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«Viele intensive Gesprdche,
die uns einander ndherbrachten»

«Wenn derMensch horcht,

spricht Gott;

went! der Mensch gehorcht,

handelt Gott;

wenn Menschen anders werden,

dndern sich Vdlker.»

Frank IV. D. Buchman (I878-I96I)
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Als Frank Buchman im Jahr 1961 starb, schrieb das Bullets

Bundesrepierung, dass sein Name «auch mit der deutsch-franzosi-
schen Verstandigiing fiir immer verknupft» bleibe. «Das sei Dr.

Buchman unvergesssen.» Wahrend die Generation, die die schwe-
ren Zeiten nach dem Krieg noch direkt eriebt hat, der niichsten
Platz macht, andert sich die Sicht der Dinge. Was sich nie anderte,

war Buchmans Vision fiir Deutschiand und fiir seine wesentliche

Rolle im Herzen von Europa. Und da Deutschiand, die Schweiz,
Osterreich und das Siidtirol alle in Buchmans Leben und Arbeit ei-

nen wichtigen Platz einnahmen, ist es natiirlich, dass die erste nicht
in englischer Sprache veroffentlichte Ausgabe dieser Bucbman-
Biographie auf deutsch herauskommt.

Ich habe vom Jahr 1932 an bis zu seinem Tod mit Frank Buchman

zusammengearbeitet, ohne je - mit Ausnahme einer relati v kurzen
Zeit in den dreissiger Jahren - zu seinen engeren Mitarbeitern zu
gehoren. Einmal, in den friihen Jabren unserer Bekanntschaft,
sprach er den Gedanken aus, dass ich spater seine Biographie
schreiben wiirde. Icb weiss nicbt, wie ernst er damais diesen Vor-

schlag meinte. Ich jedenfalls hatte nicht die Absicht, ibn weiter zu
verfolgen. Zwanzig Jahre oder mehr nach seinem Tod schien
doch falsch, dass keine voile Biographie geschrieben woruen
war... Nachdem ich mehrere Jahre lang gehofft hatte, dass je-
mand anderes dieses Projekt aufgreifen wiirde, entschloss ich
mich, es selber zu versuchen.

Ich habe versucht, das Bild eines realen Menschen darzustellen.
Ich habe, so gut ich es konnte, alles, was positiv und negativ iiber
ibn gesagt wurde, untersucht. Meine Mitarbeiter und ich hatten
Zugang zu seinem Privatarchiv, ebenso zu alien Archiven der Mo-
ralischen Aufriistung in verschiedenen Landern, wie auch zu einer
Anzahl von unverbffentlichten Tagebiichern und Autobiogra-
phien. Wir haben die entsprechenden Dokumente im Public Records
Office in London, in den Bibliotheken von Lambeth Palace und
Church House, in der Bodleian Library in Oxford, der Library of Con
gress in Washington, dem Document Center \a Berlin, dem Bundesar-
chiv in Koblenz und in mehreren nationalen und Universitatsbi-

bliotheken konsultiert.

Ich werde nicht versuchen, alien, die mir durch direkte Mitarbeit

Oder durch positive Kritik geholfen haben, zu danken. Fiir diese
Ubersetzung und alles, was dazu gehort hat, die deutsche Ausgabe
vorzubereiten, mochte ich zuerst F"'ulvia und Pierre Spoerri und ih-
ren Mitarbeitern Fran Kristin Weber-Fahr, Herrn Schulz und

Fran Elisabeth Kriinzlein meinen besten Dank aussprechen...

Garth D. Lean



Liebe Kristin,
Mache ich es mir zu leicht, indem ich vor-
wiegend an Dich denke und alle anderen
Leserinnen und Leser nur im Hinterkopf
behalte? Nein, ich glaube, ich mache es mir
gar nicht leicht mit dem Versuch, Dir, mei-
nem Patenkind in Rostock, etwas von die-
sem Buch, «DER VERGESSENE FAKTOR
- VOM LEBEN UND WIRKEN FRANK

BUCHMANS», von Garth Lean zu erziih-
len, das demnachst in Deutsch verdffent-
licht wird.

Ich babe bei der Ubersetzung mitgeholfen.
Nicht gerade mit Begeisterung anfangs;
ein Buch von 500 Seiten, ha pu! Und so mit
dem inneren Vorbehalt: wer wird das

schon iesen? Lohnt sich der Aufwand?

Aber dann babe ich «ja» gesagt. Weil ich
Frank Buchman gekannt babe und - ganz
einfach - weil ich es ihm schuldig bin. Er
un ne Freunde und seine Art, das Chri-
stenium zu leben, haben meinem Leben ei-
nen solchen Glanz, eine solche Freude, ei-
ne solche Hoffnung und Bestimmung ge-
geben, dass ich kein besseres Geschenk fiir
Dich weiss, als Dir einen Funken dieser
Hoffnung weiterzugeben.

Weisst Du, wir Deutschen waren nach dem
Krieg den Amerikanern gegeniiber sehr
iiberheblich. Wir nahmen wohl Kaugummi
und Schokolade der freundlichen Solda-

ten, aber als sie uns «umerziehen» und uns

«Demokratie beibringen» wollten, haben
wir nur gelacht. Wir, die nachdenklichen,
klugen Deutschen, die am allermeisten un-
ter Hitler und dem Nationalsozialimus ge-
litten batten, sollten etwas von den Ameri
kanern lernen? Niemals. Sie kamen uns

primitiv und oberflachlich vor.

Mit dieser Einstellung kam ich 1951 nach
Cs^^Wie Du heute, war ich damals 20
JaiR^ alt. Gerade nach dem Abitur. Sie

sprachen dort vom Buch Welt im Aufbau -
«Furchterlich», dachte ich, «wie ein Kau-
gummi-Automat. Du wirfst den Groschen
rein, unten kommt das Packchen heraus,
geanderte Menschen, geldste Probleme,
ganz nach Bedarf.»

Dabei hatte ich nicht den geringsten
Grund zur Uberheblichkeit (die sowieso
nie die beste Ausgangsbasis ist, um etwas
verstehen zu lernen). Denn mit diesen
Vorbehalten im Herzen gelang es mir nie,
eine Anderung zu bewirken - auch dort
nicht, wo ich sie sehnlich herbeiwiinschte.

Und dann der Amerikaner Frank Buch

man, der Urheber des Ganzen? Obgleich
ich ihn gekannt hatte, mit ihm gesprochen
hatte, «Dynamik aus der Stille», das vor-
zugliche Buch von Theophil Spoerri, uber
ihn gelesen hatte, blieb er mir ein Ratsel.

Und nun dieses neue Buch iiber ihn. Sollte

es wirklich das Ratsel losen? Ich machte

mich sehr skeptisch daran. Es war fiir alle
Beteiligten eine Riesenarbeit. Zuerst ein-
mal war es nur Kampf, mit den Seiten, den

Siitzen, den Formulierungen, den Infor-
mationen. Die Schreibmaschinen und

Textverarbeiter liefen heiss. Wie konnte

man so treffsicher, kurz und king das in
Deutsch wiedergeben, was der Autor ver-
mitteln wollte?

Ich las Satze von Garth Lean wieder und

wieder. Sie fingen an zu klingen. So
schmolz auch meine Uberheblichkeit der

englischen Sprache gegeniiber, die fiir
mich jenseits Shakespeare bis jetzt nur Bu-
siness-Sprache gewesen, keine Kunst.
Aber Garth Lean war es gelungen, eine
sachliche umfassende Biographie und
gleichzeitig ein Kunstwerk zu schaffen.

Zuriick zu unserer Ubersetzung: Unverse-
hens merkte ich bei der Weiterarbeit, dass
dies Buch genau das enthiilt, was ich bisher
bei MRA-Publikationen oft vermisste. Es

hatte keine Angst vor den Fehlern eines
Menschen, vor seinen Schwachen, vor sei-
nen Misserfolgen. Es zeigte ebenso niich-
tern und klar, aber dennoch giitig auf, was
Frank Buchman nicht gelungen war, wo er
vielleicht schon von Jugend auf Dinge
iiberbewertet hatte, Hoffnungen gehegt
und sie auch ausgesprochen hatte, die
kaum menschlich zu verwirklichen sind,
wie etwa «die ganze Welt gottgefiihrt». Ich
miisste die Stelle nachschlagen, aber viel
leicht machst Du Dich ans Lesen und fin-

dest sie.

Gerade dies furchtlose Aufzeigen von Licht
und Schatten macht das Buch iiberzeu-

gend. Und mit zunehmendem Interesse be-
gibt sicb der Leser nun obne innere Vorbe-
balte in den Nacbvollzug dieses wabrbaft
abenteuerlicben cbristlicben Lebens, in
dem es sebr bald gleichzeitig um das

A. M. Nagib, erster Staatsprdsident Agyptens,
im Gesprdch mit Buchman

Scbicksal einzelner Menschen und ganzer
Volker gebt. Man best und best und bbrt
nicht mebr auf. Man lacbt und weint, ist be-
troffen (aba, so bing das alles zusammen!) -
und erscbuttert von der Einfacbbeit dieses

Mannes, der sicb vor einem «Unberiibrba-
ren» in Indien tief verbeugte und einem
weltgewandten Diplomaten eine direkte
Herausforderung gab.

Wie kann ein Christ Muslimen helfen?

Wie konnte 1955 Iraks damaliger Aussen-
minister mit den geistigen Einsichten von

Fulda, im Mai 1991

Caux in der arabischen Liga Einigung be
wirken? Wenn wir heute an die Herausfor

derung des Tages denken - wieder Irak,
das Kurdenproblem, Israel, den Islam -,
das Herz tut einem weh auf der Suche nach

einer Antwort, und man fiihlt sich Frank
Buchman sehr nah.

Und Kristin: Frank Buchman hat auch

iiberzeugten Kommunisten den Blick ge-
weitet und ihnen zu einer Anderung ihrer
Herzen verholfen. Ich glaube fest, dass
dies auch heute noch moglich ist.

Aber nicht nur wegen der Welt um uns,
auch fiir unser eigenes Herz ist dieses Buch
eine Fundgrube. Wie wird man mit sich
selbst fertig? Wie wird das Kreuz Christi
lebendig im eigenen Leben? Was heisst fur
einen Christen: «...der nehme sein Kreuz

auf sich und folge mir nach?»

So, meine ich, sollte jeder dieses Buch le
sen. Griindlich, Seite um Seite. Am besten
mit dem Stift in der Hand. Und am Ende

wird er nicht mehr der sein, der er vor der
Lektiire dieses Buches war. Es gibt viele

«kis gibt vide Biographien, welche dieses
Jabrhundert umfassen. Es gibt viele

Bescbreibungeii von Reisen um die Welt.
Und es gibt auch viele Scbriften iiber die
Nacbfolge Christi heute. Aber die Kombi-
nation von diesen alien - in einem Buch,
einem Leben -, das sollte man sicb nicht

entgeben lassen.»

Biographien, welche dieses Jahrhundert
umfassen. Es gibt viele Beschreibungen
von Reisen um die Welt. Und es gibt auch
viele Schriften iiber Nachfolge Christi heu
te. Aber die Kombination von diesen alien

- in einem Buch, einem Leben -, das sollte
man sich nicht entgehen lassen.

Gerne erfiihre ich Deine Ideen, wie man die
ses Buch anderen Menschen zuganglich ma-
chen kann. Es miisste meiner Ansicht nach

Verwendung im Geschichts- und Religions-
unterricht in den Schulen finden, in der Er-
wachsenenbildung von Kirchen und Ge-
werkschaften, in Rotary Clubs, Rundfunk-
und Fernsehsendungen und in spontanen
Diskussionsgruppen und Leserzirkeln.

Der Funke muss weiter ziinden. Durch den

«vergessenen Faktor», der das Leben
Frank Buchmans gepragt hat, kann sich
auch heute vieles in der Welt so verandern,
dass Du und Deine Kinder einmal gltick-
lich und ohne Angst in ihr leben werdet.

Mit herzlichen Griissen,
Deine Patentante Kristin

Kristin Weber-Fahr, 1931 in Fulda geboren,
Hausfrau, Mutter, freie Journalistin; von
1982-1987 Chefredakteurin der «Christlichen
Frau». Zwdlf Jahre ehrenamtliche Vorsitzende
des Katholischen Deutschen Frauenbundes in

Fulda.



LESEPROBE AUS KAPITEL 1

Der umstrittene Frank Buchman
Dies ist die Geschichte eines Mannes, der
ausging, die Welt zu verandern. Das muss
gleich zu Anfang gesagt werden, da Frank
Buchman nur zu verstehen ist, wenn man
sein Leben im Licht dieses Zieles betrach-

tet. Alies, was er als erwachsener Mensch
unternahm, hatte damit zu tun, und kaum
etwas, was er tat, liess sich seiner Ansicht
nach davon trennen. Sein Ziel bestimmte,
wo und wie er lebte, wie er Menschen und
Situationen begegnete und was er Stunde
um Stunde unternabm. Als Buchman 1961

im Alter von 83 starb, hatte kein normaler
Mensch beim Betrachten der Weltsitua-

tion gesagt, er babe sein Ziel erreicht.
Trotzdem hatte man auch schwerlich sein

Leben als Misserfolg dargestellt. Denn ei-
nige erstaunliche Entwicklungen waren
die Friichte seiner Initiative; andere kom-
men erst jetzt zutage. Mit Sicherheit lasst
sich heute sagen, dass wenige dieser Ent
wicklungen eine Chance gehabt hatten,
wenn Buchmans Lebensziel kleiner gewe-
sen ware.

Buchman war immer und ist es auch heute

noch - eine umstrittene Personlichkeit...

... Die Gestapo verurteilte ihn von 1936 an in
ihren Geheimberichten, und auch der Mos-
kauer Rundfunk griff ihn regelmassig an...

Buchman war von sieben Regierungen
ausgezeichnet worden, unter anderen von
Frankreich, der Bundesrepublik Deutsch-
land, Griechenland, Japan und den Philip-
pinen fiir seinen Einfluss auf die Verbesse-
rung der Beziehungen dieser Lander zu ih
ren Nachbarn...

Als ich an den letzten Kapiteln dieses Bu-
ches arbeitete, wurde ich bei einem Emp-
fang in Oxford dem damaligen Erzbischof
von Wien, Franz Kardinal Konig, vorge-
stellt. «Durch seine Ideen bedeutete er ei-

nen Wendepunkt in der Geschichte der
modernen Welt», sagte mir Konig... «Sein
grosses Anliegen war zu zeigen, dass die
Lehre von Jesus Christus nicht nur eine

private Angelegenheit ist, sondern eine
grosse Kraft darstellt, die die sozialen und
wirtschaftlichen Strukturen und politi-
schen Ideen andern kann, wenn die Ande-
rung der Strukturen mit einer Anderung
der Flerzen Hand in Hand geht.» Eine sol-
che Mannigfaltigkeit an Meinungen ver-
langte eine griindlichere Untersuchung als
jene, die bisher erschienen waren...

Auch fiir einige von denen, die oft mit ihm
zusammengekommen waren, blieb er eine
komplexe Personlichkeit. Sir Arnold Lnnn,
Schriftsteller nnd Initiator der grossen Sla-

lom-Rennen, heschloss, nachdem er Buch
man in verschiedenen Biichern kritisiert

hatte, ... Canx zn besnchen, nm Buchman
nnd seine Arbeit ans der Nahe kennenzu-

lernen. Wahrend des daranffolgenden
Jahrzehnts kam er praktisch jedes Jahr
dorthin. Und doch blieb Buchman ein Rat-

sel fiir ihn. «Soweit ich sehen kann, hat er

kein Charisma», sagte Lnnn. «Er sieht we-
der gut ans, noch ist er ein grosser Redner.
Er hat nie ein Bnch geschrieben nnd leitet
sogar selten eine Versammlung. Und doch
kommen Staatsmiinner nnd grosse Intel-
lektnelle ans aller Welt zn ihm, nm ihn zn
konsnltieren, nnd eine grosse Zahl von in-
telligenten Menschen... haben vierzig Jah-
re lang ohne Einkommen mit ihm gearbei-
tet, wahrend sie eine eigene Karriere hat-
ten verfolgen kbnnen. Warnm?» In d'^j'at,
warnm?

G.K. Chesterton sagte einmal, es sei gut,
dass das Objekt einer Biographic ratselhaf-
te Aspekte enthalte, denn dadurch wiirden
«zwei Dinge gewahrleistet - eine demiitige
Einstellung im Biographen und etwas Ge-
heimnisvolles in der Biographie». Dieses
Buch hat zum Ziel, ein lebendiges Bild eines
wohlbekannten, doch weitgehend unge-
kannten Menschen zu vermitteln.

LESEPROBE AUS KAPITEL 2

Ein

Kleinstadtjunge
... Sein Vater war nicht davon abzubringen,
dass Muhlenberg, nur eine Meile von zu
Hause gelegen, das einzig passende Col
lege sei. Die Studenten dort trugen
schwarze Anziige und Krawatten. Theolo-
gie, Deutsch und Griechisch standen an
oberster Stelle auf dem Stundenplan. Von
jenen, die den Predigerstand anstrebten,
wurde erwartet, dass sie in der Sonntags-
schule unterrichteten und Kranke besuch-
ten. So lehrte Buchman sonntags in einer
stadtischen Mission und machte Kranken-
und Waisenhausbesuche. Sonst aber be-
nahm er sich kaum so serios, wie es von ihm
erwartet wurde.

Zunachst einmal nahm er Malstunden.

Dann besuchte er Mrs. Chapmans Tanzstu-
dio in der Hamilton Strasse. Im Winter

wurden Schlittenpartien zu abgelegenen
Dorfern wie nach Nazareth organisiert.
«Dort tanzten wir die ganze Nacht durch»,
erinnerte sich Buchman. «Am friihen Mor-

gen fuhren wir im Schlitten die vierzehn
Meilen wieder zuruck.» Als er in spateren
Jahren einmal in Allentown war, zeigte er
auf das Verbindungshaus der Alpha-Tau-
Omega-Studenten, wo er einmal zwdlf

Das Geburtshaus Buchmans in Pennsburg, Pennsylvanien, in dem das Geschaft seines Vaters
untergebracht war

Madchen zum selben Tanzabend eingela-
den hatte. «Ich konnte doch keine von ih-
nen enttauschen!»

Der Tradition der Zeit und der Stadt ent-

sprechend war Frank Buchmans Mutter
immer bereit, auch in kurzer Zeit, Besu-
cher zu bewirten. «Frank lud gerne Freun-
de ein», erinnert sich ein Nachbar, «genau
wie seine Mutter.» ...Auf den stets etwas

steif wirkenden Portrats jener Zeit erkennt
man deutlich eine strong und kuhl drein-
blickende Fran. Ein Schotte, der sie im ho-

hen Alter kennenlernte, sagt, sie habe auf
ihn gewirkt wie ein hoch aufgetakeltes
Schiff. «Sie war gross, mit einem Gesicht
voller Falten. Wenn sie aber lachelte, sah
sie plotzlich aus wie eine Sonnenblume»,
fiigt er hinzu... Hingegen wirkt Buchman
senior auf Bildern eher unentschlossen.
«Aber», so sagte ein Freund, «er war ein
erfolgreicher Geschaftsmann, der alles fiir
seinen Sohn einsetzte. Freunden gegen-
iiber, die in Schwierigkeiten gerieten, zeig
te er sich grossziigig. Die vielen Jahre im
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Lebenswerk am Ende?
...Sofort nach seiner Riickkehr aus Euro-
pa hatte er mit einer Gruppe von Ge-
schaftsleuten den Plan besprochen, ein
Hospiz nach europaischem Muster zu
schaffen. Doch die Note waren der Pla-
nung immer einen Schritt voraus. In einer
kalten Winternacht klopfte jemand an
Buchmans Tiir. Es war ein junger Hausan-
gestellter. Seine Arbeitgeber, die in einer
der grossen Villen der Umgebung wohn-
ten, batten ihn wegen eines kleinen Verge-
hens weggejagt. Buchman nahm ihn auf
und besorgte ihm einen neuen Job.

Ein Freund machte Buchman auf einen
weiteren jungen Mann aufmerksam, den er
in der Tuberkulosen-Abteilung eines
Heims fiir Arme und Geisteskranke gese-
hen hatte. Sein Vater war kurz zuvor an
Delirium tremens gestorben, und seine
Mi^^r, die viele Jahre lang Kochin des
Gcr .rneurs von Pennsylvanien gewesen
war, kam von ihrer Sucht nach Laudanum,
einer Opiumtinktur, nicht los. Mary Hem-
phill und ihre zwei Jungen lebten in einer
Mansardenwohnung vom Typ «Leere Bo-
denkammer» in einem der tibelsten Viertel

von Philadelphia. Sie ernahrten sich von
dem, was sie in Miilltonnen fanden. Buch
man fand die Fran bei seinem Besuch iiber

den Waschtrog gebeugt. Sie war eine Fran
ganz ohne Hoffnung. Da er eine Kochin
brauchte, lud er sie ein, mit ihren Jungen
zusammen zu ihm zu kommen.

Nach dem Zusammentreffen mit dieser

Familie entschloss er sich, das Trinken von
Alkohol aufzugeben. Sobald Mary auch
nur einen Tropfen anriihrte, fiel sie wieder
in ihre alte Sucht zuriick. So war es fiir ihn

eine selbstverstandliche Entscheidung -
ein wirkliches Opfer aber fiir jemanden

Ht^lgewerbe und hinter der Bartheke
batten ihm Scharfsinn und ein Verstandnis

fiir menschliche Schwachen vermittelt.

Buchman sagte spater oft, dass, wer ande-
ren Menschen helfen wolle, die Eigenschaf-
ten eines guten Barmanns brauche: Sympa-
thie fur andere, Einfuhlungsvermogen, die
Bereitschaft zuzuhoren und Intuition. Von

seinem Vater babe er das Verstandnis fiir

Menschen gelernt, von seiner Mutter per-
sonliche Zuriickhaltung und Ordnungssinn
wie auch die Fahigkeit, zwischen Recht und
Unrecht zu unterscheiden.

Wahrend seiner Studienzeit am Muhlen-

berg College wurde Buchman von einer
Miss Florence Thayer, deren Vater Direk-
tor von fiinf Glanzseidenfabriken war...,
auf Rhode Island eingeladen. Vom Glanz
des Thayerschen Hauses schien er geblen-
det. Das gesellschaftliche Leben hielt ihn
gefangen. Er begleitete Miss Thayer zu
Ballen und wurde von ihren Freunden zu

Kartenspielen eingeladen.
Offensichtlich betrachtete der junge Frank
Florence Thayer als seine mdgliche Ver-
lobte...

■.A

«Upper Perikomen Creek», I km von Fenns-
burg entfernt, wo Buchman als Junge gerne
fischen ging

von seiner Herkunft und Erziehung -
ebenfalls keinen Alkohol mehr zu trinken.
Von dieser Entscheidung ging Buchman
auch nie wieder ab.

«Der Sinn dieser Arbeit war die Gemein-
schaft in einem eher anspruchslosen
Raum. Arbeiter oder Hausangestellte
konnten hier ganz zwanglos zusammen-
kommen. Es war im wahrsten Sinne des
Wortes <Hauskirche»>, erzahlte Buchman
spater. . . «Mit ihnen teilte ich alles, was ich
hatte, und lernte die grosse Wahrheit, dass
da, wo Gott fiihrt, Er auch wirklich sorgt.»
Mehr und mehr trug sich die Arbeit durch
Spenden; Geldscheine wurden durch den
Briefkastenschlitz geschoben und Korbe
mit Nahrungsmitteln heimlich vor die
Haustiirgestellt. ..

...Im Friihjahr 1906 griindete Buchman
deshalb ein «Settlement» (Jugendheim) in
einem der schlimmsten Viertel der Innen-
stadt von Philadelphia... Bald stromten die
Kinder zusammen: Polen, Italiener und
Tiirken ebenso wie Deutsche und Skandi-
navier - aus jiidischen, katholischen und
protestantischen Familien. Die Lokalzei-
tung aus Buchmans Heimatstadt schrieb:
«Das Settlement-Hans ist iiberfiillt mit
Strassenkindern, die hier ein warmes,
gliickliches Zuhause finden. Die Jungen
lernen schreinern, die Madchen nahen,
kochen und andere Hausarbeiten.» Als
Buchman von einem befreundeten Ge-
schaftsmann gefragt wurde, was er fur die-
se jungen Menschen tue, antwortete er ihm:
«Ich versuche ihnen nur zu zeigen, wie sie
ihr Leben gestalten k5nnen.» ...Buchman
lernte auch, wie man das Vertrauen einzel-
ner Menschen gewinnt...

Es war nicht weiter erstaunlich, dass der
Finanzhaushalt des Hospiz' nicht ausgegli-
chen blieb und dass sich die Beziehungen
zwischen Buchman und dem Vorstand
dauernd verschlechterten. Am 3. Mai 1906
wurde eine Sonderkommission ernannt,
um «Wege zu finden, die Ausgaben zu re-
duzieren und das Uberleben des Hospiz'
zu sichern». Eine Wirtschafterin wurde
eingesetzt. Die Kommission bestimmte
ebenfalls, dass durch den Einkauf in billi-
geren Geschaften sofort Einsparungen ge-
macht werden sollten... Am gleichen

LESEPROBE AUS KAPITEL 4

Ein Nachmittag
in Keswick
Immer noch - trotz ausserlicher Frohlich-
keit - war er innerlich vor Bitterkeit krank.
Im Juli war er in England... Buchman
iiberspielte seinen Kummer, indem er eif-
rig alle Versammlungen besuchte und
Wanderungen durch die Seenlandschaft
um Keswick unternahm.

Wahrend eines solchen ausgedehnten Spa-
ziergangs betrat er - einem Einfall folgend
- eine kleine steinerne Kapelle. Es war
Sonntag. Eine Frau hielt eine Andacht, nur
siebzehn Leute waren anwesend. Sie war
die Erweckungspredigerin Jessie Penn-
Lewis und sprach iiber das Kreuz Christi.
Nun war dies wirklich kein neues Thema
fur Buchman. In Mount Airy hatte er aus-
fuhrliche Vorlesungen dariiber gehort. Er
hatte selbst dariiber geschrieben, Ex-
amensfragen beantwortet, ja, er hatte dar-
uber gepredigt. Doch diese Frau sprach so
bewegend, so iiberzeugend vom Kreuz,
dass es zum ersten Mai fiir Buchman zur le-
bendigen und lebenspendenden Wirklich-
keit wurde.

... «Und ich wusste, dass ich Ihn verwundet
hatte. Dass es eine grosse Feme gab zwi
schen Ihm und mir. Ich wusste, es war mei-
ne Siinde, meine Verbitterung, die mich
von Ihm trennte.»

«Ich dachte an jene sechs Manner in Phil
adelphia, die mich - meiner Auffassung
nach - ungerecht behandelt hatten. Wahr-
scheinlich hatten sie das getan, aber ich
war so fixiert auf den Gedanken an ihr Un
recht, dass ich zum siebten Mann gewor-

Abend reichte Buchman seinen Rucktritt
ein. Dieser wurde am 24.0ktober ange-
nommen...

Buchman hatte sich mit Leib und Seele im
Hospiz eingesetzt - jetzt waren all seine
Erwartungen zusammengebrochen. Sein
Rucktritt entsprach praktisch einer Ent-
lassung, und zwar durch Manner, die ihn
erniedrigt und seine Ziele nie wirklich ver-
standen hatten. Seine Welt lag in Triim-
mern, er war aus seiner eigenen Schopfung
verbannt worden. In den darauffolgenden
Tagen vergegenwartigte er sich immer wie
der die entscheidenden Stunden der Aus-
einandersetzung mit dem Vorstand. Es
blieb ihm nichts als ein bitterer Hass auf
diese Manner. Das Resultat der langen
Monate unablassiger Arbeit sowie des
Aufruhrs in seinem Geist war, dass Buch
man krank wurde. Ein Arzt in Philadelphia
stellte vollige Erschopfung fest und emp-
fahl einen langen Urlaub. . . Und so schiff-
te sich Buchman am 29.Januar 1908 in
Richtung Europa ein.



Fortsetzung: Ein Nachmittag

den war, der Unrecht tat. Trotz meiner
richtigen Uberzeugung tat ich Unrecht,
denn ich hielt die Verbitterung in mir fest.
Ich hatte meine Uberzeugung durchsetzen
wollen, und nun waren all meine Gefuhle
verletzt.»

«Ich begann mich zu sehen, wie Gott mich
sah. Das war ein vollig anderes Bild, als ich
es normalerweise von mir selbst hatte. Ich

weiss nicht, wie ich Ihnen das erklaren soil.
Ich kann Ihnen nur erzahlen, dass ich da-
sass und es mir wie Schuppen von den Au-
gen fiel, und ich plotzlich erkannte, wie
meine Siinde, mein Stolz, meine Selbst-
sucht und mein boser Wille mich von Gott,
von Jesus Christus abgeschnitten hatten.
Ich tat eine christliche Arbeit, ich hatte
mein Leben jenen armen Jungen ver-
schrieben, und viele Leute mogen gesagt
haben: <Wie wunderbar!> - aber ich trug
nicht den Sieg davon, denn ich hatte die
Verbindung zu Gott verloren. Meine Ar
beit war zu meinem Idol geworden.»

«Ich brauchte keine andere Stimme als die

Stimme jenes Mannes da am Kreuz. Mir
gingen die Worte durch den Sinn: <Dies
hast Du fiir mich getan, was habe ich fiir
Dich getan, mein gekreuzigter Herr?>...
Wie Grabsteine ragten meine Ressenti-
ments gegen jene Manner aus meinem
Herzen heraus. Ich bat Gott, mich zu an-
dern, und er sagte mir, ich solle meine Be-
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ziehung zu jenen Mannern in Ordnung
bringen.»

«Dieser schlichte Auftrag erzeugte in mir
eine starke Erschiitterung. Es war, als ob

In Zurich (1950) vor dem Haus des Reforma-
tors Huldrich Zwingli. (Zwinglis Nachfolger
[1531Jals Ziircher Theologieprofessor, Thomas
Bibliander, ist der bekannteste Namenstrdger
unter Buchmans Schweizer Vorfahren)

Das Gestapo-Verbot
Buchman reiste im August zu den Olympi-
schen Spielen nach Berlin...
Durch Zufall tauchte sechsundzwanzig
Jahre spater ein unabhangiger Zeuge
auf... Ein danischer Journalist in Berlin,
Jakob Kronika, schrieb in der von ihm da-
mals herausgegebenen Zeitung, Flensborg
Avis: «Wahrend der Hitler-Jahre wohnte

Frank Buchman, der Griinder der Morali-
schen Aufriistung (friiher Oxfordgruppe),
im Hotel Esplanade in Berlin. Eines Tages
assen wir zusammen zu Mittag. Am glei-
chen Nachmittag sollte er SS-Fiihrer
Himmler sprechen, der Dr. Buchman ein-
geladen hatte, ihn zu besuchen.»
«Das Gesprach war natiirlich ein Fiasko.
Himmler war nicht imstande, wie er ge-
wollte hatte, den <absoluten Gehorsam>
der MRA-Leute Gott gegeniiber fiir seine
eigenen Zwecke zu gebrauchen, um aus ih
nen willige Sklaven der SS und der Nazis zu
machen.»

«Frank Buchman wirkte sehr besorgt, als
wir iiber die Entwicklungen in Deutsch-
land unter Hitler sprachen, denn er hatte
eine tiefe Zuneigung zu diesem Land und
seinen Menschen.»

«Er sagte wahrend der Mahlzeit im <Espla-
nade>: <Deutschland ist unter die Herr-

schaft einer furchtbaren damonischen

Kraft geraten. Eine Gegenaktion ist drin-
gend notwendig... Wir miissen Gott bit
ten, uns die Fiihrung und Kraft zu geben.

um eine antidamonische Gegenaktion un
ter dem Zeichen des Kreuzes Christi in den

Nachbarlandern Deutschlands, besonders
in den kleineren dieser Nationen, zu lan-
cieren.> Aber der Hitlersche Damonismus

sollte sich bis zum Ende austoben. Weder

Frank Buchman noch irgend jemand ande
res konnte dies verhindern.»

Weniger als drei Monate nach dem Ge
sprach mit Himmler gab das Sicherheits-
hauptamt im Namen des Reichsfuhrers-SS
das erste offizielle Dokument heraus, das
feststellte: «Fur den Nationalsozialismus

ist sie (die Gruppenbewegung) daher ein
neuer und gefahrlicher Gegner.» Ein Teil
des Dokuments enthielt «Anweisungen fiir
die nachrichtendienstliche Tatigkeit»:
«Die Arbeit, die Tendenz und der Einfluss
der Oxfordbewegung erfordern genaueste
Beobachtung.» Daher miissten jede Ta-
gung besucht, jede Gruppe infiltriert und
besonders «die Produktion des <Leopold
Klotz-Verlages> in Gotha (der viele Ox-
fordgruppen-Biicher und Broschiiren ver-
offentlicht hatte) genau beobachtet und
evtl. durch Unterbringung eines V-Mannes
die Empfanger des Schrifttums dieses Ver-
lages festgestellt» werden. Es sollte auch
iiberpriift werden, «welche Personlichkei-
ten des offentlichen Lebens mit der Ox

fordbewegung sympathisieren».
Buchman trat am 19. August seine Heim-
reise nach Amerika an.

ein Lebensstrom in mich hineingegossen
wiirde. Hinterher hatte ich das schwindel-
erregende Gefiihl eines grossen geistigen
Erwachens. Es gab nicht mehr die Gespal-
tenheiten zwischen Kalkulation und Argu
ment, zwischen Bedriicktheit und Hilflo-
sigkeit...»

Als Buchman die Kapelle verliess, dachte
er nicht so sehr daran, denen zu vergeben,
die er gehasst hatte, sondern vielmehr, die-
se um Vergebung zu bitten fiir die Art, wie
er sich ihnen gegeniiber verhalten hatte.
Kaum in sein Zimmer zuriickgekehrt, setz-
te er sich hin und schrieb sechs Briefe, an
jedes Vorstandsmitglied einzeln. Einer je-
ner Briefe, an Dr. Ohl, datiert vom 27.Juli
1928, ist im Archiv von Mount Airy erhal-
ten geblieben.

Am gleichen Tag erzahlte Buchman beim
Tee, was ihm geschehen war. Unter den
Zuhorern sass ein Student aus Cambridge.
«Ich mochte mit Ihnen reden», sagte die
ser zu Buchman. Sie wanderten um den

Derwentwater-See, und ehe sie heimgin-
gen, hatte der junge Mann ein ahnli^^e-
freiendes geistiges Erlebnis gemacl'^i^ie
Buchman selbst. «Das war der erste

Mensch, dem ich die zentrale Erfahrung
des Christentums nahebringen konnte»,
sagte Buchman dazu. Von dem Tag an be
gann er, Menschen zu helfen, nicht als Be-
lehrender, sondern aus der Realitat eige-
ner Erfahrung, dass er selbst auch ein Siin-
der war und dass ihm vergeben worden
war.
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Erste

Grundsdtze
Selbstverstandlich gab es auch Menso^n,
denen er einfach nicht sympathisch Ir.
«Zum Gliick konnen wir unterschiedlicher

Meinung sein, ohne unausstehlich zu wer-
den», sagte er einmal. Er schrieb Sam
Shoemaker: «Ja, ich mache Fehlerwie an
dere Menschen auch, und ich mochte Dich
bitten, mir immer offen zu sagen, wenn Dir
etwas nicht gefallt.»

... Manchmal deckten sich allerdings echte
Meinungsunterschiede und aktive Opposi
tion. Ubersah er diese Tatsache, so emp-
fand er den Widerstand, der ihm und sei
ner Botschaft entgegentrat, als Wider-
stand gegen die Wahrheit selbst. Aber mit
der Erfahrung kam auch ein neues Ver-
standnis fiir die Ursachen des Widerstan-

des. Er merkte, dass sich boshafte Scharfe
Oder sogar Hass einschlichen, wenn die
Opposition von Menschen oder von Grup-
pen ausging, die sich durch seine Botschaft
in ihrer Lebensweise und in ihren Institu-

tionen bedroht fiihlten.

Dass Buchman eine solche Opposition
herausforderte, war nicht an sich Beweis
fiir die Giiltigkeit seiner Thesen. Hatte er
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«Ich hatte schon immer die Menschen gem»

Buchman bat diese Journalistin, sich um
eine auffallend hiibsche schwedische Blon-
dine zu kiimmern. Die junge Frau war
uberall gewesen und hatte alles im Leben
ausprobiert. Sie hatte sich jedoch in Caux
dramatisch geandert, als sie Buchman dort
begegnet war. «Sie war sehr echt», erzahlt
die Journalistin. «Darum hatte sie nie

Angst vor Frank, und es machte ihm Freu-
de, sich mit diesem sehr echten und sehr
hiibschen Madchen zu unterhalten. Ein

wirkliches Wunder geschah. Der aussere
Glanz wurde durch das innere Licht er-

setzt. Sie begann Menschen zu helfen. Sie
machte sich mit typisch schwedischer
Energie an die Arbeit - wie ein goldener
Blitz fuhr sie durch Caux, ein wunderbares
Geschenk Gottes, vor dem alle Heuchelei
u^Verstellung verschwand.
Dann brach sie eines Tages zusammen. Sie
weinte und wollte Frank wiedersehen. Wir

wurden beide bei ihm eingeladen. Dort

sagte sie, inmitten Tee und Teetassen:
<Frank, ich bin leer. Ich habe nichts mehr
zu geben>, und sie brach in Tranen aus.
<Hast du gesagt, du seiest leer?> fragte
Frank.

<Ja.>

<Und nichts mehr zu geben?>
<Nein, Frank.>
<Wunderbar>, sagte Frank - und gab ihr ein
Taschentuch, damit sie sich die Tranen
trocknen konnte.

Sie starrte ihn erstaunt mit ihren grossen,
blauen Augen an.
Dann sagte er: <So ist es, so sollte es sein.
Nichts bringe ich in meinen Handen, ich
klammere mich nur noch an Dein

Kreuz.. .> und er sagte den ganzen Vers des
alten Kirchenliedes auf. <Siehst du, du
gibst alles, dann kommt Jesus und tut alles
fur dich. Jesus hat es getan, und Jesus wird
es welter tun.>

Sie setzte sich in ihrem Stuhl auf und sagte:
<Wie wunderbar.>»
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Auch blind kdmpft er weiter
Buchman fand es nun zunehmend schwie-

riger, unterwegs zu sein. Er wurde gewohn-
lich in einem Rollstuhl geschoben, seine
Krafte waren begrenzt, und sein Augen-
licht liess merklich nach. Im Wartezimmer

eines Augenarztes in Tucson sass er auf-
merksam da und testete sein Sehvermogen
an dem diffusen Licht, das aus dem
schwach erleuchteten Behandlungsraum
und der Schreibtischlampe des Arztes

Er hatte dem Arzt ein Buch mitge-
11 ,ht, in das er bereits eine Widmung ge-
schrieben hatte: «Dr. Sherwood Burr, der
mir half, wieder zu sehen.»
Als Dr. Burr ihn untersuchte, fragte er:
«Was sehen Sie auf der Leinwand?»

«Nichts.» Nach einer Pause: «Ich kann nur

einen Lichtfleckerkennen.»

Auf der Leinwand stand ein riesengrosses
«E». Eine Linse ermoglichte es Buchman,
das «E» zu erkennen. Aber nichts konnte

ihm mehr helfen, kleine Zeichen zu sehen,
obgleich der Arzt geduldig alles mit ihm
ausprobierte und Buchman sich konzen-
trierte und anstrengte.

aber den scharfen Wind der Verfolgung
nicht zu spiiren bekommen, hatte das be-
deutet, dass er die revolutionare Qualitat
des grossen christlichen Erbes nicht in Ta-
ten umgesetzt hatte. Auseinandersetzun-
gen machten ihm keine Freude, aber er be-
griisste die Priifung, die sie darstellten.
«Verfolgung ist das Feuer, das Propheten
schmiedet - und Aussteiger ausscheidet»,
sagte er einmal, riickblickend...

«Seit wann konnen Sie nicht mehr lesen?»

«Seit etwa einem Jahr.» Dr. Burr setzte sich

auf und schaute Buchman an. «Doktor»,
sagte er langsam, «es tut mir leid, aber es
gibt keine Moglichkeit, Ihr Augenlicht zu
verbessern.»

«Sie meinen, es gibt keine Hoffnung. So
bin ich auf dem Weg zur totalen Erblin-
dung.»
«Das ware eine verniinftige Art, die Dinge
zu betrachten», sagte Burr, «aber Sie wer-
den weiter sehen wie bisher, solange sie es
notig haben. Und nur Gott weiss, wie lange
das ist. Aber er spricht ja nicht mit uns.»
«Das stimmt», sagte Buchman mit einem
Lacheln. «Nur Gott weiss es, und er sagt es
uns nicht. Aber wir miissen ihn so weit

bringen, dass er zu uns spricht.» Dann
iiberreichte er Dr. Burr das Buch mit seiner

Widmung.
In der gleichen heiteren und gewissen
Stimmung sammelte er seine Mannschaft
von 150 Personen, die mit ihm nach Europa
reisen sollten - diese Reise sollte zu seiner

letzten Reise werden.

Beim Verlassen des Flauses in Tucson am

I.April sagte er: «Wir brauchen etwas
Neues, etwas ganz Neues. Moge Gottes
Gnade auf uns ruhen und uns helfen, uns
immer wieder zu andern - immer wieder

neu zu werden. Wir werden in Bereiche

vorstossen, in denen wir noch nie gearbei-
tet haben.

Alles muss anders werden. Unsere Natio-

nen mussen anders werden. ...Wir haben

schon etwas getan, aber wir mussen noch
viel mehr tun.»

Garth Lean

Der vergessene Faktor -
Vom Leben und Wirken
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Frank Buchman (links) traf mehrmab mil Mahatma Gandhi
(im weissen Khadituch) zusamnien

«Frank lad gerne Freunde ein». erzdhlt schon ein
Freund aus Buchmans Jugendzeit. Hier beim Rund-
gang durch die Kiiche des Konferenzzentrums in Caiix

IR

m
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Buchman mil

den Schauspielern
nach einer Auffuhrung

des Musicals

«Jotham Valley»

i

1950 schrieb Robert Schurnan (I. im Bild) im
Vorwort fur die franzbsische Ausgabe der Re-
den Frank Buchmans:

«iVas wir heute brauchen und was neu isl. das

ist eine Schule, in der man voneinander lernt,

wie man sich seinen Mitmenschen gegenuber
verhdlt, in der die christlichen Prinzipien in
den menschlichen Beziehungen angewandt
und verwirklicht und so Vorurteile und Feind-

seligkeiten zwischen Klassen, Rassen und Na-
tionen iiberwunden werden...

Es geht nicht um eine Anderung despolitischen
Kurses, sondern um die Anderung von Men-
schen. Die Demokratie und ihre Freiheit steht

undfdllt mil der Qualitdt der Menschen, die in
ihrem Namen sprechen. Dr. Buchman... hat
dem Materialismus und dem Individualismus

den Krieg erkldrt, denn sie sind die Ursachen
unserer selbstsuchtigen Spaltungen und sozia-
len Ungerechtigkeiten»



Aktuelles - Begegnungen

Eine Reise nach Polen

Es sind erst wenige Tage her, da warden die
Grenzen geoffnet fiir den visafreien Ver-
kehr von Polen nach Deutschland und in

andere europaische Lander.
Ein Ereignis neben vielen anderen und
doch von grosser Bedeutung fiir die Bezie-
hungen zwischen den Vdlkern Europas -
aber ganz besonders zwischen Polen und
Deutschen. Es gibt noch vieles auf beiden
Seiten, was der Klarung und letztlich der
Heilung bedarf. Die Krawalle an der Gren-
ze in Frankfurt/Oder haben das wieder

deutlich ins Bewusstsein gerufen. Aber es
gibt auch gute Nachrichten dieselbe Stadt
betreffend. Dort soli in Kiirze eine Euro

paische Universitat erdffnet werden, und
dieser Plan hat in Polen ein ausserordent-

lich positives Echo ausgelost.

«|^sse Eisen anpacken»

Meine Frau und ich sind seit langem be-
muht, das Verhaltnis zu unseren unmittel-
baren Nachbarn im Osten zu verbessern.

Dafiir haben wir unsere Griinde: Ich mar-

schierte 1939 mit dem Reichsarbeitsdienst

in Polen ein und war in Bromberg beim
Aufbau der zerstorten Weichselbriicke

eingesetzt. Meine Frau lebte jahrelang in
Schneidemiihl, das heute den Namen Pila
tragt. Inzwischen kennen wir eine ganze
Reihe polnischer Freunde, beherbergen
sie bei uns oder sind bei ihnen zu Gast.

Wenn wir miteinander reden, scheuen wir
uns nicht davor, «heisse Eisen» anzu-
packen. Denn nur wenn wir aussprechen,
was uns zutiefst bewegt, machen wir den
Weg frei zu einer verbindlichen Freund-
schaft.

pslaw, 2. Konferenz, 21.-23.3.91,
ig sind die Friedensstifter»

J^Oi

Im letzten Sommer nahmen wir zum ersten

Mai an einer Konferenz der Moralischen

Aufriistung in Jaroslaw (Galizien) teil. Als
wir in diesem Friihjahr wieder eine Einla-
dung erhielten, gab es kein langes Zogern,
wir fuhren bin.

Die Ziige zwischen Deutschland und Polen
waren nicht wie im letzten Jahr iiberfiillt,
sondern es waren die Bahnen vom Osten

nach Polen voller Ukrainer und Rumanen

mit Unmengen von Gepackstiicken. Die
Lebensumstande in Polen, so schwierig sie
uns noch vorkommen mogen, gewinnen fiir
diese Volker an Anziehungskraft. Die pol-
nische Wahrung ist international konver-
tierbar. Uberall sieht man kleine Wechsel-

stuben - ganz legal - wo die Kurse auf Ta-
feln angezeigt sind. An die Preisschilder in
den Schaufenstern mit den vielen Nullen

kann man sich in der kurzen Zeit schwer

gewohnen, aber wir sind ja nicht zum Kau-
fen gekommen. Wir wollen die Freund-
schaft vertiefen, die im vorigen Sommer
zwischen einigen Polen und uns entstan-
den ist.

Schon am Bahnhof gibt es ein Hinweis-
schild auf die Konferenz. Sie findet in ei-

nem Kinosaal in der Hauptstrasse statt.
Aber zunachst - einen Tag vor Beginn - be-
geben wir uns ins Kloster der Benediktine-
rinnen. Das Gelande, das im vorigen Jahr
noch sehr wild bewachsen war, war kaum
wiederzuerkennen. Die Einfassungen der
Beete waren mit Farbe geweisst. Aus der
Erde recken sich die Blatter der von den

Hollandern gestifteten Tulpen dem Licht
j: entgegen - vierhundert an der Zahl. Jetzt
! werden sie bereits bliihen. Die Gedenk-

ij statte an der ausseren Mauer, wo wiihrend
I des Krieges viele Menschen erschossen
ii worden sind, ist von allem Unkraut gerei-
(i nigt und wiirdevoll hergerichtet. Im Zen-I trum, dem ehemaligen Schulgebaude, sind
einige Teilnehmer untergebracht, sie
schlafen dort ganz spartanisch. Gegessen

! wird im Speisesaal, der mit seinen hellen
j Holzmobeln einladend wirkt. Wir selbst
j sind mit anderen in einem einfachen Ju-
> gendgastehaus untergebracht.

I Das Tempo der Umstellung
I Wir versuchen die Situation in Polen mit
1 den Augen unserer polnischen Freunde zu

sehen, konnen aber nicht umhin, sie stan-
dig mit der Lage in den neuen deutschen
Bundeslandern zu vergleichen. Beide Ge-
biete befinden sich im Wandel von der

Kommando- zur Marktwirtschaft. Sorgen
macht den Polen die hohe Auslandsver-

schuldung und die Arbeitslosigkeit. Unge-
duld mit dem Tempo der Umstellung ist,
hier wie dort, spurbar. Ganze Branchen,
wie zum Beispiel die Textilindustrie in
Lodz, die den sowjetischen Absatzmarkt
verloren hat, brechen zusammen. Ebenso
geht es den Bauern, die in Russland nichts
mehr verkaufen konnen. Riesige Demon-
strationen vor dem Rathaus in Lodz und

Strassensperren durch die Bauern, das
sind Schlagzeilen in den Zeitungen, eben
so politische Uneinigkeit sowie Spannung
zwischen katholischen Ukrainern und Po

len. In diesem Gebiet soli nun iiber das

«Friedenstiften» gesprochen werden. Jun-
ge Madchen sangen und sprachen zu Be
ginn die Bergpredigt, aus der das Thema
der Konferenz entnommen war.

Zuerst vorsichtig...

«Wir Polen sprechen nicht gern offentlich
liber personliche Dinge», hatte man uns
gesagt, und so begann die Tagung erst mit
Beitragen der Gaste.
Dr. Franz Vock, ein Politikwissenschaftler
aus Osterreich, unterbreitete die Thesen
seiner Doktorarbeit iiber «Politik und Mo-

ral», in der er anhand dreier historischer
Versdhnungsprozesse, namlich zwischen
Deutschland/Frankreich, Deutschland/
Diinemark und Siidtirol/Italien, Gemein-
samkeiten und entscheidende Faktoren

herausarbeitete, besonders die innere
Wandlung und dadurch veranderte Hal-
tung bei beteiligten Personlichkeiten, die
einen Neuanfang ermdglichten.

Personliche Erlebnisse eines Franzosen,

eines Danen und eines Deutschen verdeut-

lichten das Gesagte. Besonders tief jedoch
beeindruckte die Polen der Beitrag von
Frau Rosi Haver, deren Familie seit dem ►



Fortsetzung, Polen

13.Jahrhundert in Schlesien ansassig ge-
wesen war, und die sich mit ganzem Herzen
fiir die Aussohnung zwischen beiden V61-
kern einsetzt. Ihre Worte wurden mit gros-
sem Beifall aufgenommen und im Fernse-
hen gesendet.

... dann offen und spontan

Was tat es, dass die Simultaniibersetzung
zusammenbrach und die beste Dolmet-

scherin ihre Stimme verloren hatte? Einige
ausgezeichnete junge Ubersetzer fiir Eng-
lisch, Deutsch und Russisch waren zur
Stelle und gaben alles von der Biihne aus
wieder. Darunter Renata Grzybacz, eine
Studentin aus Krakow, die am Studienkurs
in Panchgani (Indien) teilgenommen hat
te. Sie berichtete, wie die Begegnung mit
Elend und Vielfalt des Lebens dort ihre

Sichtweise verandert hatte. Spater kam ein
polnischer Beitrag nach dem anderen - oft
auch sehr personlich.

«Oft zeigte sich Wandlung»

Es war ersichtlich, wie tief die Redner un-
ter dem Ende der Solidaritat litten, die
vorher alle Krafte zusammengehalten hat
te, und sie beklagten die Uneinigkeit. Oft
zeigte sich Wandlung: Ein Bauer verurteil-
te die deutschen Lieferungen an Russland,
die ihnen den Absatz von Fleisch verdor-

ben hatten. Spater umarmte er mich und
sagte, er hatte mich nicht verletzen wollen.
Am nachsten Tag ging er noch einmal auf
die Biihne und bekannte, er habe nicht ge-
nug fiir Polen getan.

Ein hoher Polizeibeamter aus Lodz berich

tete, wie er als Armeeoffizier am Ein-

marsch in die Tschechoslowakei 1968 teil

genommen hatte und dort mit Entsetzen
feststellen musste, dass die Bevolkerung
keineswegs um Hilfe gebeten hatte, wie ih
nen gesagt worden war. Das dffnete ihm
die Augen. In Caux fand er all das, was er
innerlich schon immer empfunden hatte,
in Realitat und versuchte es seinerseits zu

verwirklichen.

Es ware so viel mehr zu berichten:

- iiber die Studentin, die aufgrund eines
Zeitungsberichtes angereist war, um
teilzunehmen;

- iiber die Wienerin, die in ihrer Gemein-
de eine Raststation fiir die nach Caux

durchreisenden Polen eingerichtet hat,
und der Bekannte sagten: «Wie kommt
das? Deine Polen sind ja ganz anders!»

- uber die Gruppe junger Polinnen, die ih
re mitreissenden Lieder vortrugen und
in kurzer Zeit mit einem agyptischen
Musikprofessor ein altiigyptisches
Volkslied lernten und zusammen vortru

gen;

- iiber die vielen intensiven Gesprache bei
den Mahlzeiten im Casino neben dem
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Aktuelles - Verhandlungen

Die bewegte Geschichte der Insel

Im Mittleren Osten, im siidlichen Afrika, in Nordirland, in der UdSSR sind dieser Tage
heikle Verhandlungen im Gange, bei denen immer wieder Fortschritte und Riickschliige
einander folgen. Offensichtlich kann weder durch Waffengewalt noch Finanzkraft oder
Bodenschiitze ein Gelingen solcher Gesprache erzwungen werden, und nicht einmal di-
plomatisches Geschick ist eine Garantie dafiir. Es scheinen da noch andere Faktoren not-
wendig und andere Elemente ausschlaggebend zu sein.

Im kleinen pazifischen Inselstaat Papua-Neuguinea wurden in dieser Hinsicht interes-
sante Erfahrungen gemacht.

Der Inselstaat Papua-Neuguinea eriangte
seine Unabhangigkeit 1975. Er verdankt 35
Prozent seines Nationaleinkommens den

Einkiinften aus dem im Tagbau gewonne-
nen Kupfer. Die dortige Kupfermine, eine
der grossten der Welt, liegt auf der Insel
Bougainville und wird von einer australi-
schen Gesellschaft hetrieben. Die Regie-
rung von Papua-Neuguinea mit Sitz in Port
Moresby ist mit 19,1 Prozent der Aktien
daran beteiligt.

Seit 1969 wird dort Kupfer gewonnen.
Schon damals brach ein Konflikt zwischen

der Bevolkerung und der australischen
Bergwerksgesellschaft aus, der durch eine
fiir Bougainville sehr giinstige Vereinba-
rung geldst werden konnte. Die darin gere-
gelte Gewinnbeteiligung der Bevolkerung
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Papua-Neuguinea: 600 weit zerstreute Inseln

und die Umweltschutzbestimmungen wur
den zu jener Zeit als vorbildlich betrachtet.

Schon ein Jahr nach der Unabhangigkeit
drohte Bougainville mit Sezession, was
aberverhindert werden konnte. Die Bevol

kerung der Insel, die nicht der glei'^^n
ethnischen Gruppe wie die librigen tse-
wohner von Papua-Neuguinea angehort,
hatte damit den Gewinn aus der Kupfermi
ne fur sich allein behalten konnen. Der

damalige Premierminister Papua-Neugui-
neas, Michael Somare, war ein grosses Ri-
siko eingegangen, als er auf die Anwen-
dung von Gewalt verzichtete. Es kam zur
Wiederaufnahme von Gesprachen, welche
in der traditionellen melanesischen Form

der Dorfverhandlungen erfolgreich zu En
de gefuhrt wurden.

Leider wurde aber das Abkommen von

1969 nie der neuen Situation angepasst.
Nach Meinung des Wortfrihrers fiir Bou
gainville, Moses Hasvini, fiihlte sich sein
Yolk um seinen Ertragsanteil betrogen, da
ein grosserer Prozentsatz des Gewinns von
der Bergbaugesellschaft nach Australien,
an die papuanische Zentralregierun^n
Port Moresby als Aktionar und an die^^-
vataktionare gehe, anstatt am Standort
selbst investiert zu werden. Auch sind heu-

te die okologischen Zustande katastro-
phal, was den Zorn der Inselbewohner
noch schiirt. Ein starker Bleigehalt der in
den Lagunen gefangenen Fische, die Ge-

Kino, die uns einander viel naher brach-
ten;

uber den Besuch bei der Familie eines

Deutschlehrers auf dem Lande, 30 Kilo
meter von Jaroslaw entfernt, der in Ost-
berlin studiert hatte, iiber ihre Gast-
freundschaft und den Wunsch, einander
zu verstehen, iiber sein Befremden, dass
er seine Schiiler noch immer aus

Deutschbiichern unterrichten muss, die
voller DDR-ldeologie sind;

iiber seinen Freund, Besitzer eines
Fiat-Polski, in den ich mich formlich
hineinfalten musste, und der uns sicher

in der Nacht in unser Hotel zuriickfuhr,
obgleich er in der Nacht zuvor schwedi-
sche Teilnehmer nach Warschau ge-
bracht hatte.

Zuriick in Berlin bleibt die Frage: Wie soli
es weitergehen? Wir haben unseren
Freunden angeboten, dass jiingere Polen,
die sich fiir Moralische Aufrustung einset-
zen wollen, eine gewisse Zeit bei uns woh-
nen und leben konnen, um gemeinsam
Aufgaben anzupacken. Vielleicht ist das
ein nachster Schritt auf dem Wege zuein-
ander in Europa.

Heinz & Gisela Krieg
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Bougainville
fahrdung der Fauna, der Katzenhaie und
Siisswasserfischarten und eine standige
Staubbelastung der Luft sind nur einige
Zeichen der Verschmutzung.

Deshalb kam es 1989 erneut zu einem Se-

zessionsversuch. Die Revolutionare Ar-

mee von Bougainville, BRA (so bezeichnet
in Erinnerung an die irische IRA), begann
einen Guerillakrieg gegen die Regierungs-
vertreter zu fiihren, um dadurch die Unab-
hangigkeit der Insel zu erzwingen. Es kam
zum «heftigsten Konflikt in der pazifi-
schen Region seit dem Zweiten Welt-
krieg», wie die asiatische Ausgabe von Ti
me Magazine schrieb. Die Kupfermine
musste geschlossen werden, die Ordnungs-
krafte der Zentralregierung griffen hart
ein, alle offentlichen Dienste waren stillge-
l^^und mehr als hundert Menschen ka-
mcn ums Leben. Im Mai 1990 verfiigte die
Regierung in Port Moresby dann auch
noch eine vollstandige Blockade der Insel

Die Kupfermine auf Bougainville

Bougainville. Es folgten Verhandlungen,
Schlichtungsversuche, Fortschritte und
Riickschlage, und endlich im Januar dieses
Jahres dann ein von alien Seiten akzeptier-
tes Abkommen, das als Grundlage fiir eine
endgultige Losung dienen kann.

Unser Kollege Philippe Lasserre berichtet:
Januar 1991: Als Nebenwirkung der Ereig-
nisse im Mittleren Osten werden andere

Nachrichten, darunter auch gute, nicht zur
Kenntnis genommen. Die Welt vergisst die
Welt, tiber hoffnungsvolle Entwicklungen
erfahrt man nichts. Wer hatte zum Beispiel
damals eine Kurznachricht von sechs Zei-

len in Le Monde iiber ein am 23. Januar auf

den Salomoninseln abgeschlossenes Uber-
einkommen zur Kenntnis genommen, das
einen mehr als einjahrigen Sezessionskrieg
der Insel Bougainville beendigte, der zahl-
reiche Todesopfer gefordert hatte?

Im August 1990 war namlich an Bord eines

neuseelandischen Kriegsschiffs, der En
deavour, ein erstes Abkommen zwischen

den Parteien abgeschlossen worden. Das
befreundete Neuseeland hatte drei Schiffe

zur Verfiigung gestellt, damit die Verhand
lungen auf neutralem Boden erleichtert
wiirden. Die Schiffe gingen in der Nahe
der Insel Bougainville vor Anker. Die Fre-
gatte Wellington nahm die Regierungsdele-
gation von Papua-Neu Guinea auf, an de-
ren Spitze der Aussenminister und ehema-
lige Premierminister Michael Somare und
der Justizminister Bernard Narakobi stan-

den. Die Waikato beherbergte die Delega
tion von Bougainville und auf der Endea
vour fanden die Verhandlungen statt.

Gebet im Schatten des Geschiitzturms

Beide Delegationen hatten «geistliche
Ratgeber» aufgeboten; auf der Seite von
Bougainville zwei Bischofe und ein Pastor,

auf der andern - eingeladen von Minister
Narokobi - drei Mitarbeiter der Morali-

schen Aufriistung aus Australien, Neusee
land und Sri Lanka, welche seit Jahren
freundschaftliche Beziehungen zu ver-
schiedenen Delegationsmitgliedern auf
beiden Seiten gepflegt hatten.

Jeden Morgen fand ein vom Schiffsgeist-
lichen geleiteter Gottesdienst statt. Die
Mitglieder beider Delegationen beteilig-
ten sich mit Lesungen und Gebeten daran.
Beide Seiten sind sich einig, dass dies zu ei
nem Klima des Verstandnisses und der

Vergebung beigetragen habe, trotz tiefer
Verletzungen und Bitterkeit auf beiden
Seiten.

Die «geistlichen Ratgeber» wohnten auf
einem der Schiffe und wurden taglich im
Helikopter oder im Boot auf die Endeavour
gebracht. Sie nahmen zwar nicht an den ei-
gentlichen Verhandlungen tell, hatten
aber Zeit fiir Gebete und wahrend den Sit-

zungspausen fiir Gespraehe mit verschie-
denen Delegierten beider Seiten. Einer
von ihnen beschrieb es so: «Im Schein der

Abendsonne sassen wir auf Deck im Schat

ten der Geschiitztiirme und unterhielten

uns mit alien Verhandlungsteilnehmern.
Diskussionen, Manoverkritik und Gebete
dauerten oft bis nach Mitternacht. Die

Enttauschungen nach den ersten Verhand-
lungstagen, die Erwartungen der nachsten
Gesprachsrunde, die Wunden der Vergan-
genheit, die Heilung um der Zukunft wil-
len, all dies bildete den Inhalt unserer Ge
spraehe.

Radio Port Moresby beschrieb die Aufga-
be dieser Leute folgendermassen: «Sie sol-
len den Verhandelnden durch Gebet und

Ausrichtung auf das Geistige helfen, L6-
sungen zu erarbeiten.» Mehrmals drohten
die Verhandlungen zu scheitern. Wahrend
des ganzen ersten Tages brachten die Ver-
treter von Bougainville ihre Klagen und
Forderungen vor. Als nun Michael Somare
als Vertreter der Zentralregierung das
Wort ergriff, suchte er nicht, selber gut da-
zustehen oder andere anzuklagen. Er gab
die Fehler seiner Regierung zu und trat da-
fiir ein, Vergangenes zu verzeihen. «Wir
sind alle Menschen. Wir alle haben Fehler

gemacht. Wir wissen, dass von unserer Sei
te nur wenig oder nichts unternommen
worden ist, um Ihnen bei der Losung Ihrer
Probleme zu helfen. Dafiir iibernehmen

wir die voile Verantwortung. Der Weg, den
wir beschreiten wollen, muss in beiden
Richtungen begehbar sein. Weil unsere
Delegation versucht, in ihren Forderungen
realistisch zu sein, bitte ich Sie um das-
selbe.»

Joeseph Kasubi, derDelegationsleitervon
Bougainville, meint, das Zustandekom-
men der Vereinbarungen sei «ein Wun-
der». Michael Somare seinerseits lag es
daran, all jenen, die zur Losung beigetra
gen hatten, zu danken. So sandte er auch
eine Botschaft an die internationale Kon-

ferenz, die gerade in Caux stattfand (siehe
C.I. Nr. 8/9/10,1990). ►



Fortsetzung, Bougainville

Erneute Schwierigkeiten

Trotz der erstaunlichen Erfahrung fur alle
Beteiligten wahrend der Verhandlungen
traten spater bei der Verwirklichung des
Abkommens infolge von Meinungsver-
schiedenheiten und Missverstandnissen

grosse Schwierigkeiten auf. Die Bevolke-
rung der Insel Bougainville hatte unter der
Blockade stark gelitten. Der Kontakt mit
der Aussenwelt war nur im Boot iiber die

Salomoninseln mdglich gewesen und auch
das nur inoffiziell. So gut es ging, versuch-
ten die verschiedenen geistigen Berater
den Kontakt mit ihren Freunden auf der

Insel aufrecht zu erhalten.

Erst im Januar 1991 trafen sich die Delega-
tionen - wiederum auf den Salomon In-

seln. In bloss zweitagigen Gesprachen wur-
de ein Ubereinkommen iiber «Frieden,
Versdhnung und den Wiederaufbau von
Bougainville» erarbeitet und unterzeich-
net.

Das neue Ubereinkommen ermoglicht be-
rechtigte Hoffnungen auf eine baldige
Riickkehr zur Normalitat auf der Insel.

Die Blockade soil ganz aufgehoben, eine
Ubergangsjustiz fiir die Provinz (Interim
Legal Authority) eingesetzt werden. Die
dffentlichen Dienste arbeiten wieder, und
das Wiederaufbauprogramm beginnt zu
laufen. Eine multinationale Uberwa-

chungskommission hat fiir die Aufrechter-
haltung der Ordnung und die Durchfiih-
rung der Vereinbarungen zu sorgen. Wah
rend der Ubergangszeit diirfen die papua-
nischen Ordnungskriifte auf der Insel nicht
eingreifen und die Befreiungsarmee BRA
muss ihre Waffen der internationalen
Uberwachungskommission abgeben. Die
wichtigste Konzession seitens der Inselver-
treter von Bougainville ist ihre Bereit-
schaft, das Hauptproblem, den kiinftigen
politischen Status der Insel, erst spater
zum Gegenstand von Verhandlungen zu
machen. Diese Konzession ware ohne die

versohnliche Haltung der Vertreter der
Zentralregierung wohl kaum moglich ge-
worden.

Der geistige Faktor

Allerdings bleibt noch ein anderes Pro
blem. Die BRA, deren Fiihrer in der letz-
ten Gesprachsrunde nur indirekt vertreten
waren, ist dem Abkommen gegeniiber
noch recht misstrauisch und halt sich zu-

riick. Die Zentralregierung in Port Mores
by hat deshalb ein weiteres Treffen aller
Verantwortlichen gefordert. Die bereits
erreichte grundsatzliche Einigung kann
man zumindest zum Teil dem geistigen
Faktor in den Verhandlungen zuschreiben
- den gemeinsamen Gebeten und dem, was
die Praambel der jiingsten Vereinbarung
ausdriickt: «Wir wollen im Frieden und in
der Versdhnung miteinander und mit un-
serem himmlischen Vater leben.»

Aktuelles in Kiirze...

Zeitbombe
Ratu Meli Vesikula, ein melanesischer
Hauptling aus Fidschi, besuchte kiirzlich
die Stadt Vancouver in Kanada, in der ge-
genwartig 70000 Fidschianer wohnen, die
wegen der Rassenunruhen auf der Insel in
den achtziger Jahren dorthin ausgewan-
dert waren.

Es wird uns berichtet, dass der Gesin-
nungswandel des Hauptlings und die dar-
auf folgende Bitte um Verzeihung gegen
iiber seinen indischen Mitbiirgern (siehe
C.I. Nr. 8,9,10/90 auf Seite 18) zum Wende-
punkt in den Rassenbeziehungen auf Fi
dschi wurden. Die Zeitung Vancouver Sun
interviewte ihn wahrend seines Aufent-

halts in der Pazifikmetropole Kanadas und
betitelte ihren Bericht: «AIs friiherer Ras-

sist bekannter Hauptling will jetzt den
Frieden.» Weiter wurde Vesikula zitiert:

«Beide Volksgruppen miissen iiber das zu-
kiinftige Zusammenleben einen Dialog be-
ginnen... Eine Zeitbombe beginnt zu
ticken, wenn irgend etwas Rassistisches
formelle Strukturen erhalt.»

Dresden, vor der Semper-Oper

Ost - West
Ein Franzose, der kiirzlich besuchshalber
in Berlin weilte, erzahlte von seinen Ein-
driicken, als er zu Fuss vom Westen der
ehemaligen Mauer in den ostlichen Stadt-
teil ging. Noch selten habe er krassere ma-
terielle Unterschiede so nahe beieinander

gesehen. Fiir ihn sei dies zur Anregung ge-
worden, sich auf das Wesentliche zu besin-
nen, das alien Europaern gemeinsam ist,
damit die Spaltungen der Vergangenheit
iiberwunden und nicht durch neue Unter

schiede verstarkt wiirden.

In diesem Sinne sind denn auch zahlreiche

Austauschbesuche im Gauge, bei denen
sich Europaer aller Seiten besser kennen-
lernen. (Siehe auch den Bericht einer Po-
lenreise auf Seite 9 dieser Ausgabe.) Zum
Beispiel waren:

- Eine Gruppe polnischer Landwirte im
franzosischen Bezirk Lothringen zu Be-
such. Obwohl die franzosischen Landwirt-

schaftsbetriebe wesentlich grosser sind als
die polnischen, kam ein unvoreingenom-
mener, herzlicher Kontakt zustande, der
einen offenen Erfahrungsaustausch er-
moglichte. Es wurde besonders festge-
stellt, wie wichtig eine von gegenseitigem
Vertrauen gepragte Beziehung zwischen
Produzenten und Verteilerorganisationen
(z.B. Genossenschaften) ist. Die polni
schen Gaste wurden zum Schluss ihres

Aufenthalts vom Prasidenten des Agrar-
ausschusses im Europaischen Parlament in
Strassburg empfangen.
- Besucher aus mehreren westeurt^^-
schen Landern im Februar in Dresden aii <.i-

nem Wochenende iiber Wirtschaftsfragen
zu Gast, wo sie personlich mit den Proble-
men der Umstrukturierung eines sachsi-
schen Unternehmens bekanntgemacht wur
den und iiber die gegenwartige Lage mit ei
ner Gruppe junger Akademiker sprechen
konnten. Ihrerseits boten sie Hilfeleistun-
gen an, auch mittels der in Caux unter dem
Titel: «Geistige Grundlagen der Marktwirt-
schaft» stattfindenden Tagungen.

Brasilien
Ein Viertel der 12 Millionen Bewohner

von Rio de Janeiro, Brasilien, leben in pre-
karen Hiittensiedlungen, Favelas genannt,
die oft an steilsten Abhangen entstehen.
Seit mehreren Jahren sind von einigen
rer Bewohner erstaunliche Initiativen^i
griffen worden, iiber die auch in diesCn
Spalten berichtet wurde, so zum Beispiel
im Rahmen der Aktion «Wandel in den
Stadten».

Unsere Korrespondenten Judy und Gerald
Henderson aus Liverpool folgten kiirzlich
einer Einladung der dortigen Initianten
und berichteten unter anderem: «Uberall
wurden wir aufs herzlichste willkommen
geheissen und oft auch bewirtet. Der Ge-
meinschaftsgeist, mit dem die Probleme
angepackt werden, ist beeindruckend. Vier
der Anfiihrer kannten wir von der Stadte-

tagung in Caux. Rauschgifthandler droh-
ten einem von ihnen, sie wurden ihn um-
bringen. Als Freunde ihm rieten, das Vier
tel zu verlassen, bat er Gott um Weisung in
dieser Frage und empfand ein starkes Ge-
fiihl, dass er bleiben, die Drohungen miss-
achten und weiter an den sozialen Projek-
ten arbeiten sollte. Eine andere Anfiihre-
rin hat in ihrem Viertel eine Kinderkrippe
gegriindet, um den Kleinen in ihrem Quar-
tier einen besseren Start ins Leben zu er-
mdglichen, da sie sich oft schon vom 6.Le-
bensjahr an selbstandig durchbringen mils-
sen.»
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Sechzehn Gemeinden engagieren sich:

«Oratorium fur unsere Zeit» in Quebec

Vor mehreren Jahren schrieben zwei Fran-

zosen, Frangoise Chauchat-Caubel und Fe
lix Lisiecky, ein «Oratorium fiir unsere
Zeit», das zuerst in Caux, dann in Frank-
reich, Belgien, Deutschland und der fran-
zosischsprachigen Schweiz auf gutes Echo
stiess. Drei der Hauptfiguren stellen darin
Fragen nach Sinn und Zweck des Lebens,
nach der Vitalitat des Glaubens heute und

nach einem Ideal fiir unsere Zeit. Durch

Ausziige aus den Evangelien und den Psal-
men weist Christus als giitiger und heraus-
fordernder Hirte den Weg. L.Gagnon
berichtet:

Einige Kanadier batten sich seit langerem
gewiinscht, dass solche Auffuhrungen
auch in Quebec in verschiedenen Kirchge-
^^den stattfinden konnten. Sie teilten
ii'uen Traum andern mit, und so entstand

und der Universitat. Die Proben begannen
Ende Januar. Anderthalb Tage brauchte
Pater Xavier mit einem Kollegen zum
Stimmen der 1800 Orgelpfeifen.

Gleich zu Beginn der ersten Auffiihrung
herrschte im Saal eine Atmosphare ergrif-
fener Stille. Im dritten Teil des Oratoriums

gingen zehn Jugendliche, ein Ehepaar und
einige andere auf die Biihne, um in erfri-
schender Weise ihren Glauben zu beken-

nen. Mit stehendem Applaus bedankte
sich das Publikum nach dem abschliessen-

den Halleluja fiir die Auffiihrung. Beide
Vorfiihrungen, also 1500 Platze, waren aus-
verkauft. Mehrere hundert Personen

mussten leider abgewiesen werden. Es war
also kiinstlerisch und finanziell ein Erfolg.
Aber das war ja nicht unser Hauptanlie-
gen, und wir stellten uns die Fragen: «Was

^ Schweizer Komponist und Dirigent Jean Daetwyler dirigiert wdhrend der Schallplatten-
vtfnahmen des Oratoriums

eine Gruppe, welche dieses beachtliche
Projekt durchfiihren wollte. Es erforderte
ein Budget von $24000, zwanzig Musiker,
die meisten vom Symphonieorchester
Quebec, vier Solisten und iiber 80 Chori-
sten aus verschiedenen Kirchgemeinden.

Die Vorfiihrungen waren auf Anfang Marz
festgelegt. Kurz vor Weihnachten fiel der
vorgesehene musikalische Leiter aus. Erst
zwei Wochen spater fand sich ein neuer.
Pater Xavier, selber Musiker und Chorlei-
ter. Er sagte dariiber: «Ich wusste nicht, ob
ich die Aufgabe annehmen sollte. Wahrend
einer Einkehrwoche babe ich mir die Auf-

nahmen des Qratoriums zehnmal angehort.
Das gelebte Evangelium, das der heutigen
Welt darin angeboten wird, ist eine grosse
Herausforderung, ein Schritt im Glauben.
Deshalb beschloss ich, einzusteigen.»

1800 Orgelpfeifen

In einer Woche versammelten sich 85 Cho-

risten aus 16 verschiedenen Gemeinden

hat sich im Herzen der Zuhorer abge-
spielt? Was wird bleiben?» Wie immer ist
es schwierig, diese Resultate eines Anlas-
ses zu messen. Immerhin sind die Kom-

mentare einzelner Zuhorer recht auf-

schlussreich:

«Erwarten Sie bless keine Kunstkritik»

Diana, eine der zehn Jugendlichen, die im
Stiick ihren Glauben bezeugten, meinte:
«Im Qratorium heisst es an einer bestimm-

ten Stelle: <Komm aus deinem Schnecken-

haus! Wage dich hinaus ins Freie!> Das gilt
auch fiir mich. Auch wenn einiges aus der
Vergangenheit noch schwer auf mir lastet,
beeinflusst es mich jetzt nicht mehr. Von
Christus gerufen, konnen wir ins Boot ein-
steigen und mit vollen Segeln losfahren.»

Ein Gemeindepfarrer: «Eine erfreuliche
Folge dieser Auffuhrungen, die eigentlich
einem Wunder gleichen, ist das Zusam-
menarbeiten der 16 Gemeinden, die Tatsa-
che, dass es gelungen ist, die Gemeinden

nach aussen zu offnen. Ich traume davon,

dass das so weitergeht. Als ersten Nachar-
beitsschritt schlage ich zwei Treffen bei mir
zu Hause vor, an denen wir die Fragen und
die Botschaft der vier Hauptfiguren des
Stiicks weiter besprechen konnen.»

Der Erzbischof von Quebec und Primas der
katholischen Kirche Kanadas sagte nach
der ersten Auffiihrung: «Erwarten Sie von
mir bloss keine Kunst- oder Musikkritik.

Ich babe diesen Abend nicht unter diesem

Gesichtspunkt erlebt.

Ich babe mit meinem Herzen zugehort und
wurde bereichert, iiberwaltigt, herausge-
fordert. Auch werde ich nicht so schnell

einschlafen konnen, die Melodien gehen
mir immer noch im Kopf herum.

In den vier Hauptfiguren erkenne ich un
ser Volk:

DieJugend, die heute weit offener ist als vor
20 Jahren, empfiinglich, aber sich selbst
iiberlassen, an menschliche Werte glau-
bend. Deshalb sehnt sie sich auch nach der

Botschaft des Evangeliums.

In derPrau sehe ich die Mitglieder unserer
Kirche, die gerne ihre Werte mitteilen und
weitergeben mochten, aber angstlich und
unsicher sind.

Im Mann kommt die gleichgiiltige Lei-
stungswelt von heute zum Ausdruck, die
sich gegen samtliche Tabus der Vergangen
heit wehrt, aber selber schwankt, well sie
nach einem Sinn, einem Inhalt fiir ihr Le-
ben sucht.

Und Jesus, dem obersten und besten Hir-

ten, begegne ich in den vorgetragenen
Stellen aus dem Evangelium und den Psal-
men.

Erfahrung fiir Mltwirkende und Publikum
zugleich

Ein solches Werk miisste ein breiteres Pu

blikum sehen konnen. Ich stelle mir Auf-

fiihrungen in andern Diozesen vor und in
drei oder vier Jahren ein grosses Treffen,
an dem man sich uber die Hauptthemen
des Qratoriums unterhalt und es am

Abend gemeinsam auffuhrt.»

Wir erhofften uns ja nicht eine erfolgrei-
che Theaterauffiihrung, sondern eine pa
storale Erfahrung fiir Mltwirkende und
Zuschauer zugleich. Der das Werk pragen-
de feste Glaube der beiden Autoren ist tat-

sachlich auf andere iibergesprungen, und
es scheint, dass das Abenteuer erst begon-
nen hat, denn bereits fragten uns Kirchge
meinden aus andern Teilen des Landes an,
ob sie das Qratorium auffiihren diirften.

Laurent Gagnon, Quebec
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Aktuelles - Wiederaufbau

Frauen Afrikas
Gerade sind wir von einem fiinfwochigeh Einsatz in Uganda zu-
riickgekehrt, wo wir auf Einladung verschiedener Ugander in ih-'
rer Kampagne fiir den geistigen Wiederaufbau des Landes mit-
wirkten. Das einst als Perle Afrikas bezeichnete Land leidet noch

unter den Wunden des grasslichen Burgerkriegs. Die eigentlichen
Kampfe sind abgeflaut. Nur noch vereinzelt komint es zu erneu-
tem Aufflackern von Gewalt in abgelegenen Gegenden. Der Wie
deraufbau hat begonnen, schreitet materiel] gesehen erstaunlich
schnel) voran. Aber der moralische Aspekt wird oft vernachlassigt
Oder vergessen. Unsere Freunde wollten sich daher eingehender
darum kiimmern, vor allem bei den Jugendlichen und den Frauen,
die unter dem Kriegsgeschehen am meisten gelitten batten.

In verschiedenen Schulen begannen wir mit einem Programm un
ter dem Thema: «Der Sinn meines Lebens». Es waren hauptsach-
lich Madchenschulen und Hochschulen, die zukiinftige Lehrerin-
nen und Lehrer ausbilden. Die Schiiler und Studenten sprachen
offen iiber ihre Probleme und Fragen. Vor allem bei den Mad-
chen stellten wir ein mangelndes Selbstvertrauen fest. Sie waren
fasziniert von der Idee, die sich bei unseren Gesprachen heraus-
kristallisierte, dass jedes von ihnen zahit und seine spezifische
Rolle fiir die Zukunft des Landes hat, viele nicht zuletzt als zu
kiinftige Mutter, deren Entscheidungen von heute das Land von
morgen pragen werden.

In diesen Stunden erfuhren wir mehr iiber die Hoffnungslosig-
keit, die inneren Verletzungen, die Angst und das Misstrauen der
jungen Menschen, alles Auswirkungen der Kriegsjahre. Auch der
akute Geldmangel macht vielen Sorge. Denn fiir jeden Unter-
richt, bereits in der Primarschule, miissen die Schiiler bezahlen.
Viele fiirchten, ihre Studien deshalb abbrechen zu miissen. Man-
che der Madchen werden von der Familie friih verheiratet und

sind daher gezwungen, ihre Ausbildung abzubrechen. Wieder an-
dere miissen wegen einer unzeitigen Schwangerschaft den Kurs
ganz plotzlich unterbrechen. Wir sprachen auch uber Respekt vor
der eigenen Person und den Gebrauch unseres Korpers. «Mein
Korper als Tempel Gottes», der also nicht da ist, um von uns selbst
Oder andern ausgeniitzt zu werden. In diesem Land sind die Fol-
gen des Missbrauchs zu schwerwiegend, als dass einzelne sie
iiberhaupt zu verarbeiten und zu tragen vermochten. Zum Bei-
spiel bilden unerwiinschte Schwangerschaften und Aids weitver-
breitete Probleme. Die krasse Armut ist ein anderes dringendes
Problem.

Nach einer dieser Stunden nahm uns die Klassenlehrerin zur Sei-

te und meinte, unsere Ausfiihrungen seien nicht nur fiir die Mad
chen, sondern auch fiir sie selbst und die andern Lehrer wertvoll.
Sie erzahlte aus ihrem eigenen Leben und dass sie beschlossen
habe, Gottes Gebote zum Hauptanliegen ihres Lebens und ihrer
Schule zu machen. Wir erhielten spater auch bewegende Briefe
von Schiilerinnen, in denen sie uns um mehr Information oder
weitere Hilfe baten. Eine unter ihnen schrieb zum Beispiel: «Ich
war besonders bewegt von Euren Worten, die tief in mein Herz
gedrungen sind und dort zu Keimen einer neuen Lebenseinstel-
lung geworden sind. Auch die Tatsache, dass Ihr von so weit her-
gereist seid, um uns zu sagen, dass wir einen Beitrag zur positiven
Veranderung unseres Landes leisten konnen, durch Veranderung
in unserem eigenen Leben, hat uns bewegt.

DORF UND STADT

In der Hauptstadt Kampala besuchten wir mehrere Frauengrup-
pen, die Entwicklungsprojekte, eine Organisation zum Schutz der
Waisenkinder, eine Rechtsschutzorganisation fiir Frauen aufbau-
en, eine christliche Frauenvereinigung und vieles mehr. Zum Teil
arbeiten sie in den grosseren Stadten, zum Teil besuchten wir sie
in den Ddrfern, wo wir die Gelegenheit hatten, die Anliegen der
Frauen auf dem Lande besser verstehen zu lernen. Mit dieser In

formation gingen wir zuriick zu den Frauenverbanden in Kampa-
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Uganda: «Trolz schwierigster Umstande geben viele der Frauen den
Mut nicht auf»

la und regten an, dass eine engere Zusammenarbeit zu besseren
Losungen fiir alle Betroffenen fiihren konnte. Offensichtlich
kdnnten namlich die Frauen in der Stadt, von denen die meisten
zumindest eine gewisse Erziehung geniessen durften, den Frauen
auf dem Land viel Unterstutzung geben, weil diese noch an zahl-
reiche ungesunde und unterdriickende Traditionen gebunden
sind.

Trotz schwierigster Umstande geben viele der Frauen den Mut
nicht auf. Sie wagen vieles, um ihr Los verbessern zu konnen. So
wird viel kreative Energie eingesetzt, und man kann wohl be-
haupten, dass die Frauen in Uganda keine Langeweile kennen. In
der Hauptstadt trafen wir einige Delegierte aus Brussel, die im
Rahmen der Zusammenarbeit der EG mit den AKP-Liindern in

Uganda sind. Mit ihnen besprachen wir die verschiedenen Mog-
lichkeiten der Zusammenarbeit im Wiederaufbau des Landes,
besonders auf dem Gebiet der Erziehung.

Wieder einmal wurde uns in diesen Tagen in Uganda klar, dass es
nicht reicht, bloss von Moral und Frieden zu reden. Es geht dar
um, mit den Menschen zu erortern, wie sie selber die Wurzel ihr^
Schwierigkeiten anpacken konnen. Die Armut Ugandas las^^
dermassen auf dem Lande, dass durch sie die moralische Deka-
denz beschleunigt wird. So lancierten wir mit unseren Kollegin-
nen in Uganda ein Projekt fiir Madchen, die aus irgendeinem
Grund die Schule friihzeitig verlassen mussen. Wenn diese Mad
chen dann keine Arbeit finden, kommt es immer wieder zu unge-
wollten Schwangerschaften, zu mehr verwahrlosten Kindern, und
die Spirale der Armut dreht sich weiter. In dieses Projekt kann
auch der so wichtige Faktor der moralischen und geistigen Richt-
linien eingebaut werden.

DAS VERSTECKTE GEHEIMNIS

Es war nicht leicht, uns von unseren neu gefundenen Freunden zu
verabschieden. Die Gastfreundschaft und die Offenheit waren

iiberwaltigend. Der Aufenthalt war aber auch eine demiitigende
Erfahrung. Manchmal ist man namlich versucht zu denken, dass
man im Leben doch allerhand leistet. Hier aber ging uns auf, wie
ungeheuer viel mehr es noch zu tun gibt. Wir erlebten, wie eine
verschwendete Stunde buchstablich das Leben eines Menschen

kosten kann. Uganda besitzt auch noch ein weiteres, verstecktes
Geheimnis: Aus einem absterbenden Samen erwachst neues Le

ben, aus einem verfaulenden Mangokern entsteht der neue Man-
gobaum. So scheint auch mitten in den Nachwehen des Krieges in
Uganda aus den Triimmern etwas Neues zu entstehen und die
Herzen und der Geist der Menschen scheinen fiir neue Ansatze

weit offen zu sein.

Ahunna Eziakonwa, Nigerien



Indien - Industrieseminare

Dauerwirkung?
Ein Grossteil der Bevolkerung des Riesen-
iandes Indien wohnt und arbeitet auch hau

te noch auf dem Lande. Mit der rapid vor-
angetriebenen Industrialisierung gibt es
aber auch eine rasch wachsende Zahl Be-

schaftigter in diesem Sektor. Oft muss ein

Fabrikarbeiter - besonders in den leider

oft eintretenden Zeiten der Diirre oder

nach Uberscbwemmungen - nicht nur fiir
sich und seine engsten Angehorigen, son-
dern auch fiir Eltern und Geschwister mit

ihren Familien auf dem Lande aufkommen.

Im Konferenz- und Schulungszentrum der
Moralischen Aufrustung sind daher in den
letzten Jahren auch regelmdssig Seminare fur
Beschdftlgte der Industrie durchgefuhrt wor-
d^^Jnser Korrespondent Suresh Khatri, der
ofr^n der Leitung dieser Seminare in Panch-
gani und an den Fortsetzungstreffen in den
verschiedenen Betrieben beteiligt war, stellte
sich einige Fragen und horte sich auch unter
ehemaligen Teilnehmern um. Hier sein Be-
richt:

Auch in den letzten Monaten warden wie-

der funf Industrieseminare mit jeweils et-
wa 80 Teilnehmern durchgefuhrt. Wie mei-
stens zum Schluss der Woche kam es zu

Entscheidungen und oft auch zu einem
Neubeginn fiir einzelne. Wenn man hort,
was sich im Leben dieser Menschen veran-

dert hat, kann auch der zynische Beobach-
ter nicht unberuhrt bleiben.

Mancher mag sich jedoch fragen, ob es da
nur bei schonen Worten bleibt, die in die
ser besonderen Atmosphare von Panchga-
ni ausgesprochen, zu Hause inmitten der
it(^chen Massen rasch wieder vergessen
werden. Kiirzlich hatten wir nun die Gele-

genheit, einige der Teilnehmer wiederzu-
sehen, die in den friihen SOer Jahren solche

Seminare besucht hatten.

In Bombay bei der Firma Godfrey Philipps
war der Empfang iiberwaltigend. Der Di-
rektor des Betriebs meinte: «Noch nie im

Laufe meiner Arbeit bei verschiedenen

Unternehmen hatte ich erlebt, dass eine

Gruppe, die von einem Weiterbildungs-
kurs zuruckkehrt, zu einem solch wichtigen
Katalysator geworden ist, wie es diese aus
Panchgani Zuriickkehrenden warden. Sie
haben sich geradezu zur Seele des Unter-
nehmens entwickelt. Ohne einen solchen

Geist bleibt eine Firma eine leblose Ma-

schine, die zwar Geld verdient und die In
dustrie im Gang halt. Was aber diese Grup
pe der Gesellschaft und der Offentlichkeit
weiterzugeben hat, ist lebenswichtig. Wir
wollen regelmassig Leute zur Schulung
nach Panchgani schicken.»

Ein halbes Dutzend der Ehemaligen, mit
denen wir uns unterhielten, berichteten
von dauerhaften Veranderungen in ihrem
Leben. Zum Beispiel der Arbeiter Shaik
Abdul Radhid: «Vor Panchgani kiimmerte
ich mich iiberhaupt nicht um das, was mei-
ne Frau fiir die ganze Eamilie leistete.
Wenn ich von der Arbeit heimkehrte,

dachte ich nur an das, was ich als Brotver-
diener geleistet hatte, und war oft schlech-
ter Laune. Ich legte mich zur Entspannung

Behandlung. Manchmal hatte ich sie sogar
geschlagen. Wenn ich jetzt von der Arbeit
heimkomme, versuche ich, ihr zu helfen,
manchmal koche ich, oder ich die ihr sogar
manchmal das Haar ein. Jeden Tag nehme
ich mir Zeit, um in der Stille zu horchen,
und wenn ich etwas falsch gemacht habe
und mir dies in der Stille aufgeht, hore ich
damit auf. Habe ich etwas Gutes getan,
dann spure ich es und bin glucklich.»

Chamache, ein Arbeiter bei der Firma Fi-

nolex, wurde nach 10 Jahren wieder ausge-
wahlt, um an einem Industrieseminar in

Panchgani teilzunehmen. Erberichtet; «In
meiner Eamilie war ich der Jiingste und
trug eine gewisse Uberheblichkeit zur
Schau. Ich dachte nur an mich und ver-

diente mein Geld fiir mich. Um meinen

Bruder, der Bauer ist, kiimmerte ich mich

nicht. Nach dem letzten Seminar ging ich
zu ihm und bat um Verzeihung fiir meinen
Stolz und sorgte dafiir, dass zwei meiner
Neffen Arbeitsplatze in einer chemischen
Fabrik in unserer Nahe fanden.»

riXf' 1 'Wi

Metallarbeiter aus der Stahlstadt Jamshedpur
am Industrieseminar

^ Asia Plateau, Panchgani

bin und befahl meiner Frau, mir Schuhe,
Socken und Hemd auszuziehen, den
Schweiss von der Stirn zu wischen, und
wenn dann der Tee nicht sofort kam, wurde
ich bose. Alle lebten in Angst vor meinen
Wutausbriichen... In Panchgani hatte ich
gelernt, auf meine innere Stimme zu ho-
ren, die mir zeigt, was ich andern Men
schen angetan habe. Zu Hause entschul-
digte ich mich bei meiner Frau fur diese

Wer weiss, was andere Teilnehmer in ver

schiedenen Teilen des Landes erlebt haben

und unternehmen. Auch sie sollten einmal

die Gelegenheit haben, dariiber zu berich-
ten und so auch andere «anzustecken».

Suresh Khatri



Freiwillig
An der sechsten «Arbeits- und Reparatur-
woche» im Konferenzzentrum in Caux

wurde auch dieses Jahr in verschiedenen

Teilen des Hauses und im Garten eifrig ge-
arbeitet. Vom Jiingsten bis zur Altesten

fand jeder der 124 Freiwilligen eine ihm
entsprechende Aufgabe.
Da an den Tagungen ein wachsendes Be-
diirfnis fiir Gruppengesprache festzustel-
len ist, warden (hier im Bild) in der Woche
die ersten Arbeiten fiir die Einrichtung
neuer Gruppenraume geleistet.
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Konferenzprogramm:

Demokratie
beginnt
mit mir

5.-18. Juli

Das neue Europe im Werden |
Wahrend dieser Zeit werden einige 1. , [
der hesonderen Rolle von Volksgruppen, j

Regionen und Minderheiten sowie auch der j
Aufgahe der Erziehung gewidmet sein

20.-24. Juli

Die Familie und die Gesundheit
der Gesellschaft - Ein Forum

iiher Familienpolitik
- Ein Forum fiir Beschaftigte

des Gesundheitswesens
iiher Pflegen und Heilen

25.-30. Juli

Frieden stiften

Eine Initiative von Frauen
aus Afrika, Asien, Amerika und Europa

3. bis 10. August ^
Wofiir leben wir?

Von jungen Menschen gestaltet

14. bis 18. August

Moralische Grundlagen
der Marktwirtschaft

In der Tagungsreihe Mensch & Wirtschaft

19. bis 25. August
Regionale und kommunale
Krisen - was konnen wir

voneinander lernen?

Fiir weitere Informationen sowie Unter-
lagen der einzelnen Tagungen wenden
Sie sich an das Konferenzsekretariat

Moralische Aufriistung
CH-1824 Caux, Schweiz

Tel. 021/963 48 21, Fax 02F963 52 60


