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Zum 100. Geburtstag von Gabriel Marcel

Philosoph der Hoffnung
Der franzosische Philosoph und Dramatlker Gabriel Marcel, dessen Geburtstag
sich im vergangenen Monat zum 100. Male jabrte, spracb fliessend Deutscb, war
ofters jenseits des Rbeins zu Gast und wurde unter anderem 1964 mit dem Frie-
denspreis des deutscben Bucbbandels ausgezeiebnet.
Marcel war Hauptvertreter der franzosiscben Existenzpbilosopbie. Die Denk-
bewegung seiner Pbilosopbie setzt ein bei der Grunderfabrung einer «zerbro-
cbenen Welt», die durcb Sinnlosigkeit gekennzeicbnet ist. Ursacbe sind ein ma-
terialistiscbes Denken, das Haben- und Verfiigen-Wollen, das Streben nacb Be-
sitz und Macbt sowie der Verlust des Bezugs zum Du, das nur nocb als Objekt
geseben und bebandelt wird.
Dieser «zerbrocbenen Welt» gegeniiber will Gabriel Marcel durcb einen «Akt
der Sammlung» das «Teilbaben» am personalen Du des Mitmenscben - die wab-
re Begegnung mit dem anderen - wiederberstellen.

Die nacbstebenden Zeilen wiirdigen den engagierten Christen und Pbilosopben
der Hoffnung Gabriel Marcel, der sicb fiir Gerecbtigkeit und Menscbenwurde
einsetzte und aucb im fortgescbrittenen Alter fiir neue Perspektiven und Erfab-
rungen offen blieb. Nacb mebreren Begegnungen mit ganz unterscbiedlicben
Menscben an Tagungen der Moraliscben Aufriistung scbrieb er in der Einlei-
tung zum Bucb «Hoffnung im Wandel»:
... Ich mochte auf das hinweisen, was mich - wie ich schon offentlich in Caux erkldrte -
am starksten ergriff: eine uberraschende Einheit des Weltweiten und des Persdnlichen,
die man dort verwirklicht sieht.

Man kann nicht auf das an Gedenkfeiern

relche Jahr 1989 zuriickschauen, ohne
des 100. Geburtstages von Gabriel Mar
cel zu gedenken. Meine Unzulanglich-
keit auf dem Gebiet der Philosophie er-
laubt mir nicht, all dem, was von bekann-
ten Personlichkeiten auf Kolloquien
und anderswo iiber die grosse Ausstrah-
lung dieses bedeutenden Philosophen
geaussert wurde, noch etwas beizufiigen.
Und doch kann ich, als Augenzeuge, an
diesem Jubilaum nicht stillschweigend
vorbeigehen.

Ich durfte Gabriel Marcel, wenn auch
nur fliichtig, von einer ganz persbnli-
chen Seite kennenlernen; dieses Vor-
recht gewahrte er zuweilen einigen
Freunden. Ob ich befugt bin, dariiber zu
sprechen?

Nicht Berecbnung, sondern ein Herz

Sein philosophisches und dramatisches
Werk ist erschopfend behandelt worden;

auch einige seiner musikalischen Kom-
positionen waren an diesen Kolloquien
zu horen. Heute mochte ich den enga
gierten Menschen in Erinnerung rufen.

Gabriel Marcel
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wie ich ihn in engem Kontakt erleben
durfte. Gabriel Marcel engagierte sich.
Die Offentlichkeit war daran gewohnt,
seine Unterschrift neben derjenigen vie-
ler Intellektueller zu sehen, wenn ein be-
rechtigtes Anliegen seine Mitwirkung
erforderte. Er tat dies ohne Parteilich-

keit, nur aus seinem Gefiihl fiir Gerecb
tigkeit. Manche wunderten sich iiber die
Namen, die da nebeneinander standen,
doch gab es bei ihm keine Berecbnung,
wohl aber ein Herz.

Die Petition fiir die Begnadigung des
Ehepaars Rosenberg bewirkte den hef-
tigsten Zorn, den ich je miterlebt babe:
Im Mai 1959 erhielt ein junger amerika-
nischer Diplomat den Auftrag, Gabriel
Marcel zu informieren, dass er deswegen
in den USA zur Persona non grata er-
klart worden sei. Marcels AntworU^t
empfinde nur Verachtung fur eine Nation,
die so handelt, und ich habe nicht den leise-
sten Wunsch, dorthin zu reisen. Ich werde
dies alles ubrigens publik machen. Diese
Kriegserklarung an den Goliath Ameri-
ka schien jede Versohnung auszuschlies-
sen, doch David siegte. Zwei Tage spater
wurde der ungliickliche Diplomat durch
ein Telegramm aus Washington aufge-
fordert, sich bei Gabriel Marcel zu ent-
schuldigen und ihm sein Visum zuriick-
zugeben. Marcel verzieh und schwor oh
ne Widerrede, gemass der iiblichen For-
mel, auf die Bibel, dass er «nicht versu-
chen werde, den Prasidenten der USA
zu ermorden».

Der Algerienkonflikt lastete wie ein
schweres Kreuz auf Gabriel Marcel. An

den Konferenzen von Caux, denen er
beiwohnte, hatte er zahlreiche Algerier
kennengelernt - wie z.B. den mut'^l|i
Jean Amrouche -, die mehr oder Wfc.u-
ger mit der provisorischen Regierung
der Algerischen Republik oder der
Front de Liberation Nationale (F.L.N.)
verbunden waren. Sein Freund, der Sie-
gelbewahrer Edmond Michelet ander-
seits, genoss das voile Vertrauen von Ge
neral de Gaulle. ►

Kommunikation iibers Neujahr
Neujahrstagung in Caux 1989/1990 unter dem Thema

«Die Kunst der Kommunikation» oder
«Hdrst du mir endlich mal zu?»

Das Programm war besonders von und fur Familien gestaltet wor-
dvn In der Tat waren 55 der 260 Teilnehmer unter 15jahrig.
Als \nregung zur persdnlichen Besinnung wurde jeweils vor dem
Fruhstiick eine kurze Betrachtung aus dem Leben der Kirchen-
vater und der Propheten gehalten, gefolgt von einer Zeit der Stil-
le und Einkehr. Die Vollversammlungen und Diskussionsgrup-
pen erorterten auf lebhafte Weise die zwischenmenschliche
Kommunikation in der Familie, am Arbeitsplatz, unter Nachbarn
und mit Andersstaramigen und Andersdenkenden.
Gleichsam symbolisch fiir den Wechsel ins neue Jahrzehnt wurde
der Neujahrsgottesdienst von einem Pastor aus der DDR gestaltet.



Begegnung:
Gabriel Marcel im Gesprdch
mitjapanischen Studenten

(Paris, Februar 1961)

Von den herzlichen Beziehungen, die
sich zwischen Gegnern im Algerien-
Konflikt anbahnten, lief eine iiber Ga
briel Marcel. Das Erstaunliche dabei ist,
dass die Freundsehaft mit ihm so unter-

schiedliche Franzosen wie den bereits

erwahnten Fdmond Michelet, wie Paul
Delouvrier und Fdmond Jouhaux mit

mehreren Algeriern verband, von denen
einige spater ums Leben kamen, weil sie
den Weg der Versbhnung zu gehen ver-
sucht batten. Der Misserfolg dieser
Schritte, die Fnttauschung der «verruck-
ten Hoffnungen», schmalern den Fdel-
mut jener Versuehe keineswegs.

Und nun konnen in jener Welt, von der
Gabriel Marcel wusste, dass er einst in
sj^.ingehen wiirde, Franzosen und Al-
gCxicr mit ihm zusammenkommen - und
morgen noch andere die glucklich
sind, alles versucht zu haben, um ihren
Brudern und Schwestern die Leiden zu

ersparen, die sie einst selbst erdulden
mussten oder heute noch erdulden.

Man muss genau unterscheiden zwischen
Optimismus und Hoffnung, erkldrt Gabriel
Marcel. Optimismus kann auch nur Sache
des Temperaments oder einer blossen Stim-
mung sein und ganz oberfldchlich bleiben,
um dann, wenn sich gewisse Berechnungen
als ungenau erweisen, einer tiefen Enttdu-
schung Platz zu machen. Die Hoffnung da-
gegen ist eine Kardinaltugend, und der
Geist der Hoffnung ist's, der uns hier zusam-
menfuhrt. (An einer Konferenz der Morali-
schen Aufrustung in Mackinac Island, Mi
chigan, 2.6.59)

H^ihlte sich verpflichtet, seine
Huifnung mit andern zu teilen

Wenn Gabriel Marcel bereit war, seinen
Namen auf die Titelseite verschiedener

im Kollektiv geschriebener Werke zu
setzen, welehe von Personen verfasst wa-
ren, die, wie ich, nicht seinem eher skep-
tischen Milieu angehorten, so tat er dies,
weil er sich verpflichtet fiihlte, seine
Hoffnung mit andern zu teilen.

Getroffen von einem Satz von Henri

Gouhier: Es gibt nichts Grosseres in der Ge-
schichte als einen Wandel der Hoffnung, gab
er einem seiner Biicher den Titel: «Hoff-

nung im Wandel». Als das Werk vergrif-
fen war, uberwachte er eine Neufassung
und Aktualisierung nach den Freignis-
sen vom Mai 1968 und wahlte dafiir den

Titel: «Plus decisif que la violence»
(«Fntscheidender als Gewalt»).

Fr wurde zum Vordenker im Kreise sei

ner MRA-Freunde. Sobald er spiirte,
dass sich unter uns irgend ein Konfor-
mismus breitmachte, versuchte er, uns

mit seiner geistigen Unabhangigkeit auf
den reehten Weg zuriickzubringen. Wir
batten unsere Differenzen, doch wurden
weder das gegenseitige Vertrauen noch
seine Geduld ernsthaft ersehiittert. Fr

verstand zu warten, bis wir geniigend Di-
stanz und Hohe gewonnen batten, um
uns wieder mit ihm auf seinem «H6hen-

weg» einzufinden.

Der «wandernde Philosoph»

Was mir hier so wunderbar erscheint und ei

ne einmalige Erfahrung in meinem Leben
darstellt, ist die Tatsache, dass ein echtes
Weltgewissen im Entstehen ist. Und wie
kommt das zustande? Durch Begegnungen!
Dieser Begriff der Begegnung hat in meiner
Philosophie immer einen wichtigen Platz
eingenommen. Hier wird uns jede Minute
vorAugen gefuhrt, was das Wort Begegnung
bedeutet. (Caux, 12. September 1958)

Wie oft babe ich diesen «wandernden

Philosophen» (ein Wort von Madeleine
Davy) auf seiner Suche nach Begegnun
gen begleitet! Zu militanten Sozialisten
in Puteaux oder Blanc-Mesnil, zu
schwarzen Amerikanern, zu Bergleuten
in der Ruhr. In solehen Momenten spiirt
man den Atem der Geschichte.

Eine kindliche Seele im reinsten Sinne

des Wortes

Es warefurjeden von uns eine verriickte An-
massung, wenn wir uns schon jetzt als dieser
Weltgemeinschaft zugehbrig sehen wurden,
denn es gibt sie noch nicht. Wir miissen da-
nach streben, verfiigbarzu sein und befdhigt
zu werden, ihr anzugehbren. Es geht darum,
uns von alien Klassen-, Rassen- und Natio-
nalitdten-Vorurteilen zu befreien, die uns so
lange gefesselt haben und es vielleicht noch
tun. Ich sprach von dieser Weltgemeinschaft
als von etwas, das im Kommen ist. Sie Idsst
sich aber nicht mit einer Institution verglei-
chen, die es zufbrdem gilt. Wir sind nicht als
Arbeiter hier oder als Reformer an einem
Kongress. Wir sind hier, mochte ich sagen,
als Briider, als Kinder Gottes. (Mackinac Is
land, ibid.)

Gotteskindsehaft - gibt es ein Wort, wel
ches das Fntseheidende an diesem gros-
sen Intellektuellen besser besehreibt?

Ich sehe noch seine kindlich-molligen,
zum gemeinsamen Gebet gefalteten
Hande, wenn wir auf Reisen das Zimmer
teilen mussten. Mehr als einen grossen
Intellekt besass Gabriel Marcel eine

Kinderseele im reinsten Sinne des Wor

tes.

Diese Seele spiirt man beben in einem
Brief, den er zum Abschluss eines Besu-
ches in Caux in seinem Zimmer hinter-

liess. Fr driickte darin einiges aus, iiber
das er aus Zartgefiihl nicht sprechen
konnte:

Ich bin vollig uberwdltigt von all dem, was
ich in diesen so randvollen Tagen erleben
durfte. Das grosste Geschenk, das mir zuteil
wurde, ist die vbllige Losldsung von mir
selbst. Man kann nie genug sagen, wiesehr
ein jeder von der Last seiner Ichbezogenheit
niedergedruckt wird: von dem, was er ist,
und von dem, was ihm fehlt. Es war, als ob
ich von einem Licht ubergossen wurde, das
von uberall herkam, von all diesen Men-
schen, die mir unvermittelt als neu entdeckte
Ereunde erschienen.

Nie habe ich ein dhnliches Gefiihl derEinig-
keit gespurt - weil ein gleiches Ziel, ein un-
geheures, grandioses Abenteuer alle verbin-
det. Ich danke Gott aus tiefstem Herzen,
dass ermir ermoglicht hat, dies im hohen Al
ter kennenzulernen und es im Innerstpn mei
ner Seele mitzuerleben. Und ich glaube sa
gen zu konnen: Wenn Ihr mich braucht und
ich dann nicht durch unaufschiebbare Ver-
pflichtungen verhindert bin, so werde ich sa
gen: «Adsum - da bin ich.»

Heute, wo meine personliche Aufgabe
mich zu Begegnungen mit der sowjeti-
schen Welt fiihrt, erinnere ich mich an
den letzten «verriickten Ausflug», den
Gabriel Marcel nach Prag unternahm,
und es ist, als spiire ich das Beben seiner
Hoffnung. Semper adest. Ich habe mir
erlaubt, aus seinem letzten Brief in Caux
zu zitieren, weil er die Nachschrift trug:
Ihr konnt davon Gebrauch machen, wie
Euch gutdunkt. Michel Sentis, Paris



zuM NACHDENKEN Neuc Spuvefi ziehcti
Norwegen, das Land der langen
Winter, des tiefen Schnees. Main Va-
ternahm mich schon mitzum Skilau-

fen, bevor ich gehen konnte. Er stell-
te mich vor sich auf seine Skier, hielt
mich aufrecht, und los ging's.

So verbringe ich jedes Jahr einige
Wochen beim Skilaufen in den Ber-

gen. Ich liebe das systematische
Aufbautraining, und wie andere
beim Joggen kontrolliere ich mit ei-
ner Stoppuhr meine Zeit fur ver-
schiedene Distanzen. Wenn ich dann

im Laufe einer Woche fur 15 Kilome

ter funf Oder zehn Minuten weniger
brauche, weiss ich, dass ich in Form
komme.

Vor ein paar Jahren startete ich eines
Morgans fruh ohne die ubiiche Hast,
nahm's gemutlich und schaute mich
im Gehen um. Die Sonne schien, die
Schneebedingungen waren ideal. Es
hatte nicht besser sein konnen.

Als ich so dahinglitt, bemerkte ich
plotzlich, wie unweit ein Hase durch
den leichten Schnee hoppelte. Er
hielt inne, setzte sich auf seine Hin-
terlaufe, stellte die Loffel hoch und
beobachtete mich. Dann hoppelte er
waiter. SpMer kreuzte ich die Spur
eines Fuchses; dann stiess ich auf
den Rastplatz zweier Birkhuhner.
Wie ich so «weiterkroch», erblickte
ich eine knorrige Birke, die mich
faszinierte. Ich liess das Bild einsin-

ken - ein vollendetes Kunstwerk, das

mich an die Gemalde van Goghs er-
innerte.

Mit einemmal erhielten die Barge
und jeder Schneekristall ihr Eigen-
leben. Dieser Skilauf entpuppte sich
fur mich als eigentlicher Lehrgang.
Wahrend ich mich so von Gottes

Wunderwelt durchdringen liess,
uberfiel mich plotzlich der Gedanke:
«Warum hast du das alles fruher

nicht gesehen?» Mir ging auf, dass
mich bisher nur zwei Dinge beschaf-
tigt batten: die Loipe und die Stopp
uhr. Besessen von ihnen, war ich
vorwarts gespurtet.

So ist es auch oft im Leben. Wir se-

hen nur das, was wir sehen wollen.
Wie lange braucht es nicht, bis wir
Wunder und Grosse, Qualitaten und
Moglichkeiten in jedem menschli-
chen Wesen erkennen konnen, jenen
Funken Gottes, der in jeden von uns
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hineingelegt wurde, damit wir ihn mich der Gedanke, wie sehr wir in
nahren und entwickeln. Wie schwie- den Bann der «G6tter» unserer Zeit
rig ist es doch, die besondern Fahig- geraten konnen. Im Gleitschritt ging
keiten, die Einzigartigkeit meiner mir auf, dass diese noch lange nicht
Nachsten zu entdecken und zu die ganze Realitat ausmachen. Ge-
schMzen - meiner Familie, meiner nau wie die Loipe, der ich folge, sind
Nachbarn, jener, mit denen ich eher sie nur einige wenige Spuren auf der
Miihe habe -, und die Grosse derer, Oberflache der Zeit; Doch wie leicht
die andersartig sind und doch zur folgt man ihnen gedankenlos! Jeder
Vblkerfamilie gehoren. von uns ist frei, neue Spuren im

. . . uj 1 1- u ^ jungfraulichen Schnee zu ziehen.Wahrend ich so, nachdenklich und * ^
offen fur die Wunder der Schopfung, LeifHovelsen, Norwegen
die Skispur entlangglitt, uberfiel aus <<For a Change»



Vorurteile uberwittden
Voreingenominenheit kann viele Formen
annehmen. Ihr Grand kann eindeutige Ab-
lehnung sein, Hass oder Misstrauen gegen
andere Personen oder Gruppen. Aber es
kann ihr auch blosse Vorslcht oder Gleich-

giiltigkeit zugrundellegen.

In meiner personlichen Erfahrung und der
Geschichte meines Landes gab es keinen
Grund fiir eine ausgepragte oder unge-
wohnliche Haltung gegeniiber dem jtidi-
schen Volk und Israel. Aber ich strengte
mich auch nicht besonders an, Juden oder

Israeli kennenzulernen, wenn sie sich zu-
fallig in meiner Nahe aufhielten.
Das anderte sich, als ich eine Deutsche hei-
ratete und mich in Deutschland nieder-

liess. Die Erfahrungen zweier deutscher
Freunde veranlassten mich, meine Gleich-
giiltigkeit zu erkennen und mich mit Men-
schen einzulassen, die mir vielleicht unan-
genehme Fragen stellen und meinen «neu-
fc*ten» Frieden storen wurden.

L . eine dieser deutschen Freunde hatte

nach Kriegsende beschlossen, etwas zur
Wiedergutmachung dessen beizutragen,
was Deutschland den Juden angetan hatte,
und zwar indem er einen guten Teil seiner
Zeit und Kraft dem Aufbau neuer Bezie-

hungen zwischen seinem Land und Israel
widmen wiirde. Der andere, Bundestags-
abgeordneter, hatte einen guten Freund,
der Brooklyn im amerikanischen Kongress

vertrat und aktives Mitglied der jiidischen
Gemeinschaft war.

Dieser Bundestagsabgeordnete kam gera-
de in New York an, als eine akute Krise
zwischen der bundesdeutschen Regierung
und den Fiihrern der amerikanischen Ju

den ausbrach. Der Vertreter von Brooklyn
bat den deutschen Politiker, am Sabbat
nach dem Gottesdienst in der Synagoge zu
sprechen. Als er vor diesen Mannern
stand, wurde ihm bewusst, dass ihre Augen
fragten: «Wo war dieser Mann 1933? Wo
war er wahrend des Kriegcs' War er akti-
ver Nazi? Wie verhielt er sich gegen die Ju-
den?» Der Deutsche packte das heisse Ei-
sen gleich an und sagte: «Vor dem Krieg
war ich begeistertes Mitglied der Hitler-
jugend.» Ein alter Mann im Hintergrund
rief: «Und er gibt es noch zu!» Der Deut
sche entgegnete: «M6chten Sie, ich ware
eincr von denen, die behaupten, nie etwas
mit irgendetwas von dem, was geschehen
ist, zu tun gehabt zu haben?»

Er erzahlte weiter, wie er und seine Kame-
raden als Offizierskadetten in einem Ge-

biet, das heute zu Folen gehort, in der Na
he eines Rangierbahnhofs exerzieren
mussten. Eines Tages fuhren zwei Ziige
ein, und eine Gruppe von abgezehrten und
elenden Menschen wurde von SS-Offizie-

ren von einem Zug zum andern getrieben.
Die Offizierskadetten waren besturzt und

fragten ihren Kommandanten, was da vor
sich gehe. Die Antwort war kurz: «Machen
Sie sich keine Sorgen, es sind nur Polen
und Juden.» Der Deutsche sagte dann:
«Ich bedaure zutiefst, dass ich diese Ant

wort gelten liess.» Die.se Geradheit und
Ehrlichkeit offnete dem Deutschen den

Weg zu den Herzen der Juden in Amerika
und half ihm, mit einigen von ihnen eine
echtc Freundschaft zu schliessen.

Wer fiir Versohnung und Wiederherstel-
lung zerbrochener Bcziehungen arbeitet,
muss sich friiher oder spiiter der Tatsache
stellen, dass man niemandem helfen kann,
sich zu andern, wenn man ihm oder ihr
nicht begegnen will. Aber das ist noch nicht
alles. Man kann nicht ein sinnvolles Ge-

spriich mit jemandem fuhren, dem man
sich iiberlegen fixhlt.
Oder noch grundlegender: Eine schopferi-
sche Beziehung zu einem Menschen oder
einem Land, die uns schwierig vorkom-
men, ist unmoglich, wenn man Gott nicht
um die Fiihigkeit bittet, sie zu lieben.

Ich werde zweifellos mein Leben lang ver-
sucht sein, einigen Menschen misstrauisch,
gleichgiiltig oder iiberheblich gegeniiber-
zutreten. Aber ich kann die Versuchung je-
desmal bekampfen und Gott bitten, mir
die Kraft zu schenken, das zu spiiren und
zu tun, was ich menschlich weder fiihlen
noch tun kann. Pierre Spoerri

Wenn Leid verwandelt wird
Eine der Teilnehmerinnen an den Sommer-

konferenzen 1989 in Caux war Dalia Land

au aus Jerusalem, die sich zusammen mit
ihrem Mann im Rahmen der Bewegnng OZ
veSHALOM (Stdrke und Frieden) um einen
"^"og mit den Palastinensern bemiiht. Da
lia hat einen Universitatsabschluss von Tel

Aviv, ist Lehrerin und Ratsmitglied.

Ihr Anliegen, Leid und Schmerz, wie sie
heute so vielen Menschen in der Welt wi-

derfahren, zu einem konstruktiven Weg
zum Nachsten werden zu lassen, stiess auf
ein grosses Echo, vor allem bei ihren Zuhii-
rern aus arabischen Landern, Afrika, Asi-
en und Zentralamerika.

Offensichtlich gibt es keine billigen Ant-
worten auf solche Fragen. Wir geben je-
doch den untenstehenden Text von Fran

Landau wieder, da er hilfreiche Denkan-
stosse enthalt.

Brief an einen Deportierten - erschienen in der
Jerusalem Post vom 14.1.1988

Offener Brief an Bashir Khayri, von Beruf
Rechtsanwalt, der am Vortag nach Libanon
deportiert wurde.

Lieber Bashir,
vor 20 Jahren lernten wir uns unter unge-
wohnlichen und unerwarteten Umstanden

kennen. Seither sind unsere Leben eng

verkniipft. Jetzt hore ich, dass Sie depor
tiert werden sollen. Sie sind gefangen, und
dies ist vielleicht meine letzte Gelegenheit,
Ihnen etwas zu sagen. Ich habe mich fiir
diesen offenen Brief entschieden.

Die erste Begegnung

Zuerst will ich unsere Geschichte noch

einmal erzahlen. Nach dem Sechstage-

w

Dalia Landau in Caux

krieg kamen Sie und zwei weitere Perso
nen nach Ramie, um Ihr Geburtshaus zu
besuchen. Es war meine erste Begegnung
mit Palastinensern. Meine Familie und ich

hatten dieses Haus seit 1948 bewohnt, also
seit Ihre Familie gezwungen worden war,
es zu verlassen: Sie waren damals sechs

Jahre alt, ich ein Jahr. Wir gehorten zu den
50 000 bulgarischen Juden, die in den neu-
en Staat Israel kamen, und Ihr Haus gait
als «aufgegebenes Eigentum».

Nach Ihrem ersten Besuch nahm ich Ihre

Einladung an, Sie in Ramallah zu besu
chen, wo ich mit grosser Gastfreundschaft
aufgenommen wurde. Stundenlange Ge-
sprache fiihrten zu einer tiefen, freund-
schaftlichen Beziehung. Allerdings stell-
ten wir fest, dass unsere politisehen An-
sichten weit auseinandergingen. Das Lei
den des eigenen Volkes hatte eines jeden
Sichtweise gepragt.

Der Zitronenbaum

Aber meine begann sich zu verandern. Ei
nes unvergesslichen Tages kam Ihr Vater,
zusammen mit Ihrem Bruder, in unser
Haus in Ramie. Ihr Vater war alt und blind.

Er betastete die rauhen Hausmauern.

Dann fragte er, ob der Zitronenbaum hin-
term Haus noch stehe. Er wurde zu dem^



(Fortsetzung) Wenn Leid verwandelt wird

prachtigen Baum gefuhrt, den er vor vielen
Jahren gepflanzt hatte. Er streichelte ihn
schweigend. Tranen rollten iiber seine
Wangen. Viele Jahre spater, nach seinem
Tod, erzahlte mir Ihre Mutter, dass er im-
mer, wenn ihn in der Nacht etwas plagte
und er nicht schlafen konnte, in der Miet-
wohnung in Ramallah auf und ab ging und
eine vertrocknete Zitrone in der Hand

hielt. Es war die Zitrone, die mein Vater
ihm bei jenem Besuch gegeben hatte.

Die Mauern sprachen von Erinnerungen
und TVanen

Seit unserer Begegnung spiirte ich mehr
und mehr, dass «zu Hause» nicht allein
mein Zuhause sei. Der Zitronenbaum, der
so viele Friichte trug und den wir so gern
batten, lebte auch im Herzen anderer
Menschen. Das geraumige Haus mit sei-
nen hohen Zimmern, grossen Fenstern
und dem dazugehorigen Grundstiick war
nicht mehr bloss ein «arabisches Haus»,
ein Bauwerk mit vielen Annehmlichkeiten.

Wir sahen die Gesichter seiner friiheren

Bewohner vor uns. Die Mauern sprachen
von den Erinnerungen und Tranen anderer
Menschen.

Fiir mich als 20jahrige junge Frau war es
eine schmerzliche Erfahrung, als mir fiir
einige damals wohlverborgene Tatsachen
die Augen aufgingen. Man hatte uns alle
glauben machen, die arabische Beviilke-
rung von Ramie und Lod sei 1948 iiber-
stiirzt und feige vor der vorriickenden is-
raelischen Armee geflohen und habe alles
zuriickgelassen. Dieser Glaube hatte uns
beruhigt. Er sollte die Entstehung von
Schuldgefuhlen und Gewissensbissen ver-
hindern. Aber nach 1967 trafen wir nicht

nur Sic, sondern auch einen Israeli, der
personlich an der Austreibung aus Ramie
und Lod teilgenommen hatte. Er erzahlte
mir, wie er das erlebt hatte, und sein Be-
richt wurde in den Lebenserinnerungen
von Yitzhak Rabin bestatigt.

Meine Liebe fiir mein Land verlor ihre Un-

schuld und wuchs in eine neue Dimension

hinein. Wahrend ich lernte, mit diesen
schmerzlichen Tatsachen zu leben, kamen
Sie ins Gefangnis. Sie wurden beschuldigt,
eine Bombe gelegt zu haben, die mehrere
Zivilpersonen totete. Der Schmerz um die
Ermordeten ist noch heute da. Wegen Ih-
res Verbrechens sassen Sie 15 Jahre in

Haft. Wenn ich am Gefangnis von Ramie
vorbei zur Arbeit ging, fragte ich mich oft,
ob Sie dort seien. Ich hatte nie den Mut zu

fragen. Es war zu schmerzlich.

Ein Haus, das der Heilung dient

Nach meiner Heirat und dem Tod meiner

Eltern erbte ich das Haus in Ramie. Ich er

zahlte meinem Mann unsere Geschichte,
und in uns beiden nahm der Wunsch Ge-

stalt an, dieses Haus zur Verfiigung zu stel-
len - fiir etwas, das der Heilung dient. Wir
wollten es mit Ihnen zusammen tun, wuss-

ten aber nicht, ob das uberhaupt moglich
sei. Nach Ihrer Entlassung aus dem Ge
fangnis suchten und fanden wir Sie. Ich
fiihlte mich mit Ihnen - und unsere beiden

Familien miteinander - verbunden durch

ein seltsames Schicksal; das Haus unserer
Kindheit hatte uns gezwungen, einander
ins Gesicht zu schauen. Jedoch zeigten un
sere Gesprache, dass sich Ihre Grundhal-
tung in all den Jahren nicht verandert hatte
- und so konnten wir keinen gemeinsamen
Boden finden. Eines Tages vielleicht, wenn

jiidischen Tradition sei ausgedriickt im Ge-
bot: «Was du verabscheust, das tue andern
nicht an.» Wenn nicht Israeli und Palasti-
nenser diesen menschlichen Grundsatz be-

herzigen, werden wir nie ein festes Funda
ment fiir unsere Koexistenz haben. Dieses
Fundament schliesst das Recht auf Selbst-

bestimmung beider Volker ein.
Sie, Bashir, unterstiitzen George Habash
und billigen unserem Volk die Selbstbe-
stimmung in diesem Land nicht zu. Die
meisten Israeli glauben, dass das Bomben-

b

«... damit sich Ihre und unsere Kinder iiber die Schdnheit des heiligen Landes freuen konnen.»
Die Stadt Bethlehem vor 81 Jahren

wir beide bereit sind, Opfer zu bringen,
kann etwas wie gegenseitige Vergebung
entstehen.

Der Teufelskreis der Rechtfertigung

Wenn Sie sich von Ihrer terroristischen

Vergangenheit distanzieren konnten, wur
de Ihr Einsatz fiir Ihr Volk in meinen Au

gen wirkliche moralische Kraft erhalten.
Natiirlich ist «Terror» ein Ausdruck, der je
nach Standpunkt eine andere Bedeutung
hat. Einige fiihrende israelische Politiker
waren friiher Terroristen und haben es nie

bereut. Ich weiss, dass Ihr Volk das, was fiir
uns Terror von Ihrer Seite ist, als seinen he-
roischen «bewaffneten Kampf» mit den
zur Verfiigung stehenden Mitteln betrach-
tet. Was fiir uns als «Recht auf Selbstver-

teidigung» gilt - die Bombardierung palii-
stinensischer Ziele aus der Luft, die unaus-
weichlich auch Zivilpersonen trifft - be-
zeichnen Sie als «Massenterror mittels

Spitzenterror-Technologie». Jede Seite
entwickelt viel Phantasie, um sich selbst zu
rechtfertigen. Wie lange sollen wir uns
noch in diesem Teufelskreis bewegen?

Der erste Schritt aus dieser Sackgasse ist,
uns von dem moralischen Relativismus zu

befreien, mit dem wir uns selbst rechtferti
gen. Wir werden gelehrt, der Kern unserer

legen und Steinewerfen nicht nur den Wi-
derstand gegen die Besetzung ausdriickt,
sondern etwas viel Grundsatzlicheres: Sie

lehnen einen jiidischen Staat auch nur in
einem Teil von Paliistina ab. Solange
diese vollstiindige Ablehnung erlebv,i,
werden Sie und Ihr Volk Ihre eigene Unab-
hangigkeit nicht erlangen, denn Sie wer
den sich all die Israeli entfremden, die wie
ich bereit sind, den palastinensischen
Kampf um die Unabhangigkeit zu unter-
stutzen. Menschen wie Sie, Bashir, tragen
eine grosse Verantwortung, denn Sie Ibsen
bei uns Angstgefiihle aus, die begriindet
sind angesichts der Entschlossenheit der
PFLP, an der Stelle Israels einen «weltli-
chen demokratischen Staat» zu errichten

und zur Erreichung dieses Ziels Terror ein-
zusetzen.

Muss jede Generation hassen?

Was immer Sie getan haben mbgen, das der
Militarregierung missfallt. Deportation ist
eine Verletzung der Menschenrechte und
ist darum falsch. Dazu kommt, dass sie fiir
Israel kontraproduktiv ist. Nicht nur verur-
sachen die Vertreibungen mehr Bitterkeit
und Extremismus unter den Palastinen-

sern und damit eine Eskalation von Ge-

walttatigkeit, sondern die Deportierten



haben auch mehr Moglichkeiten, aus dem
Ausland Aktionen gegen Israel zu planen.
Sic, Bashir, haben als Kind schon eine Aus-
treibung erlebt, jene aus Ramie. Nun erle-
ben Sie 40 Jahre spater eine zweite, die aus
Ramallah. So sind Sie zweimal zum Fliicht-

ling geworden. Vielleicht werden Sie von
Ihrer Frau und den beiden kleinen Kin-

dern, Ahmed und Hanin, getrennt, von Ih
rer alten Mutter und der iibrigen Familie.
Miissen Ihre Kinder nicht die Menschen

hassen, die ihnen den Vater weggenom-
men haben? Wird jede Generation der
niichsten noch mehr Schmerz vererben

und ihn mit Bitterkeit weiter verharten?

Durch unser eigenes Leiden
das Leiden anderer verstehen

Es ist eine natiirliche Reaktion, jene zu
hassen, die uns Leid angetan haben. Es ist
auch naturlich, Schmerz zuzuftigen, weil
li^^Schmerz eriitten hat, und das ideolo-
giscn zu rechtfertigen. In diesem kleinen
Land sind unsere beiden Vdlker in einer

schicksalsschweren Umklammerung er-
starrt. Aber ich glaube, dass eine Verstan-
digung zur Entfaltung von ganz neuem Le-
ben fiihren kdnnte. Um diese Moglichkeit
zu nutzen, miissen wir alle menschlicher

werden, und das bedeutet fiir mich, unsere
Fahigkeit zu entwickeln, durch unser eige
nes Leiden das Leiden anderer zu verste

hen und Leiden in Heilung zu verwandeln.

Es scheint mir, Bashir, dass Sie jetzt eine
neue Gelegenheit haben, Fuhrerschaft zu
iibernehmen. Indem Israel Sie deportiert,
gibt es Ihnen Macht. Ich rufe Sie dazu auf,
die Art von Fuhrerschaft zu demonstrie-

ren, die gewaltlose Mittel im Kampf um Ih
re Rechte einsetzt, die Fuhrerschaft, deren
Ziel es ist, zur Anerkennung Ihres Feindes
und seiner Sicht von Gerechtigkeit zu er-
z|^^;n.

Ich rufe sowohl Palastinenser als auch Is

raeli auf, zu begreifen, dass Gewalt diesen
Konflikt nicht von Grund auf losen wird.

Es ist ein Krieg, den niemand gewinnen
kann, und entweder werden beide Volker
die Freiheit erlangen oder keines.

TYagodie oder Segen?

Unsere Kindheitserinnerungen, Ihre und
meine, sind tragisch miteinander ver-
kniipft. Wenn es uns nicht gelingt, diese
Tragodie in Segen fiir alle zu verwandeln,
wird unser Versuch, die Vergangenheit
festzuhalten, unsere Zukunft zerstoren.
Wir werden einer weiteren Generation ei

ne frohe Kindheit vorenthalten und diese

Menschen zu Martyrern fiir eine unheilige
Sache machen. Ich bete, dass Ihre und mei
ne gemeinsame Anstrengung und Gottes
Hilfe es unsern Kindern ermdglichen wer
den, sich iiber die Schonheit und die Ga-
ben dieses heiligen Landes zu freuen.

Allah ma'ak - Gott sei mit Ihnen!

Dalia

Wandel in den Stddten
7.-12. August 1990

1, k»g it^oi^thden Scfwerpunkten:
: Welcnfc Voraussetzungen miissen erfiillt werden,

<en zwischen Gemeinschaften, Rassen, Kulturen, sozia-
len Schichten und Generationen entstehen zu lassen?

WIE KANN DAS FAMILIENLEBEN ERNEUERT WER

DEN?

KOMMUNIKATION: Wer hort zu, wer versteht, wer andert
sich?

ZUSAMMENARBEIT: Wem dient sie? Wie kann eine Sache am
besten allseits angepackt werden? Was kann der gewohnliche
Mensch beitragen?
FORDERUNG GUTNACHBARLICHER BEZIEHUNGEN:
Wer sorgt fiir andere? Wer ist fiir Hilfe verantwortlich? Wer ist
mein Nachbar? Wird jemand nicht beriicksichtigt oder gar aus-
geschlossen?
WELCHE ROLLE SPIELT DIE VERMITTLUNG BEI DER

LOSUNG VON KONFLIKTEN? Welche der Einsatz einzelner?

Die Tagung beginnt mit einer Vollversammlung
am Dienstag, 7. August 1990, um 20.15 Uhr.

Die Teilnehmer sind eingeladen,
sich schon zum Nachtessen um 18.30 Uhr einzufinden.
Die Tagungschliesst Sonntagabend, 12. August 1990.

Im Jahr 2000 wird beinahe die Hiilfte der

Weltbevolkerung in Stadten wohnen; zu
Anfang des Jahrhunderts waren es nur 14
Prozent. In den kommenden 25 Jahren er-

wartet man weltweit eine Verdoppelung
der stadtischen Bevolkerung, vor allem in
den Entwicklungslandern. Wie sollen sich
Regierungen, Lokalbehorden und Einzel-
personen angesichts dieser weltweiten
Veranderung der Lebensweise verhalten?

Aus vielen Stadten kommen Berichte iiber

Entwicklungen, die zu Hoffnung Anlass
geben: Menschen iiberwinden Schwierig-
keiten, losen Konflikte, ersinnen und ver-
wirklichen originelle Projekte und finden
Inspiration, die ihnen mitten in Krisen
Halt gibt. Eine neue Sicht dessen, was das
Leben in der Stadt sein kdnnte, fdrdert die
Entschlossenheit, notwendige Verande-
rungen zu bejahen, Ungerechtigkeit zu be-
seitigen und jeden zur Mitarbeit zu ermu-
tigen.

Unter dem Thema «Wandel in den Stad-

ten» wurde im August 1988 in Caux eine in-
ternationale Tagung abgehalten. Aus 62
Stadten aller Kontinente nahmen 600 Per-

sonen daran teil: gewahlte Vertreter, stad-
tische Beamte, Sozialarbeiter, Polizeibe-
amte, Leiter von Organisationen und ge
wohnliche Stadtbewohner.

In der Einladung stand: «Wir fiihren wir
unsere Stadte sicher iiber Krisen hinweg
ins 21. Jahrhundert?» In verschiedenen

Stadten wurden bereits Ideen verwirklicht,
die an der Tagung in Caux zur Sprache ge-
kommen waren. Es gab gegenseitige Stad-
tebesuche innerhalb Europas und zwi
schen Europa und Amerika. Die Besucher
konnten an Ort und Stelle sehen, wie bes-
sere Beziehungen zwischen den Rassen zu-
standekommen, wie Kriminalitat durch
Vorsorge bekampft wird und Biirger sich
um die Angelegenheiten ihrer Stadte zu
kiimmern beginnen.



Die Krdfte
der Anderungfreisetzen

Erstaunliche Veranderungen gehen heute vor sich. Volker ent-
ledigen sich der Zwangsjacken der Vergangenheit. Fruhere Fein-
de sprechen miteinander, Abkommen werden unterzeichnet,
Wahlen finden statt, Gefangene werden befreit. Wahrend dog-
matische Ideologien zusammenbrechen, sind die Demokratien
oft durch Skandale und Drogen, Zynismus und Apathie ge-
schwacht. Die Zeit des Umbruchs bringt auch grosse Gefahren
mit sich. Wahrend sich die Konflikte zwischen den politischen Sy-
stemen scheinbar abschwachen, spitzt sich der Kampf urns Uber-
leben der Menschheit und ihrer Millionen, die an bitterster Ar-
mut leiden, zu. Das Bewusstsein, dass wir an einem entscheiden-
den Punkt der Geschichte angekommen sind, wachst.

Wie wir in schopferischer Weise auf die Herausforderungen dieses
Jahrzehnts antworten, wird die Entwicklungen im nachsten Jahr-
hundert bestimmen. Uberleben setzt eine Zusammenarbeit bei

der tiberwindung drohender Probleme voraus. Es ist einfacher,
sich gegen einen gemeinsamen Feind als fiir eine schopferische
und konstruktive Arbeit zusammenzutun. Darum muss Zynismus
durch die Erfahrung iiberwunden werden, dass eine positive An-
derung moglich ist und die Mitarbeit jedes einzelnen zahlt.

Der Laserstrahl der Kritik muss sich zuerst auf uns selbst richten

und die inneren Fesseln durchschneiden. Ein gemeinsamer Feind
ist der menschliche Faktor in uns alien, der die besten Plane zu
Fall bringt und den Prozess der Anderung bremst. Eine grundle-
gende Wandlung in unserem Lebensstil ist notwendig, auch in der
Art, wie wir miteinander umgeheti und womit wir uns beschafti-
gen. Jeder, der sich fiir eine Gewissenssache einsetzt, offnet ein
Fenster der Hoffnung fiir diejenigen, die unter dem Gefuhl ihrer
Hilflosigkeit leiden. Die Kraft unseres Schopfers ist da, um uns
und das Gesicht der Erde zu erneuern. So werden die Krafte der

Anderung freigesetzt.

Konferenzprogramm
Caux 1990

9.-16. Juli

Eroffnungswoche:
«Nachbarn, Lander, Ost und West: voneinander lernen»

18.-22. Juli

Internationale Wirtschaftskonferenz:

«Qualitat und Motivation im weltweiten Konkurrenzkampf»

28. Juli-5. August

«Europa auf der Suche»
eine von jungen Menschenfiir alle Generationen vorbereitete
Tagung

7.-12. August

«Wandel in den Stadten»

eine Konsultatioh mit dem Ziel, den Krisen im Zusammenleben
in den Stadten an die Wurzel zu gehen

15.-22. August

«Partnerschaft mit einem Ziel» -

Afrika, Asien, der Pazifik und Lateinamerika im Mittelpunkt

23.-26. August

Abschlusstagung:
«Die Krafte der Anderung freisetzen»

Konferenzsekretariat

Moralische Aufriistung,
CH-1824 Caux (Schweiz)

CAUX 40Qn
uli - 26. August 11/ \mJ9, Juli

Die Krafte*
der Anderung frelsetzen
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