern Bodenschatzen reichen In

sel Bougainville an die zwanzigtausend
Opfer gefordert.

In Caux beschrieb Somare, der 1975
erster Ministerprasident des unabhangi-
gen Papua-Neuguinea wurde, den langen
und heiklen Verhandlungsprozess, der zur
Normalisierung der Lage gefuhrt habe.

«Heute sind wir auf dein Weg zum Frie-
den schon recht weit, aber wir sind dort
noch nicht ganz angekommen. Die per-
sbnlichen Aspekte der Versohnung mus-
sen auf religiosem, geistigem, juris-
tischem und sozialem Gebiet noch

ausgearbeitet werden. Die Verhandlungen
sollten am 29. August weitergefuhrt wer
den, und wir hoffen, dass wir bis zum 16.
September, dem 25. Jahrestag der Unab-
hangigkeit von Papua-Neuguinea, eine
fur alle Seiten gerechte Losung gefunden
haben werden, die auch den Bewohnern
der Insel Bougainville einen befriedigen-
den Status eim-aumt...»

m

Sir Michael Somare von Papua-Neuguinea mil Niketu Iralu, Nagaland, Indien (I.), und
Jone Davakula, Fidschi (r.).

Aus

Der japanische Abgeordnete Tsutomu
Hata, Generalsekretar der demokrati-
schen Partei Japans, erstaunte die Anwe-
senden am Eroffnungsabend. Vor einem
internationalen Publikum, in dem sich
auch der ehemalige koreanische Bot-
schafter in Japan, Kim Taezhee, und meh-
rere seiner Landsleute befanden, begann
Hata direkt mit einer Bitte um Verzei-

hung: «lch gestehe ein, dass der Haupt-
grund fur die leidige Lage, in der sich
diese Halbinsel heute befindet, auf eine
Intervention Japans im Zweiten Weltkrieg
zuriickzuflihren ist. Dafur mochte ich aus

tiefstem Herzen um Verzeihung bitten.
Ich werde mich dafur einsetzen, dass
Japan die Bemiihungen um eine Wieder-
vereinigung Koreas unterstutzt.»

Toleranz, Gerechtigkeit und Versoh
nung seien Schliisselworte fiir diese Tage
der Agenda fiir Versohnung, meinte Cor-
nelio Sommaruga, Prasident der Stiftung
fur Moralische Aufrtistung, in seiner
Begriissungsansprache.

Erfahrung
Was bedeufet Toleranz?

Sommaruga fuhr fort: «Wir sind hierher
gekommen, um Hoffnung zu bezeugen.
Damit wir dies tun konnen, mfissen wir,
wie wir uns hier in Caux darum bemiihen,
iiberall das Prinzip der Toleranz ernsthaft
umsetzen. Es bedarf der Toleranz, wenn
Wunden der Geschichte geheilt werden
sollen; wir brauchen Toleranz, um verge-
ben zu konnen. (...) Das bedeutet nicht
Schwache, sondem es ist der Ausdruck von
Grossmut und viel Tapferkeit. Diese Tole
ranz kommt darin zum Ausdruck, dass wir
jenen zuhoren, die wir ursprunglich hass-
ten, rm Bemiihen, sie zu verstehen - auch
ihre Taten, die wir verabscheuen; und vor
allem bedeutet wahre Toleranz einen Dia

log ohne vorgefasste Meinung. Ich wieder-
hole: Toleranz bedeutet Mut.

Jene, die die Kraft finden zu vergeben,
verdienen unseren Respekt, jene, die dazu
noch nicht bereit sind, verdienen unser
Verstandnis.»

Winter in CAUX

26. Dezember 2000, 18.00 Uhr

bis 2. Januar 2001, 10.00 Uhr

horen -

eine Entdeckungsreise

entspannt miteinander
Im Famllienkreis

Horen: war kann das schon richtig? auf-
einander horen, seine Umwelt horen, in

sich hineinhoren, Gott horen...

Gibt es in unserm privaten oder berufli-
chen Leben nicht vieles, was nach stil-

lem Besinnen oder Verarbeiten ruff?

Und gibt es nicht Dinge, die wir ein-
fach iiberhoren? Oder Entscheidungen,
die im ruhigen Horchen getrofTen wer
den sollten?

Wie finden wir unsem Weg in einer Welt
voller Dezibel und aggressiver Bilder? ...

Programm und Anmeldeformular

konnen bei unsern Adressen oder auf

www.caux.ch/ bezogen werden.

Die Sommerkonferenzen

Caux 2001

Fogende Daten sind vorgesehen:

5. -13. Juli:

Verantwortung entwickeln,

Fiihrungsqualitaten fdrdern

14.-19. Juli:

Foren fur Mensch & Wirtschaft

22. - 29. Juli:

Ziele und Werte fur das

neue Jahrhundert

31. Juli - 5. August:

Agenda fur Versohnung

8. -12. August:

Leben - Glaube - Gemeinschafl

14. -19. August:

Agenda fiir verantwortungs-
bewussten Umgang

Das definitive Programm wird im
Laufe des Herbstes erscheinen.
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Unter dem Titel...
... "Debat africain»

einer Sendereihe von Radio France In

ternational, nahmen Journalisten dieses
Senders wahrend der letzten Konferenz-

woche in Caux Interviews in arabischer,
englischer und franzosischer Sprache auf.
Der Besuch dieser Medienschaffenden

war cine Folge des Europabesuchs, den
drei afrikanische Personlichkeiten im

Mai dieses Jahres im Rahmen der MRA-

Initiative Agenda fur Versdhnung unter-
nommen batten.

le quolldlen romand

...«Architektonische Schatze»

brachte die grosse Lausanner Tages-
zeitung Le Matin in ihrer Ausgabe vom 3.
September eine Vorschau zu den siebten
Europaischen Tagen des (architektoni-
schen) Erbes des 20. Jahrhunderts. Die
Zeitung verwendete ein Bild des ehemali-
gen Caux-Palace-Hotels, um die insge-
samt zehn Objekte verschiedener Stilrich-

tungen - beispielsweise auch die von Le
Corbusier erbaute Villa Le Lac in Cor-

seaux - vorzustellen, die am folgenden
Wochenende des 9.-10. September dem
Pubiikum des Kantons Waadt offen ste-

hen wiirden. In einer regionalen Nachrich-
tensendung hatte das Fernsehen der Fran-
zosischen Schweiz (TSR) zum selben
Thema ebenfalls Caux heraiisgehoben.

Die Organisatoren dieser Besuche
batten mit etwa 500 Personen je Tag ge-
recbnet. Insgesamt warden an den zwei
Tagen in Caux 3000 Besucber gezablt,
wobei die Gruppen mancbmal auf mebr
als das Doppelte anscbwollen und ibre
Frequenz um das Secbsfacbe zunabm.
Die neun freiwilligen Empfangsperso-
nen, unter ibnen die Arcbivarin der Stadt
Montreux, standen pausenlos im Ein-
satz. Das Dorf war randvoll mit Men-

scben und Fabrzeugen.

Die Empfangspersonen bericbteten
von intensiven Gespracben auf den Rund-
gangen im Mountain House', so erfubren
sie von den Besucbenden z.B. Neuigkei-
ten Oder Anekdoten aus der Vergangen-
beit des Hauses.

ABS/cbs/changer

8-10/00
Unser Herbstangebot:
Konferenzbericht kostenlos

fiir Ihre Freunde und Bekannten

Herr/Frau

Vorname

Strasse/Nr.

Land (abgek.)

Ortsname

Herr/Frau

Vorname

Strasse/Nr.

Land (abgek.)

Ortsname

Herr/Frau

Vorname

Strasse/Nr.

Land (abgek.)

Ortsname

PLZ

PLZ

PLZ

Fiir ■weitere Adressfelder und Adresse
des Auftraggebers: bitte wenden!

AUF SPENDEN ANGEWIESEN BESTELLUNG

Mochten Sie mitmachen?

Zur Erfiillung ibrer Aufgaben ist die
Stiftung fiir Moralische Auffiistung jedes
Jabr auf freiwillige Konferenzbeitrage
und Spenden angewiesen. Auch die Lese-
rinnen und Leser sind berzlicb eingela-
den, dieses Werk finanziell zu unterstut-

: zen. In folgenden drei Bereicben finden
Sie die aktuellen Spendenziele:

1. Spendenaktion 2000:
Die nocb bis Ende dieses Jalrres laufen-

de Aktion bat bis Ende August Fr.
27 296.10 ergeben. Sie ermoglicbt die Teil-
nabme Erwacbsener, junger Erwacbsener
und Jugendlicher (z. B. aus Krisenregio-
nen), denen die Mittel fiir einen Aufenthalt
in der Scbweiz fehlen, an der Sommer-
oder Winterkonferenz. Mit einem Beitrag
von Fr. 85.- decken Sie den Tagesaufent-
halt eines Konferenzteilnebmers in Caux,
mit einer Spende von Fr. 500.- die Teilnah-
me an einer secbstagigen Session.

2. Spenden und Legate zu Gunsten
des Caux-Erneuerungsfonds
Im bald bundertjahrigen Mountain

House sind grossere Erneuerungs- und

Sanierungsarbeiten notwendig. Aucb
muss die Infrastruktur des Konferenzzen-
trums laufend emeuert werden. Die Ver-
mietung des Hauses ausserbalb der Kon-
ferenzzeiten bilft mit, aber zusatzlicb
bedarf es wesentlicber Spendenbetrage.

3. Allgemeine Spenden
Obwobl ein Grossteil der MRA-Tatig-'

keiten durcb Freiwillige geleistet wird,
fallen fiir alles tibrige, z.B. Reisespesen,
PR-Aktionen, Verwaltung, regebnassig
Kosten an.

Spenden mit dem entspreebenden
Vermerk sind zu ricbten an:

Stiftung fiir Moralische Aufriistung
6002 Luzern

- Postfinance 60-12000-4 Luzern

- CREDIT SUISSE, Luzern
CHF-Konto Nr. 0228-249270-61-5
Euro-Konto Nr. 0228-249270-62-3
Swift Code CRESCHZZbO \

_Ex. Konferenzbericht Cl.Nr. 8-10/00

Jahresabonnement CAUX-Information

□ Scbweiz CHF 32.-

□ Deutscbland DEM 32.-

□ Ubrige Lander CHF 37.-

□ Luftpost CHF 41.-

□ Studenten, Lehrlinge CHF 24.-

Zutreffendes bitte ankreuzen und Ibre
vollstandige Anscbrift auf der Riickseite
vermerken

Broscbiiren & Biicher

Ex. F.B. Pbilosopbie der Versdhnung

Ex. Den hasten Kurs steuern

Ex. Tournier: Zubdren kdnnen

Ex. Der vergessene Faktor

Ex. Kind des Zufalls

Datum:

Unterschrift:



Herr/Frau

Vorname

Strasse/Nr.

Land (abgek.) PLZ

Ortsname

UNSER HERBSTANGEBOT 8-10/00

Luzern, im Oktober 2000

Liebe Leserin, lieber Leser,

Herr/Frau

Vorname

Strasse/Nr.

Land (abgek.) PLZ

Ortsname

Herr/Frau

Vorname

Strasse/Nr.

Land (abgek.) PLZ

Ortsname

Es ist die Zeit derfallenden Blatter.
Das Blatt in Ihrer Hand soil jedoch noch
nicht aufdem Kompost landeni Wir laden
Sie herzlich ein, an imserer Gratisaktion
teilzunehmen.

Ohne viel Aiifwand konnen Sie Ihren
Bekannten und Freunden etwas von dem

weitergeben, was Sie an der Caux-Infor-
mation schdtzen.

• Trennen Sie nebenstehende Spalte
ab. Tragen Sie Namen und Adressen Ihrer
Bekannten ein, die diesen Konferenz-
bericht kostenlos erhalten sollen.

• Bitte senden Sie iins diese Liste bis

spdtestens zum 30. Oktober - und verges-
sen Sie nicht, Ihren eigenen Namen samt
Adresse einzutragenl

Wirfreuen uns darauf, Ihren Freunden
und Bekannten dieses Angebot in Ihrem
Namen machen zu diirfen.

Mit freundlichen Griissen
Ihr C.I.-Team

Weitere Exemplare dieser Ausgabe
pro Exemplar: CHF 4.50 (plus Porto)
ab 5 Ex.: CHF 3.50 (plus Porto)

Sind Sie schon abonniert?

Die CAUX-INFORMATION

im Jahresabonnement

Schweiz: CHF 32.-

Deutschland: DEM 42,-
librige Lander: CHF 37.-
Luftpost: CHF 41.-
Studenten, Lehrlinge: CHF 24.-

LESESTOFF

Zur weiteren Information
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Eine Broschiire:

Pierre Spoerri
Frank Buchman und seine
Phllosophie der Versohnung

Agenda der Versohnung 1999
16 Seiten AS mit Glanzumschlag
CHF 5.- (Versandkosten inbegriffen)

Eine Unterlage zum Gruppengesprach
Oder zum Selbststudium:

Den besten Kurs steuern

Texte zum Nachdenken aus
der christlichen, jiidischen
und muslimischen Tradition

SonderaiLsgabe CAUX-Information 1999,
16 Seiten A4, illustriert
CHF 4.-/DEM 5,-
(ab 10 Ex.: 20% Rabat!)

DIE BUCHERECKE:

Paul Tournler
ZUHOREN KONNEN

«Die Menschen sind einsam beim Su-
chen nach dem Wesentlichen und nach
dem personlichen Kontakt», meint der
Genfer Arzt und Psychotherapeut, dessen
lebenslange Praxis des Zuhorens in die-
sem seinem letzten Werk ihren Nieder-
schlag findet.
Neuauflage 1998
Caux Verlag, CHF 26.-

Jacques Henry
KIND DES ZUFALLS

Ein Leben, das unter denkbar schwierig-
sten Umstanden beginnt und eine uner-
wartete Bestimmung findet: vom kleinen
Waadtlander Dorf via Caux nach Indien
und wieder zuriick in die Schweiz. - Als
die Krebsdiagnose gestellt wird, rebelliert
der Autor. Dann gewinnt sein in Jahren
der Priifung gewachsener Glaube die
Oberhand. Er staunt iiber all das, was ihm
Gott mitten in der Krankheit schenkt, und
teilt es grossziigig mit den Menschen um
sich herum.
Mit fiinf Farbfotos aus der Kamera des
Autors.
Caux Verlag 1996, 96 S., CHF 22.-

Garth Lean
DER VERGESSENE FAKTOR - Vom
Leben und WIrken Frank Buchmans

Diese umfassende, sorgfaltig dokumen-
tierte Biographie vermittelt das Portrat ei-
ner einmaligen und kontroversen Person-
lichkeit, aber auch einen Blick hinter die
Kulissen der Ereignisse, welche unser
Jahrhundert pragten.
Brendow Verlag 1991, 476 Seiten,
CHF 32.80/DEM 34,- /AUS 265.-

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

MRA-Biicherdienst
Hubert Eggemann
Obere Goethestrasse 102
D-45964 Gladbeck


