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Es kann vorkommen, dass uns die L6-
sung eines schwerwiegenden Problems
quasi iiber Nacht zufallt. Viel ofter stellen
wir jedoch fest, dass intensive, treue,
manchmal miihsame Kleinarbeit zum Zie-

le fuhrt. Die Tatsache, dass in Siidafrika
im April letzten Jahres demokratische
Wahlen durchgefuhrt und deren Resultate
angenommen wurden und dass die so ge-
wahlte Regierung ihre Arbeit auftiehmen
konnte, wurde als «Wunder» bezeichnet.
Alle sind sich einig, dass dies dank kon-
stanter, mutiger Vorarbeit moglich wurde
und dass jetzt die Zeit der schwierigen
Konsolidierungsarbeit angebrochen ist:
die Fortfuhrung und Forderung des Flei-
lungsprozesses auf alien Bbenen der Ge-
sellschaft als solide Grundlage fur ein
dauerhaftes friedliches Zusammenleben.

Auch in vielen andem Situationen ist

dies notwendig, damit erreichte Fort-
schritte und Vereinbarungen nicht durch
neue Ungerechtigkeit und Racheakte ge-
fahrdet werden.

Diese Ausgabe gibt Ihnen Einblick in
mehrere solcher Initiativen zur Unterstiit-

zung von Heilungsprozessen.

Die Advents- und Weihnachtszeit kann

fiir uns alle Anlass sein, in unserem eige-
nen Leben und in unserer naheren Umge-
bung unser Augenmerk auf jene Stellen
zu richten, wo wir Raum schaffen kon-
nen, um Heilung und Emeuerung zu fdr-
dem.

Mit den allerbesten Wiinschen des Re-
daktionsteams fur die Feiertage und fur
1996
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Der Sozialphilosoph und Wirtschaftsethiker Willie Esterhuyse
stammt aus der siidafrikanischen Kapprovinz und hat zwei Lehr-
auftrage an der altesten und bekanntesten Afrikaander-Universitat
Siidafrikas in Stellenbosch inne. Als Autor zahlreicher Publikationen -

darunter Die Apartheid muss sterben (1978) und Der ANC und seine
Jiihrenden Leute - wurde er verschiedentlich ausgezeichnet.

Professor Esterhuyse sprach am vergangenen 22. August im Rahmen
der «Montags-Vortrage» in Caux. Hier seine Ausfiihrungen in ge-
kiirzter Form.

Viel wurde schon gesagt und geschrie-
ben uber das durch Verhandlungen er
reichte «WundeD> in Siidafrika - ein Wun-

der, dem mehijahrige Vorbereitungen
vorausgingen und das durch die allgemei-
nen Wahlen im April 1994 Wirklichkeit
wurde. Zu jenem Zeitpunkt anderte sich
das Schicksal Siidafrikas: es hat die

Schwelle der Hoffhung iiberschritten.

Ich gebrauche absichtlich diesen Aus-
druck: «die Schwelle der Hoffnung iiber-
schreiten)). Es ist uns gegliickt, nicht ein
fixfertiges Produkt hervorzubringen, son-
dem einen hoffnunggebenden Prozess in
Gang zu setzen: einen Prozess des natio-
nalen Aufbaus, der Demokratisierung,
der Veranderung und der Versdhnung.
Siidafrikas Ubergang zur Demokratie hat
eben erst begonnen. Wir sind uns der Tat
sache bewusst, dass noch viel getan
werden muss, besonders im Bereich des
wirtschaftlichen Wiederaufbaus und der

Entwicklung und Bevollmachtigung aller
Siidafrikaner.

Geschichtlich gesehen war die Bevdl-
kerung Siidafrikas schon immer eine der
mannigfaltigsten und zutiefst gespaltenen
der Welt. Die Apartheid hat diese Tatsa
che verschlimmert, indem sie Unterschie-
de und Konflikte betonte, anstatt Gemein-
samkeiten zu starken. Siidafrika ist
gewissermassen ein Land verwirrender
Widerspriichlichkeiten - geographisch,
bevdlkerungsmassig, sozial, politisch,
wirtschaftlich imd sogar geistlich. Es
wimmelt von Friedensgruppen, aber
ebenfalls von Gruppen, welche das Feuer
der Gewalt und des Hasses schiiren. Im

Riickblick auf die Geschehnisse des letz

ten Jahrzehnts in Siidafrika lasst sich der
Prozess, der die ganze Welt iiberraschte,
in grossen Ziigen in drei «V»-Phasen
einteilen; Vertrauensbildung, Verstandi-
gungssuche und jetzt die dritte Phase, die
Verankerung unserer sehr zerbrechlichen
Demokratie.

Die erste Phase, die Vertrauensbildung
abseits der Offentlichkeit, war schwierig
tmd heikel und begann ungefahr 1987.

Der damals noch inhaftierte Nelson Man

dela spielte eine wichtige Rolle. Es fan-
den viele Treffen zwischen ihm und einer

kleinen, auserlesenen Gruppe von Regie-
rungsleuten start - ohne dass das iibrige
Kabinert und die Generate Bescheid

wussten. Ich harte das Vorrecht, mich re-
gelmassig mit Thabo Mbeki und seinen
Mitarbeitern in England zu treffen und
der Kontaktgruppe der siidafrikanischen
Regierung Botschaften zu iibermitteln.
Tatsachlich fand im September 1989 in
der Schweiz die erste offizielle Zusam-

menkunft von Regierungsvertretern mit
den immer noch exilierten Thabo Mbeki

und Jacob Zuma statt. Eines haben wir in

jenen heiklen Tagen gelemt: Vertrauen
entsteht nicht durch dffentliche Erklarun-

gen. Es wird gebildet durch personlichen
Kontakt von Mensch zu Mensch und ei

nen Geist der Offenheit und Ehrlichkeit.

Schon im September 1988 sagte ich bei
meiner Riickkehr nach Siidafrika zu mei-

ner Frau und zu meinem Verbindungs-
marm von der Regierung, einem hohen
Funktionar: «Thabo Mbeki wiirde ich je-
derzeit mein Leben anvertrauen.»

Mehr als blosse Worte

Mit De Klerks Wendepunkt-Rede vom
2. Februar 1990 begann die zweite Phase,
in der um Ubereinstimmung gerungen
und nach Kompromissen und gemein-
samen Grundlagen gesucht wurde. Den
Antrieb bildete die eine iiberwiegende
Feststellung: «Sudafrika hat keine andere
Wahl. Alles andere ware unvorstellbar

grasslich.»

In dieser Phase kam der Versdhnung
ein sehr hoher Stellenwert zu. Bekannte

Persdnlichkeiten bekannten sich dffent-

lich zu ihren Uberzeugungen. Diese Be-
kenntnisse waren nicht zweckgebunden
Oder opportimistisch. Sie waren recht-
schafTen und moralisch aufrichtig. Nelson
Mandela ging mit dem guten Beispiel
voran. In seiner ersten Rede nach seiner

Freilassung erklarte er: «De Klerk ist ein
integrer Mann.»
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der Hoffnung uberschreiten
Versohnung besteht jedoch nicht nur in

Bekenntnissen und Worten. Sie muss Ge-

stalt annehmen. Etwas Besonderes ge-
schah in dieser Beziehung in Siidafrika.
Vor der Wahl vom April 1994, wahrend
die Verhandlungen iiber die Verfassung
noch liefen (und in einem gewissen Stadi
um ins Schleudern gerieten), taten sich
Siidafrikaner aller Kulturen und Hautfar-

ben auf ortlicher und regionaler Ebene zu-
sammen, um in Foren und andern Organi-
sationen gemeinsame Probleme anzuge-
hen und sich in Projekten an Ort und Stel-
le zu engagieren. Diese Initiativen trugen
betrachtlich zum Heilungsprozess bei.

Das dritte, jetzige Stadium des Prozes-
ses begann nach den allgemeinen Wahlen
vom April 1994; die Phase der Veranke-
rung der entstehenden Demokratie, des
Aufbaus einer neuen Nation und des Hei-

Professor Willie Esterhuyse bei seinem
Referat

lens der Wunden aus der Vergangenheit.
Diese Phase wird sich als sehr schwierig
und zeitraubend erweisen. Um nur etwas

zu erwahnen: Versohnung beinhaltet mei-
ner Meinung nach auch ein Teilen der so-
ziookonomischen und materiellen Mittel

des Landes. Denn Vergebung ohne Teilen
wird bedeutungslos.

Bestimmte Einzelpersonen haben eine
entscheidende Rolle dabei gespielt, dass
der Vorstoss fur Versohnung und den na-
tionalen Aufbau auf wirklich wunderbare

Weise in die Tat umgesetzt wurde. Allen
voran mochte ich Prasident Nelson Man

dela erwahnen. Im Gefangnis wurde er
zum Symbol der Befreiung; nach dem
Gefangnis wurde er ein Symbol der Ver
sohnung. Er liess es nicht zu, dass er nach
seiner Haftentlassung zum Gefangenen
der Verbitterung wurde.

Viele andere auf Fiihrungsebene wa-
ren ebenfalls beteiligt. Besonders er-
wahnt seien auch die Tausenden von Fo

ren, die iiberall im Land wie Pilze aus
dem Boden schossen: Friedenskomitees,
Biirgerinitiativen, Kirchen und andere
Basisgruppen.

Die Wahrheit wird wehtun

Freilich stehen wir jetzt vor der kri-
tischsten Priifung flir unsere aufstrebende
Demokratie und unsern Versohnungspro-
zess, namlich der Emetmung der «Kom-
mission fur Wahrheit und Vers6hnung»
und die beangstigende Aufgabe, die ihrer
wartet. Die Mitglieder der Kommission
sollen vom Prasidenten ernannt werden,
und das zugrundeliegende Gesetz tragt
den passenden Titel: Verfiigung zur Fdr-
derung der nationalen Einheit und Ver
sohnung.

Die Arbeit der Kommission wird noch

erschwert - und kdnnte sich in eine Viel-

zahl gefrihlsmassiger und politischer Wi-
derspriichlichkeiten verstricken - durch
die Art und Weise, wie vorher die Anme-
stie gehandhabt wurde. Denn diese Frage
wurde von A bis Z ausserst schlampig
und gedankenlos behandelt.

Wie dem auch sei: Sudafrika steht ein-

mal mehr vor einer Stunde der Wahrheit.

Dieser Prozess kann nicht mehr riickgan-
gig gemacht werden. Die Frage, ob sich
Sudafrika eine solche Kommission poli-
tisch leisten kami, ist genauso unbedeu-
tend wie alle Versuche, politische Untaten
zu iibertiinchen, andere Menschen und
Parteien mit Verdacht zu belegen und so
Zwietracht zu saen.

Vor allem andern muss betont werden:

Die Wahrheit, insbesondere iiber die acht-
ziger Jahre - Siidafrikas dekadentes Jahr-
zehnt wird wehtun - sogar sehr. Die
Wahrheiten, um derentwegen die Kom
mission ernannt wird, sind grausame
Wahrheiten - Wahrheiten, die iiber Dinge
berichten, welche die meisten von uns
«unsern Leuten» niemals zugetraut hat-
ten. Es waren immer «die andern».

Warum eine solche Kommission?

Wahrheits- und Versdhnungskommis-
sionen, wie sie in einigen lateinamerika-
nischen Landern ernannt wurden, werden
meist eingesetzt, wenn es unmoglich
Oder nicht erwiinscht ist, dem Gesetz den
Lauf zu lassen. «Wahrheit» ist dann ein

Ersatz fur «Recht» und «Vergeltung».
Der Hauptakzent liegt auch auf der ver-

sohnenden Funktion der Wahrheit und

ihrer Rolle dabei, wenn die Vergangen
heit zur Ruhe gelegt werden soil, gemass
einer uralten Weisheit: Man muss die

Vergangenheit kennen, um die Gegen-
wart zu verstehen und in der Zukunft

Frieden zu haben.

Hatte zum Beispiel die ANC-Allianz
die Regierung gestiirzt oder mit Militar-
gewalt erobert, ware sehr wahrscheinlich
keine solche Kommission eingesetzt wor-
den. Vielmehr hatte die Forderung nach
«Gerichtsprozess» und «Vergeltung» ob-
siegt. Aller Wahrscheinlichkeit nach
waren die Kopfe einiger Politiker, zusam-
men mit denen einiger Gefolgsleute, ge-
rollt, wahrend einige andere hochst wahr
scheinlich im Gefangnis gelandet waren,
wegen «Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit». Es gilt die einfache Tatsache,
dass in diesen Fallen off «der Sieger den
ganzen Gewiim einstreicht» - und sogar
so weit geht, fiber Gesetz und Recht hin-
weg zu entscheiden.

Es kann auch vorkommen, dass sich
sogar Wahrheits- und Versohnungskom-
missionen aus politischen oder andern
Grunden als unmoglich erweisen. In sol-
chen Fallen wird off ein symbolischer
Kompromiss eingegangen und ein Fall mit
hoher Publikumswirkung vor Gericht ge-
bracht. Viele Lander, so auch Namibia,
schlugen einen andern Weg ein: es wurde
beschlossen, die Vergangenheit zu verges-
sen, um von vome beginnen zu kormen.

Das Recht auf Bescheld

Viele ffagen nun, wieso Siidafrika sich
entschieden hat, dem lateinamerikani-
schen Weg zu folgen. Warum sich nicht
ein Beispiel an Namibia nehmen und die
Vergangenheit vergessen? Sind wir uns
iiberhaupt einigermassen sicher, dass die
Kommission zum bestehenden und sehr

dynamischen Versdhnungsprozess beitra-
gen wird? Wie steht es mit der Gefahr der
Rache gegen Mitglieder und Anhanger
des friiheren Regimes? Zweifellos sind
dies ernste Fragen. Die Idee zu einer sol-
chen Kommission stammte hauptsachlich
aus den Reihen jener riesigen Mehrheit
von Sudafrikanem, welche die Apartheid
zu spiiren bekommen hatten. Es war,
werm ich den Ausdruck gebrauchen darf,
eine «volksbetriebene» Idee. Sie hat

Wurzel gefasst, nicht wegen rachsuchti-
ger Einstellungen oder Bitterkeits- und
Hassgefuhlen. Der hauptsachliche An-
trieb flir die Idee lasst sich in den Worten

einer schwarzen Mutter zusammenfassen:
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Agenda fur den Heilungsprozess

fVie Professor Esterhuyse wirkte
auch der schwarze Miisiker

Samuel Mxolisi Potto in den 80er

Jahren als Verbindiingsmann int
Dialog zwischen der sudafrikani-
schen Regierung and exilierten
ANC-Mitgliedern. Im Rahmen
dieser Tdtigkeit wurde er in einem
Nachbarland der Spionage fur
Siidafrika verddchtigt, gefangen-
gesetzt, gefoltert und erst dank in-
ternationaler Bemiihungen freige-
lassen. Er lebt mit seiner Familie

in Mamelodi bei Pretoria.

Wir haben ein neues Land geerbt, vol-
ler Herausforderimgen und Moglichkei-
ten. Wir stellen fest, dass wir trotz unserer
Unterschiede harmonisch zusammenle-

ben und aufzeigen konnten, dass eine
neue Lebenskultur moglich ist, wo die

W'

Fortsetzung von Seite 3

«Meine Seele wird erst dann Ruhe und

Frieden verspiiren, wenn ich weiss, was
meinem Sohn geschehen ist.»

Politisch und moralisch konnen diese

Stimmen aus dem siidafrikanischen Volk

nicht iiberhdrt werden. Die Menschen

wollen Bescheid - nicht urn Gefuhle der

Verbitterung, des Masses oder der Vergel-
tung zu nahren, sondem urn von den Fra-
gen und Ungewissheiten der Vergangen-
heit befreit zu werden. Es ist und war

immer meine Ansicht, dass die Menschen
ein Recht haben, Bescheid zu wissen. (...)

Die Unbescholtenheit, Objektivitat,
Weisheit und Fiihrungsqualitat der zu er-
nennenden Kommissionsmitglieder wird
in mehr als einer Hinsicht entscheidend

sein. Sie werden nicht nur die Fahigkeit
haben miissen, die Wahrheit aufzudecken,
sondern auch Weisheit, um die Wahrheit
iiber die dunklen Seiten unserer Vergan-
genheit zum Wohle der nationalen Eini-
gung und Versohnung einzusetzen.

Wenn der Kommission nur schon eines

gelingt, namlich uns alle daran zu erin-
nem, dass Wachsamkeit und mutiger
Widerspruch Bedingungen fur ein gutes
Regierungssystem und fiir die Verhiitung
politischer Missetaten sind, dann wird sie
wesentlich dazu beigetragen haben, Siid-
afiika zu einem Land der Hoffnung zu
machen.

-mm.

Samuel Mxolisi Pono

Achtung vor jedem einzelnen oberstes
Gebot ist, und dass wir trotz auseinander-
gehender Meinungen zum Wohl aller zu-
sammenarbeiten konnten.

Wie konnen wir den Geist, der uns die
se Wxmder brachte, lebendig erhalten?
Diese Frage haben wir, die Freunde der
Moralischen Aufriistung in Siidafrika,
uns eingehend und im Gebet iiberlegt und
beschlossen, im April 1996 eine Konfe-
renz fur Sudafrikaner aller Schattierun-

gen und auch mit intemationaler Beteili-
gung in Bloemfontein abzuhalten.

Mit unserer gegenwartig sehr jungen
Ubergangsregierung sehen wir als vor-
dringliche Aufgabe die Starkung der mo-

ralisch-geistigen Werte des Landes an, zu
der President Mandela aufgerufen hat.
Das Thema unserer Konferenz lautet:

«Vergangenheit heilen - Zukunft bauen».
Wir hoffen, sie werde uns Sudafrikaner
im partnerschaftlichen Aufbau unseres
Landes einander naherbringen, damit un-
sere Entwicklungsprogramme funktionie-
ren und wir nicht nur unsem afrikani-

schen Nachbam, sondem der ganzen
Welt etwas zu bieten haben. Wir hoffen

auch, als Ergebnis dieser Konferenz
werde Siidafrika nachstes Jahr einen

Beitrag zur 50-Jahr-Feier in Caux leisten
kormen, weil nicht wenige von uns
diesem Ort so vieles an Fiirsorge und Vi
sion verdanken.

Wir hatten uns nachts ins Haus schlelchen konnen

Professor Gerald Pillay, Experte in
europaischer Theologie, gehort der in-
dischen Minderheit in Siidafrika an. Er

steht dem Institut fiir historische Theo

logie an der Universitat von Siidafrika
in Pretoria vor. Er hat in Theologie und
Fhilosophie doktoriert und ist Autor
zahlreicher, zum Teil mehrbandiger
Werke wie z.B. der Geschichte des

Christentums in Siidafrika.

Es ist wenig bekannt, dass die Apart
heid nicht erst 1948 von der Afrikaner
National Party eingefuhrt wurde, sondem

(in den BOer Jahren des letzten Jahrhun-
derts) in der britischen Kolonie Natal,
und dass sie sich dort gegen die Inder
richtete. Diese waren in die Kolonie ein-

geladen worden, um der serbelnden Wirt-
schaft Aufschwung zu geben; spater ent-
wickelten sich starke anti-asiatische

Gefuhle.

So mussten sich meine Eltem damit

abfinden, erst unter den Briten und dann
unter der Regiemng der Afrikaander als
unwillkommene Gaste und zweitklassige
Burger in ihrem Geburtsland zu leben.
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«Politlk der Versohnung» gefragt

Der einzige Kontakt mit einem Weissen,
den meine alte Mutter gehabt hatte - ab-
gpsehen von einigen Missionaren war
eine Spezialeinheit der Polizei, die im
Quartier Jagd auf afrikanische Dienst-
madchen ohne Ausweis zum Betreten der

Stadt machten.

Nichtweissen standen verschiedene

Verhaltensweisen offen: von aktiver oder

passiver Zusammenarbeit mit dem herr-
schenden System bis zum gewaltsamen
politischen Widerstand. Meine Frau und
ich wahlten den gewaltfreien Widerstand,
wie ihn Gandhi propagiert hatte, der
sagte, im Freiheitskampf musse einer-
seits Gerechtigkeit erlangt und anderseits
der Feind bekehrt werden. Das eine ohne

das andere sei eine unvollstandige Be-
freiung.

Im <<falschen» Stadtteil

1988 hatten meine Frau und ich Gele-

genheit, diese Grundsatze zu verwirkli-
chen. Wir zogen von Durban nach Preto
ria, wo ich eine Professur an der Univer-
sitat von Siidafrika antrat. Der indische

Stadtteil von Pretoria, geplant fur 6000
Einwohner, hatte deren 36 000 und eine
Warteliste von 13 Jahren. Nach langem
Suchen fanden wir ein Haus in einer

weissen Vorstadt; die Verkaufer waren be-
reit, das Risiko einzugehen. Wir hatten

Der Theologe Gerald Pillay

Die Realpolitik der internationalen
Diplomatie hat bis anhin im Erarbeiten
ihrer Ziele sowie in deren Bewertung
die geistigen und moralischen Faktoren
vernachlassigt. In Japan wurden diese
Faktoren kiirzlich neu beleuchtet.

Sitzungen an der Universitat der Ver-
einten Nationen (UNU), im Asien-Zen-
trum von Odawara und ein Gesprach am
Nationalen Forschrmgsinstitut NIRA
dienten diesem Zweck. Sie wurden von

der Moralischen Aufriistung vorbereitet
und von den japanischen Ministerien fur
Erziehung und Ausseres und dem NIRA-
Institut mitorganisiert und finanziert.

Der Vizeprasident der oppositionellen
NFP-Partei und friihere Ministerprasident
Tsutomu Flata erklarte eingangs, dem mi-
litarischen Faktor falle wohl eine Rolle zu,
«aber die wegen ethnischer oder religioser
Differenzen entstehenden Konflikte kdn-

nen nicht bloss mit militarischen Mitteln

gelost werden. Um derartige Konflikte zu
verringem, brauchen wir eine vertrauens-
bildende und versohnende Politik.»

Der Vizedirektor des Aussenministeri-

ums, Ryuichiro Yamazaki, meinte, Inter
nationale Organisationen und aussenste-
hende Regierungen seien in ihren
Moglichkeiten begrenzt, einerseits wegen
des Grundsatzes der Nichteinmischung in
interne Angelegenheiten, anderseits we
gen der Gefahr der Ausdehnung der Kon
flikte. Vorbeugende Politik sei wichtig,
aber «ohne den echten Wunsch nach Frie-

den seitens der Konfliktparteien gibt es
keine Losung. Daher ist Versohnung auf
der personlichen Ebene so wichtig, weil
sie zu Versohnung grdsserer Bevolke-
rungsgruppen und auf Staatsebene fuhren
wird», betonte Yamazaki.

Die Bedeutung der nichtstaatlichen
Organisationen bei der Vertrauensbildung
im Versohnungsprozess wurde von Vi-
zeaussenminister Sadajmki Hayashi auf-
gegriffen. Er meinte, in diesen Bestrebun-
gen vervollstandigten private und staat-
liche Organe einander.

Masahide Shibusawa, der internationa-
le Austauschprogramme organisiert und
eingehende Nachforschungen iiber Ja
pans Rolle betrieben hat, gab einen
Uberblick fiber eine Reihe Versohnungs-
initiativen seit dem Zweiten Weltkrieg
und schloss: «Das 21. Jahrhundert wird

bemiiht sein, den Materialismus zu iiber-
winden, um ein Gleichgewicht zwischen
dem Geistigen und dem Materiellen zu
finden.»

Parallel zu diesen Symposien berieten
sich die japanischen Beamten mit einer
von der MRA nach Japan einberufenen
internationalen Gruppe, deren Exponen-
ten eigene Erfahrungen der Versohnung
mitbrachten, unter ihnen Douglas John-

l« ,!.,«* hrKumnlwlmi mdjyavi
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Podiumsgesprdch der «Agenda Jur Ver-
s6hnung» in Japan

ston, Vizeprasident des Institutes ffir Stra-
tegische Studien CSIS (siehe C.I. Nr.
12/94) in Washington D.C., Renee Pan,
Prasidentin eines Fonds fur Kindererzie-

hung in Kambodscha, und der Autor Alec
Smith, Sohn des friiheren Ministerprasi-
denten Rhodesiens, Ian Smith.

Dr. Johnston lud namens seines Insti

tutes den frtiheren Ministerprasidenten
Hata ein, am bevorstehenden Zwei-Tage-
Seminar «Agenda fur Versohnung» in
Caux teilzunehmen. Das Seminar wird

von der MRA und den beiden Instituten

CSIS und NIRA einberufen und soli zu

den Veranstaltungen im kommenden Au
gust zum SOjahrigen Bestehen des inter
nationalen Konferenzzentrums in Caux

gehoren.

Falibeispiele

Aufgrund ihrer Erfahrungen in Kam
bodscha und Simbabwe beleuchteten

Renee Pan und Alec Smith die Bedeutung
der Vergebung in der Vertrauensbildung
und der Versohnung. Frau Pan, deren Gat-
te von den Roten Khmer ermordet wor-

den war, berichtete, wie sie trotz ihres
schmerzlichen Verlustes den Tatern ver-

ziehen babe. Der Botschafter Kambod-
schas, Truong Mealy, ffigte bei: «Wir
mtissen verzeihen, was zwischen 1975
und 1979 geschehen ist, aber wir konnen
es nicht vergessen. Wir miissen uns und
unsere BCinder daran erinnem, was ge
schehen konnte, falls wir vergessen.»

Ein im Auftrag des MJM-Institutes
verfasster Bericht wurde von seinem Au

tor, Hideaki Shiroyama, vorgestellt. Das
Thema lautet: «Die Rolle nichtstaatlicher

Organisationen - der MRA, des Carter-
Zentrums und der International Alert -

bei der Losung intemationaler Konflik-
te.» Shiroyama hob hervor, dass die bis
anhin als storender Einfluss empfundene
Arbeit der «informellen Diplomatie» neu
bewertet werden musse. Bei der Konflikt-

losung seien offizielle und private Stellen
gleichermassen geffagt.

Brian Lightowler, Tokio
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das Gesetz umgehen konnen, indem wir
auf dem Papier einen weissen Kaufer an-
gegeben und uns nachts in unser Haus ge-
schlichen hatten. Diese Demutigung nah-
men viele auf sich und machten sich da-

mit zu Gesetzlosen im Land ihrer Geburt.

Wir beschlossen, mitten am Tag in unser
Haus einzuziehen und die Behorden um

cine Niederlassungsbewilligung zu ersu-
chen.

Gott muss Humor haben, denn ausge-
rechnet unser Nachbar war Mitglied der
rechtsexttemen Konservativen Partei. So-

gleich brandmarkte er in der lokalen
Wahlkampagne unsere Anwesenheit mit
dem Slogan: «Weisse Quartiere miissen
weiss bleiben.» Es folgte eine achtmona-
tige Konttoverse, die fur unsere Familie
nervenauffeibend war. Von einer weissen

Geheimorganisation bekamen wir eine
Todesdrohung, falls wir nicht innerhalb
eines Monats auszogen. Die Stadttegie-
rung wollte sich nicht vor den Wahlen
aussem, weil sie einen weissen Gegen-
schlag befurchtete. Unser Nachbar verlor
die Wahl, und kurz danach erhielten wir
auf Geheiss des Provinzverwalters unsere

Aufenthaltsbewilligung.

Pollzelbesuch

In jenen Monaten der Ungewissheit ist
auch vieles gereift. Obwohl unsere Anwe
senheit einige weisse Nachbarn stbrte,
gab es viele andere: Jedem negativen Le-
serbrief in der Zeitung entsprachen zehn
Leute, die bei uns anklopften, uns will-
kommen hiessen, meiner Frau Blumen
brachten; eine altere weisse Frau kam mit
einem Laib Brot, den sie fur uns ge-
backen hatte. Dann war da der weisse Si-

cherheitspolizist, der wegen einer offizi-
ellen Beschwerde kam. Fr gab sich als
typischer Polizist, sagte aber vertraulich,
wie peinlich es ihm sei, gegen uns zu er-
mitteln. Fr sei ein Christ. Die nachsten

zwei Stunden verbrachten wir bei Tee-

trinken und seelsorgerlichem Gesprach.
Schliesslich bat er mich, den Rapport zu
schreiben, und er werde unterzeichnen.

Solche und ahnliche Frlebnisse be-

wahrten mich davor, zomig, verschroben
und hasserfiillt zu werden. Wer die Liebe

und Anteilnahme gewohnlicher Men-
schen erfahren hat, dessen Weltbild bleibt
nicht streng schwarz-weiss, sondem er
sieht auch die Grautone. Fiir die Fnt-

deckung dieser Nuancen in der Gesell-
schaft und im eigenen Herzen bin ich
Gott dankbar.

Gerald Pillay

AUF WEIHNACHTEN HIN 11-12/95

Die drei dunklen Konlge

Er tappte durch die dunkle
Vorstadt. Die Mauser standen

abgebrochen gegen den Himmel.
Der Mond fehlte, und das
Pflaster war erschrocken iiber

den spaten Schritt. Dann fand er
eine alte Planke. Da trat er mit

dem Fuss gegen, bis eine Latte
morscb aufseufzte und losbrach.

Das Holz roch miirbe und siiss.

Durch die dunkle Vorstadt

tappte er zuriick. Sterne waren
nicht da.

Als er die Tiir aufmachte (sie weinte
dabei, die Tur), sahen ihm die blassblauen
Augen seiner Frau entgegen. Sie kamen
aus einem miiden Gesicht. Ihr Atem hing
weiss im Zimmer, so kalt war es. Fr beug-
te sein knochiges Knie und brach das
Holz. Das Holz seufzte. Dann roch es

miirbe und siiss ringsum. Fr hielt sich ein
Stiick davon unter die Nase. «Riecht bei-

nahe wie Kuchen», lachte er leise.
«Nicht», sagten die Augen der Frau,
«nicht lachen. Er schlaft.»

Der Mann legte das susse miirbe Holz
in den kleinen Blechofen. Da glomm es
auf und warf eine Handvoll warmes Licht

durch das Zimmer. Die fiel hell auf ein

winziges rundes Gesicht und blieb einen
Augenblick. Das Gesicht war erst eine
Stunde alt, aber es hatte schon alles, was
dazugehort: Ohren, Nase, Mund und Au
gen. Die Augen mussten gross sein, das
kormte man sehen, obgleich sie zu waren.
Aber der Mund war offen, und es pustete
leise daraus. Nase und Ohren waren rot.

«Fr lebt», dachte die Mutter. Und das
kleine Gesicht schlief.

«Da sind noch Haferflocken», sagte
der Mann. «Ja», antwortete die Frau, «das
ist gut. Fs ist kalt.» Der Mann nahm noch
von dem siissen weichen Holz. «Nun hat

sie ihr Kind gekriegt und muss frieren»,
dachte er. Aber er hatte keinen, dem er
dafiir die Fauste ins Gesicht schlagen
konnte. Als er die Ofentiir aufmachte, fiel
wieder eine Handvoll Licht iiber das

schlafende Gesicht. Die Frau sagte leise:
«Kuck, wie ein Heiligenschein, siehst
du?» - «Heiligenschein!» dachte er, und
er hatte keinen, dem er die Fauste ins Ge
sicht schlagen konnte. Dann waren wel-
che an der Tur. «Wir sahen das Licht»,
sagten sie, «vom Fenster. Wir wollen uns
zehn Minuten hinsetzen.»

«Aber wir haben ein Kind», sagte der
Mann zu ihnen. Da sagten sie nichts wei-
ter, aber sie kamen doch ins Zimmer,
stiessen Nebel aus den Nasen und hoben
die Fiisse hoch. Dann fiel das Licht auf

sie.

Drei waren es. In drei alten Unifor-

men. Finer hatte einen Pappkarton, einer
einen Sack. Und der dritte hatte keine

Hande. «Frfroren», sagte er und hielt die
Stumpfe hoch. Dann drehte er dem Mann
die Manteltasche hin. Tabak war drin und

ditnnes Papier. Sie drehten Zigaretten.
Aber die Frau sagte: «Nicht, das Kind.»

Da gingen die vier vor die Tiir, und
ihre Zigaretten waren vier Punkte in der
Nacht. Der eine hatte dicke umwickelte

Fiisse. Er nahm ein Stiick Holz aus sei-

nem Sack. «Fin Fsel», sagte er, «ich habe
sieben Monate daran geschnitzt. Fur das
Kind.» Das sagte er und gab es dem
Mann. «Was ist mit den Fiissen?» fragte
der Mann. «Wasser», sagte der Fsel-
schnitzer, «vom Hunger.» - «Und der an
dere, der dritte?» fragte der Mann und be-
fiihlte im Dunkeln den Fsel. Der dritte

zitterte in seiner Uniform: «0h, nichts»,
wisperte er, «das sind nur die Nerven.
Man hat eben zuviel Angst gehabt.» Dann
traten sie die Zigaretten aus und gingen
wieder hinein.

Sie hoben die Fiisse hoch und sahen

auf das kleine schlafende Gesicht. Der

Zitternde nahm aus seinem Pappkarton
zwei gelbe Bonbons und sagte dazu: «Fiir
die Frau sind die.»

Die Frau machte die blassen blauen

Augen weit auf, als sie die drei Dunklen
iiber das Kind gebeugt sab. Sie furchtete
sich. Aber da stemmte das Kind seine

Beine gegen ihre Brust und schrie so
kraftig, dass die drei Dunklen die Fiisse
aufhoben und zur Tiir schlichen. Hier

nickten sie nochmal, dann stiegen sie in
die Nacht hinein.

Der Mann sah ihnen nach. «Sonderba-

re Heilige», sagte er zu seiner Frau. Darm
machte er die Tur zu. «Sch6ne Heilige
sind das», brummte er und sah nach den
Haferflocken. Aber er hatte kein Gesicht

fiir seine Fauste.

«Aber das Kind hat geschrien», flu-
sterte die Frau, «ganz stark hat es geschri-
en. Da sind sie gegangen. Kuck mal, wie
lebendig es ist», sagte sie stolz. Das Ge
sicht machte den Mund auf und schrie.
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Wolfgang Borchert

Holzschnitt von Heinz Keller

«Weint er?» fragte der Mann.
«Nein, ich glaube, er Iacht», antworte-

te die Fran.

«Beinahe wie Kuchen», sagte der
Mann und roch an dem Holz, «wie Ku-
chen. Ganz suss.»

«Heute ist ja auch Weihnachten», sag
te die Frau.

«Ja, Weihnachten», brummte er, und
vom Ofen her fiel eine Handvoll Licht

auf das kleine schlafende Gesicht.

aus: Wolfgang Borchert,
Das Gesamtwerk

Rowohlt Verlag, Hamburg 1949



IN DEN GROSSSTADTEN UNSER PORTRAT:

«lch bin exploslv
und ehrgelzig»

Problemkind, Studienabbrecher, Brieftrager, Wehrdienstverweigerer,
religios Tatiger, Kommunenbewohner, Offentlichkeitsarbeiter: Jacky
Minards Lebenslauf ist etwas ungewohnlich fiir einen Lokalpolitiker.
Und vielleicht auch seine tJberzeugung, dass die Probleme der europai-
schen Stadte im geistlichen Unbehagen des Kontinents wurzeln.

Minard hat wahrend der letzten sechs
Jahre als stellvertretender Biirgermeister
von Roubaix in Nordfrankreich geamtet.
Mit stadtischen Angelegenheiten bekam
er es dank einem einmaligen Experiment
zu tun, das dem Vemehmen nach die
Stadt vor sozialem Aufruhr verschonte.

Das Netz der Basiskomitees, die Minard
damals mitgriindete, hat die Stadtplaner
gezwungen, den Anliegen der armsten
Einwohner Rechnung zu tragen.

Roubaix weist eine grosse nordafrika-
nische Gemeinschaft auf - usrpriinglich
angezogen von der jetzt riickgangigen
Textilindustrie hohe Arbeitslosigkeit
und eine unterprivilegierte Innenstadt.
«Unsere Statistiken sind in jedem Bereich
die schlimmsten von ganz Frankreich:
Armut, Einwanderung, Arbeitslosigkeit,
Schulresultate, Gesundheit», bekraftigt
Minard. Und doch steht die Stadt, dank
den Komitees, im Ruf harmonischen Zu-
sammenlebens.

Als Minard 1985 mit seiner Frau und

dem vieijahrigen Sohn nach Roubaix
kam, beschlossen sie, sich in einem be-
nachteiligten Gebiet niederzulassen. Da
er keine Anstellung hatte, konnte die Fa-
milie keine staatliche Wohnung beziehen.
Die gefundene Unterkunft war kaum aus-
reichend - wenn die Temperatur unter den
Gefrierpunkt sank, froren die Wasserlei-
tungen vollstandig ein -, aber die Auf-
nahme hatte nicht herzlicher sein konnen,
sagt Minard. «Wenn das Wetter kalt wur-
de, tauchten die Nachbam mit Eimern
voller Wasser bei uns auf.»

Keine zwei Monate vergingen, bis er
geholfen hatte, ein Quartierkomitee auf
die Beine zu stellen, das die Interessen
der 6000 Einwohner verteidigen sollte. Er
wurde zum WortfUhrer und spater zum
offiziellen Angestellten des Komitees.
«Mir gefiel jene Arbeit wirklich: Men-
schen zu vertreten, die normalerweise
kein Mitspracherecht haben», sagt er.
«Ich legte ihre Anliegen all den verschie-
denen Organisationen vor, die den Men-
schen eigentlich helfen sollten, aber sie
zu guter Letzt meist entmundigen.»

Zu seiner Arbeit gehorte es, gegen ein
starkeres benachbartes Komitee anzu-

kampfen, das iibertrieben hohe stadtische

Mittel beanspruchte. Minards gewaltloses
Vorgehen war so erfolgreich, dass das
gegnerische Komitee ihn schliesslich
ebenfalls anstellte. Am Ende fuhrte er ei
nen Verband, der zwolf Quartierkomitees
umfasste, die etwa 70 000 Menschen ver-
traten. Diese comites de quartier sind eine
Spezialitat von Roubaix und haben, so
schatzt Minard, viel mit der relativen «Be-
wohnbarkeit» der Stadt zu tun.

Immer mehr Menschen am Rande

1989 stellte sich der Biirgermeister
von Roubaix, Senator Andre Diligent, zur
Wiederwahl. Er bat Minard, zu seinem
Team zu stossen, mit der Verantwortung
fiir die soziale Entwicklung der armeren
Stadtgebiete. Minard versah diesen Po-
sten wahrend zweier Jahre und sagte darm
dem Biirgermeister, soziale Entwicklung
sei unmoglich, solange so viele Leute ar-
beitslos seien. Darauf setzte der Burger-
meister eine besondere Arbeitsbeschaf-

flings-Gruppe ein, der Minard wahrend
der folgenden zwei Jahre vorstand.

Minard legt Gewicht darauf, die Dinge
vielmehr zusammen mit Menschen als fur

sie zu tun. «Wir versuchten, so viele wie
mdglich verantwortlich zu machen. Wir
haben erlebt, dass Alkoholiker ihre Wiir-
de und Lebenslust wiederfanden, einfach
indem sie fiirs Strassenwischen bezahlt

wurden. Wir iiberliessen jungen Leuten
die Verantwortung fur den Betrieb der Ju-
gendzentren. Seither ist keines davon
mehr angezundet worden - obschon noch
gelegentlich Vandalismus und Diebstahl
vorkommen.»

Trotz aller Anstrengungen ist indes die
Arbeitslosigkeit in Roubaix so hoch wie
eh und je. Minard fiihrt dies als Beweis
an, dass es sich nicht nur um ein wirt-
schaftliches, sondem auch um ein sozia-
les Problem handelt. «Die Menschen ha

ben die Fahigkeit verloren, etwas zu
schaffen», sagt er. «Viele Kinder haben
keinen Vater zu Hause, keine Liebe, keine
Sicherheit - und diese Situation erzeugt
Verzweiflung, Kriminalitat, kritische
Wirtschaftslage und Arbeitslosigkeit.»

Die Probleme von Roubaix widerspie-
geln fur ihn jene Frankreichs. «Mehr und
mehr Menschen werden an den Rand ge-

Der Sozialarbeiter Jacky Minard

drangt», sagt er. «FIeute haben wir Geset-
ze, die jedem Burger das Recht auf Unter
kunft, ein Mindesteinkommen und medi-
zinische Versorgung garantieren - doch
wir hatten noch nie so viele Menschen,
die in den Strassen leben. Menschen ver-

passen ihre Vorteile, weil sie den notigen
Verfahrensweg nicht einschlagen. Des-
halb herrschen Verzweiflung und Floff-
nungslosigkeit.» Diese Verzweiflung,
meint er, ist auf den Zusammenbruch gei-
stig-geistlicher Werte zuruckzufiihren.
«Viele Menschen sind beziehungsunfahig
geworden. Dieser Notlage begegnet man
auf alien gesellschaftlichen Ebenen, nicht
nur unter den Armen.» Die soziale Struk-

tur des Landes miisse wieder neu ge-
schaffen werden, angefangen mit der
Familie.

Wege und Umwege

Minards Analyse wurzelt in seinem
Glauben. Er wuchs in einer liebevollen

Familie auf, wo Glauben und Dienen zur
Tradition gehorten, aber er fiihlte sich im
mer als Aussenseiter, «voll unerwarteter
Reaktionen». Er war ein schlechter

Schiiler und bat schliesslich mit 17 seine

Eltern, ihn auf eine Intematsschule zu
schicken. Dort fand Minard mit der Hilfe

seiner Klavierlehrerin und ihres Marmes

zum Glauben.

Das Erlebnis trieb ihn an, zum ersten-
mal auf andere zuzugehen. «Ich be-
schloss, mir einen Beruf zu suchen, der
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5 Jahre danach

nicht viel Zeit erforderte und mir eine

Menge Geld einbringen wiirde, damit ich
viel Zeit fiir Gottes Arbeit hatte», sagt er.
Er ging an die Universitat Miihlhausen,
verbrachte aber so viel Zeit damit, eine
christliche Studentengruppe zu grunden
und zu leiten, dass er seine Studien aufge-
ben musste. Er liess sich als Brieftrager
anstellen, was wohl seinem Wunsch nach
Freizeit, nicht aber nach Bezahlung ent-
sprach. Seither ist er nie mehr einer Ganz-
tagsbeschaftigung nachgegangen.

Von Anfang an war sich Minard uber
die gesellschaftlichen Konsequenzen sei
nes Glaubens im klaren. «Jesus war ein

Praktiker; Wer friert, muss bekleidet, wer
im Gefangnis ist, muss besucht warden.»
Diese Uberzeugungen trieben ihn anfangs
der siebziger. Jahre zur Friedensbewe-
gung. Er verweigerte den Militardienst
und entging der Gefangnisstrafe nur dank
einem wohlgesinnten Psychiater, der ihn
als dienstuntauglich erklarte. Als er sei
ner Mutter am Telefon die gute Nachricht
meldete, bestand sie darauf, dass er die
nachsten zwei Jahre vollzeitlich fur Gott

einsetzen solle.

Minard fiihlte, es sei ihm «auferlegt»,
den jungen Franzosen zu helfen, die auf
ihrer Suche nach Erleuchtung die Flippie-
Route nach Indian einschlugen und «eine
Art H611e» von Drogen und Krankheit
entdeckten. Seine nachste Kollegin in der
Studentengruppe riet ihm, etwas niichter-
ner, sich in christlicher Arbeit ausbilden

zu lassen. Schliesslich bat er sie, ihn zu
heiraten und das eine wie das andere zu

tun. Sie verbrachten ein Ausbildungsjahr
in der Schweiz und machten sich dann auf

den Weg nach Indien in einem schrottrei-
fen alten Auto. Ein ungewohnlicher Start
in die Ehe, gibt er zu, doch der beste.
«Wir entwarfen unser Leben zu zweit

wahrend des Trainings. Wir sind sehr ver-
schieden. Sie ist zuriickhaltend; ich bin
explosiv und ehrgeizig. Aber beide woll-
ten wir Gott und unsern Nachsten die-

nen.»

Ausdauer trofz Ruckschldgen

1977 kehrten sie nach Frankreich

zuriick und bildeten eine «ofFene Ge-

meinschaft» in einer landlichen Gegend.
Sie teilten ein Haus mit acht anderen «im

Verzicht auf ein Leben mit Lohn und

Komfort» und ofTneten ihre Tiiren fur

Drogenabhangige und Menschen mit son-
stigen Schwierigkeiten, die ihr Leben in
einer neuen Umgebung wiederaufbauen
wollten.

Die Gemeinschaft erwies sich als ideal

fur ihre kurzfristigen Besucher, aber zu
anstrengend fur die meisten standigen
Bewohner. Als die Familie Minard 1985

weiterzog, war die Gemeinschaft auf sie
selbst und eine alleinstehende Person zu-

sammengeschrumpft. Wie dem auch sei,
Minard lasst sich seine Begeisterung
nicht nehmen. «Fur uns war es ideal»,
meint er. «Gemeinsames Leben schafft

die Probleme nicht, es bringt sie einfach
an den Tag.»

Im Juni dieses Jahres trat Diligent als
Biirgermeister von Roubaix zuriick, und
der Kandidat, den Minard unterstutzte,
wurde nicht gewahlt. Er hat sich vom
nichtgewahlten Kandidaten, der Roubaix
im franzdsischen Parlament vertritt, als
Assistent anstellen lassen. Er erhofft sich

dadurch eine Gelegenheit, Einfluss auf
die nationale Politik zu nehmen, wahrend
er weiter auf lokaler Ebene arbeitet.

Nach zehn Jahren mit Schwergewicht auf
Sozialpolitik beschaftigt ihn heute vor-
dringlich, wie die geistlichen Grundlagen
der franzdsischen Gesellschaft wieder-

hergestellt werden kdnnen. Eine riesige
Aufgabe, gibt er zu. «Es wird mehrere
Generationen dauern, bis die Dinge sich
wirklich andern und der Geist der

Menschlichkeit sich wieder in unsern

Stadten ausbreitet.» Doch grosse Aufga-
ben haben Jacky Minard noch nie abge-
schreckt.

Maty Lean

Nach der jiingsten Ankiindigung,
dass die ostdeutschen Gemeinden der

deutschen Bundesregierung 8 Milliar-
den DM fiir Bauten schulden, die
wahrend der DDR-Zeit mit offentli-

chen Mitteln errichtet wurden, war
vielerorts zu horen, dass die vor fiinf
Jahren erlangte Gemeindeautonomie
durch diese Forderung in Frage gestellt
werden konnte. Dies beeinflusst die

«poIitische Grosswetterlage». Auf der
Ebene von Mensch zu Mensch besuch-

ten Heinz und Gisela Krieg aus Berlin
kiirzlich Bekannte in der Thuringer
Gemeinde Thalbiirgel.

«Merkwurdig», sagte eine Arztin aus
Asien vor einigen Jahren an einer intema-
tionalen Tagung, «die Europaer sind so
ungeduldig. Sie kommen mir vor wie je-
mand, der etwas gepflanzt hat und es an-
dauernd aus der Erde zieht, um nachzuse-
hen, ob sich die Wurzeln entwickeln.» An
diese Ausserung muss ich denken, wenn
wir fortwahrend untersuchen, wie das Zu-
sammenwachsen der Deutschen sich ent-

wickelt. So waren wir sofort bereit, am
Wochenende vom 27.-29. Oktober 1995

nach Thalbiirgel unweit Jena zu fahren,
um einige der Freunde wiederzutreffen,
mit denen wir dort vor fiinf Jahren zu-

sammen gewesen waren.

Die Landschaft Thiiringens - unveran-
dert lieblich in ihren herbstlichen Farben.

Die Olmiihle, friiher Erholungsheim der
Betriebsangehorigen vom Gas-Verbund,
heute renoviert, nennt sich Kommunika-
tionszentrum und dient der Fortbildung.

Es ist moglich, dass das gemeinsame
Eriebnis des Fernsehfilms «Nikolaikir-

che», einer Schilderung um die Montags-
demonstrationen in Leipzig 1989, diesem
Gedankenaustausch gleich am Freitag-
abend die richtige Perspektive gab. Einige
Teilnehmer waren damals mit dabei ge
wesen, und wir alle waren tief bewegt.

So konnten wir am nachsten Tag -
nachdem jeder in einem kurzen Beitrag
die Entwicklung der letzten Jahre geschil-
dert hatte - die Gegenwart und die Zu-
kunft ins Auge fassen. Wichtig waren
ermutigende Berichte: z. B. jener von Bet-
tina Schroter aus Dermbach, damals ar-
beitslos, die heute fur eine Sozialstation
mit 15 Mitarbeitern verantwortlich ist

und den Aufbau dieser Arbeit beschrieb.

Johannes Wellmann aus Bohlen, durch ei-
nen Artikel «Ethik und Wirtschaft» auf

Caux aufmerksam gemacht und dort an
einer Tagung gewesen, schilderte, wie er
im Glauben und Vertrauen, ohne vorheri-
ge Finanzierungszusage, eine Obdachlo-
seninitiative ins Leben gerufen hat. Als
besonders hilfreich waren auch Besuche

in Altenburg, Liiptitz tmd Erfurt empfun-
den worden. Die Teilnahme zweier fran-

zosischer Freunde liess uns nicht ver-

gessen, dass unser Land in Europa
eingebettet bleiben muss und wir die
deutsch-franzosische Freundschaft in den

veranderten Verhaltnissen sorgfaltig pfle-
gen sollen. Gisela Krieg
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USA: Rassenfrage erneut Hauptthema

Pittsburgh, Ende Oktober

Es ist eine besondere und wichtige
Erfahrung, gerade jetzt die USA zu be-
suchen. Das Land befindet sich an

einem Kreuzweg. Der Freispruch im
Gerichtsfall O. J. Simpson und der von
Louis Farrakhan einberufene Ein-Mil-

lionen-Marsch haben die Spaltungen
im Lande neu aufgerissen und die
schwelende Unruhe ins Bewusstsein

aller gebracht. Seit der grossen Biirger-
rechtsbewegung in den 60er Jahren
und den Krawallen in Los Angeles 1992
ist die Rassenfrage wieder zum Haupt
thema geworden. Ich erlebe hier, wie
diese Wunde, die verheilt schien, neu
aufgebrochen ist. Die grosse Frage ist,
wer eine heilende Antwort geben und
wie der institutionalisierte Rassismus

iiberwunden werden kann.

Der Auslanderbeauftragte der Stadt
Mannheim, Helmut Schmitt, und ich
verbringen zwei Wochen in den Verei-
nigten Staaten, um dieser Frage nach-
zugehen. Bei vielen Gesprachen mit
schwarzen und weissen Amerikanern,
unter anderem Jesse Jackson Jr., der
am Anfang einer politischen Karriere
steht, wird uns deutlich, wie tief der
Graben zwischen den Rassen ist.

Fs scheint, dass der Aufriif zur Ge-
meinschaft, den eine Koalition von
Gruppen aus 14 amerikanischen Stad-
ten am 20. Oktober in Chicago erliess,
genau zum richtigen Zeitpunkt kommt.
Bei dem in den Medien verbreiteten

Aufruf geht es um Rasse, Versohnung
und Verantwortung (siehe untenste-
hender Text). In der Washington Post
vom 23. Oktober analysiert William
Raspberry den Aufruf im Licht der

jiingsten Freignisse in den USA. DabeV
macht er deutlich, dass man in letzter
Zeit dem lauten, sensationellen Gesche-
hen viel Aufmerksamkeit widmet, aber
die «leiseren, weisen Botschaften», die
im Hintergrund erklingen, zu wenig
beachtet. Den Aufruf zur Gemeinschaft
sieht er als ein solches Signal, welches
das Land gerade braucht.

Die Koalition Hoffnung in den Stdd-
ten, die den Aufruf veroffentlicht hat,
wird sich in den kommenden Monaten

intensiv mit dem Thema der Rassenbe-

ziehungen beschaftigen. Sicher wird
noch mehr iiber ihren Aufruf zu horen

sein und dariiber, wie sich eine wach-
sende Zahl von Amerikanern bemiiht,
den Traum ihrer Griindervater von

Freiheit und Gleichberechtigung in die
Tat umzusetzen.

Thomas Brdckle

Ein Aufruf zur

Gemeinschaft

Unter diesem Titel wurde am 20. Oktober

anldsslich einer nationalen Versammlung
in Chicago ein Arbeitsdokiment vorge-
stellt und lanciert. Hier folgen Auszuge
aus diesem Aufruf.

Fin ehrliches Gesprach iiber Rasse,
Versohnung und Verantwortung

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts sind
alle Gesellschaften vor die vergiftete Ras
senfrage gestellt. Sie bildet den Kem der
Krisen in den amerikanischen Stadten.

Hoffnung in den Stadten ist eine Rassen
und Konfessionen iiberschreitende Koali

tion von Personen in der Verwaltung, der
Erziehung, den Medien, den Kirchen und
den Burgerinitiativen. Ihr Ziel ist es,
durch ein ehrliches Gesprach iiber Rasse,

Versohnung und Verantwortung einen
Heilungsprozess einzuleiten.

Im Juni 1993 veranstalteten Hoffnung
in den Stadten und die Behorden von

Richmond (Virginia) eine nationale Kon-
ferenz zum Thema: «Amerika im Inner-

sten heilen». Schwarze und weisse

Bewohner aus der Innenstadt und den Vor-

orten der einstigen Hauptstadt der Sud-
staaten trafen sich zu einem noch nie da-

gewesenen Rundgang entlang den Schau-
platzen der rassistisch gepragten Ge-
schichte der Stadt, um sich zu diesen
Ereignissen tm bekennen. Zum ersten Mai
wurde das Hafenbecken Manchester

Docks als der Ankunftsort der Sklaven-

schiffe gekennzeichnet, welche die Afri
kaner in die Neue Welt gebracht batten.
Die tausend Teilnehmer jener Tagung
kamen aus funfzig stadtischen Agglome-
rationen der USA und zwanzig andern
Landem.

Dieser symboltrachtige «Gang durch
die Geschichte» veranlasste verschiedene

Gruppen an der West- und Ostkiiste, in
schopferischer Weise auf Vertrauen ge-
griindete Partnerschaften aufzubauen und
ehrliche Gesprache iiber den Einfluss der
Rassenfrage auf den sozialen, wirtschaft-
lichen und geistigen Zustand ihrer Stadte
zu flihren. Der Aufruf zur Gemeinschaft
entspringt ihren laufend gesammelten Er-
fahrungen.

Dieser Aufruf soli ein Arbeitsdoku-

ment sein. In seiner endgiiltigen Fassung
soli er spater von Vertretern eines breiten
Meinungsspektrums aus Politik, Wirt-
schaft, den Kirchen, der Kunst, von Uni-
versitaten und Vereinen an das amerikani-

sche Volk herangetragen werden. Ziel ist
es, dass sich die Amerikaner um eine Vi
sion von Gemeinschaft sammeln, die iiber
all unsere Spaltungen hinausgeht.

Weiter gibt der Aufruf Anhaltspunkte
im Zusammenhang mit dem notwendigen
Wandel und schldgt sieben Schritte zum
Bau von Partnerschaft und Verantwort-
lichkeit vor.

Grossstadt mit Rang und Namen: Chicago am Michigansee
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Ein Volk
von schlechten
Zuhorern

In seinem Artikel in der Washington
Post vom 23. Oktober 1995 nimmt Wil
liam Raspberry Bezug auf die Berichte
im Zusammenhang mit O. J. Simpsons
Freispruch und dem von Louis Far-
rakhan einberufenen Marsch nach
Washington.

Was Prasident Clinton zur selben Zeit

in Texas gesagt habe, sei jedoch wesent-
lich weniger zur Kenntnis genommen
worden. Clinton habe einige der ge-
schichtlichen Grunde aufgezeigt, aus de-
nen die anhaltende Spaltung Amerikas
hervorgehe, und wortlich gesagt: «Eini-
ges wurzelt in der Tatsache, dass wir im-
mer noch nicht gelernt haben, aufrichtig
miteinander zu sprechen, sorgfaltig zu-
zuhoren und Zusammenarbeit iiber die

Rassenschranken hinweg zu suchen.»
Der Autor greift Clintons Gedanken auf
und fahrt fort: «Schlimmer noch: Unsere

Unfahigkeit, miteinander zu sprechen
und einander zuzuhoren, ist fast vorsatz-
lich, als ob wir jene gar nicht verstehen
wollten, die mit uns nicht einverstanden
sind.»

Weiter nimmt Raspberry auf die soge-
nannte Millionenversammlung in Wa
shington Bezug: «Ich verbrachte eine
Woche in Gesprachen mit Dutzenden ju-
discher Leserinnen und Leser, die ob mei-
ner Weigerung enttauscht waren, die Ver-
sammlung deshalb zu verurteilen, weil sie
von Farrakhan angefuhrt wurde. (Dieser
hatte antijiidische Erklarungen abgege-
ben, die Red.) Meinerseits war ich ent
tauscht iiber das Publikum, das der Freu-
de und Hoffnung nicht gewahr werden
wollte, welche diese Veranstaltung ver-
breitet hatte. Ich bin daran zu lernen,
Frustration und Arger aus meiner Stimme
zu verbannen und mich zu bemuhen, auf
andere zu horchen und von ihnen verstan-

den zu werden. Dies bedeutet recht harte,
aber, wie Clinton uns ermahnte, notwen-
dige Arbeit.»

Anschliessend schreibt der Autor iiber

den in Chicago erlassenen Aufruf zur
Gemeinschaft und zitiert daraus einige
Kerngedanken. Raspberrys Artikel
schliesst mit den Worten: «A11 dies mus-

sen wir tun, nicht als einfaltigen Versuch,
unsere Politik zu verharmlosen, sondem
im Erkennen der Krise, die uns drohend
vor Augen steht. Wir mussen endlich
beginnen, unsere Gesellschaft in eine
Gemeinschaft umzuwandeln, und zwar
rasch, werm wir nicht weiter selbstge-
recht und gleichgultig dem Chaos entge-
genschlittern wollen.»

Frieden stiffen in Peking
Der Tienanmen-Platz in Peking

i  s « « m * a »

Zu siebt nahtnen wir auf der

vierten UNO-Weltfrauenkonfe-

renz in Peking an den Seminaren
fiir Nichtstaatiiche Organisatio-
nen teil. Als Vertreterinnen der

MRA und ihrer seit einigen
Jahren laufenden Fraueninitiati-

ve Frieden stiffen kamen wir aus
Indien, Australien, Nigeria,
Simbabwe, Kanada und Taiwan
angereist.

Friede war ein Flauptanliegen der mei-
sten Teilnehmerinnen, von denen viele
bemerkten, dass unser Ansatz des Erie-
denstiftens, der eine Anderung unserer
Motive und unseres Verhaltens voraus-

setzt, sehr notwendig sei. Zwei aus unse
rer Gruppe waren denn auch aktiv an den
beiden Arbeitsgruppen Frieden und Werte
fur das 21. Jahrhundert beteiligt, deren
Ergebnisse in die Abschlussdokumente
der Konferenz einbezogen wurden.

Der praktische Ablauf der Konferenz
war bestens organisiert. Jeden Tag um
07.30 Uhr stiegen wir in Busse, die uns in
einer Fahrtstunde von Peking nach
Huairou brachten, dem Tagungsort fiir die
Nichtstaatlichen Organisationen. Stellen
Sie sich vor, dass dort nicht nur Hotels
und Schulgebaude fiir unsere Zwecke be-
legt waren, sondern etwa zwei Dutzend
grosse Zelte sowie Hunderte von Standen

inmitten eines grossen Sportfeldes errich-
tet worden waren! Trotz Dauerregen hat-
ten wir an unserem Stand laufend Besuch

von Teilnehmerinnen aus aller Welt.

Unser Seminar Wegbereiterinnen des
Friedens wurde von iiber sechzig Perso-
nen belegt. Wir boten Theater, Gesang,
indischen Tanz und Diskussionen an, so
wie die Fallstudie der Verstandigungsar-
beit in Bombay zwischen Hindus und
Muslimen (siehe u. a. C. I. Nr. 5-6/93).
Eine Frau sprach daruber, dass ihre Ehe
seit ihrem letztjahrigen Besuch in Caux
wieder auf festem Grund stehe.

Eine Lesung von Nancy Hore-Ruth-
vens Schauspiel Zwei Frauen bewegte das
Publikum zutiefst. Eine kanadische Eeh-

rerin will das Stiick in ihren Unterrichts-

stoff einbeziehen. Die klassische indische

Tanzerin Vijayalakshmi illustrierte das
Horchen auf die innere Stimme. Wahrend

ihres Tanzes hielt die Aktivitat im japani-
schen Stand neben uns inne, und alle dort
Anwesenden schauten ebenfalls zu; da-
nach ergaben sich persdnliche Gesprache.
Eine Syrierin kam ein zweites Mai und
brachte eine Sudanesin mit, damit diese
ebenfalls unsern Beitrag hdren konnte.
Die Fraueninitiative wurde aufgefordert,
an Schulungen fur Konfliktlosung in den
Grenzgebieten von Kenia, Tansania, Bu
rundi und Ruanda teilzunehmen.

Joy Newman, Kanada



PERSONLICH

Glaube als Weg und Auftrag
Als kit Wladimir Zelinski 1990 zum ersten Mai begegnete - ein Jalir nach dem Fall
der Mauer, in der Am Gorbatschow - horte ich ihn auf einer internationalen Tagung
sagen: «Wir Sowjetburger sind fiir das Schicksal unzdhliger Vdlker mitverant-
wortlich: der Libanesen, der Polen, der Litauer, der Tschechen, der Afghanen... Wir
miissen den Mut zur Reue finden. Es istfalsch, ein freies und ein unterdriicktes Russ-
land auseinanderhalten zu wollen; die beiden sind in uns unweigerlich miteinander
verflochten.»
Woher stammt diese erstaunlich demiitige Einstellung, dieser Geist der Reue in einem
Burger jenes Staates, vor dem die Welt nocli gestern erzitterte? An einer Tagung in
Caux konnten wir den russischen Philosophen und Journalisten dariiber ndher
befragen.

Was hat Sie zu jener Aussage be-
wogen?
W. Z.: Der irmere Weg dahin war lang;

gleiehzeitig ist es fiir die russische Intelli-
genzia iiblich geworden, unser Land mit
einer gewissen Scham betraehten zu miis
sen. Die Lage verandert sich standig,
ebenso die Grunde, sich zu sehamen. Auf
jeden Fall tragen wir in der jetzigen Situa
tion eine noch grossere Verantwortung.
Derm sehen Sie, die Welt ist voller ver-
schwommener Gewalt. Wir werden mit ei

ner Abneigimg gegen Gewalt geboren.
Das habe ich personlich schon immer so
empfunden, vor allem gegeniiber den Ver-
suchen, die Gewaltausiibung zu rechtferti-
gen. Je tiefer dieser Versuch der Rechtfer-
tigung geht, um so illegaler ist sie im
geistigen Sinn, um so mehr wehrt sich der
Geist gegen diese Gewalt. Wenn diese
Gewalt sich dazu noch unter einem gewis
sen religiosen Deckmantel versteckt, ist
sie um so widerlicher. Jedesmal, weim im
Femsehen ein bosnisches Kind gezeigt
wird, das dutch Gewalt ums Leben ge-
kommen ist, fiihle ich mich nicht nur per
sonlich verletzt, sondern auch mitschul-

dig, weil Mitglieder meiner Kirche damit
zu tun haben. Auch in Tschetschenien

zerstort unser frei gewordener, teilweise
demokratischer Staat seine eigene Bevdl-
kerung - etwa so, wie es sich Stalin sei-
nerzeit leisten komite. Stalin hat jene Be-
vdlkerung zur Umsiedlung gezwungen,
heute bringt Russland sie tatsachlich um.

Stammen Ihre christlichen Uberzeu-

gungen aus Ihrer Jugendzeit?
Nein, keineswegs. Wie die meisten

meiner russischen Zeitgenossen wurde
ieh als Atheist erzogen. Mit 29 Jahren
habe ich mich zum Christentum bekehrt,
das mir ein tieferes Verstandnis fur die

Zusammenhange, fiir meine eigene Ver
antwortung geschenkt und mir gezeigt
hat, wie sehr wir mit allem, was auf die
ser Erde geschieht, vernetzt sind.

Wie kam es iiberhaupt zu Ihrer
Bekehrung? Sicher war das im sowje-
tischeu Russland nicht einfach.

Im Gegenteil; in der Lage, in der wir
uns damals befanden, war es absolut
selbstverstandlich. Wir batten die hdchst

negativen Auswirkungen der Kraft erlebt,

Die Familie Zelinski (1991)

die Gott - Oder sagen wir einmal das Ge-
heimnis des Lebens - zerstoren wollte;
der Geist des Menschen wehrt sich, prote-
stiert spontan gegen eine Welt, in der Gott
nicht existieren sollte. So betrachte ich es
als Vorrecht, in einer Gesellschaft gelebt
zu haben, in der die Frage nach Gott gar
nicht aufkam. Man leidet sehr schnell ir-

gendwie unter Atemnot, wenn die Frage
nach Gott physisch und geistig verneint
wird. So entdeckten wir Gott, wie man
frische Luft, das Schone, die Wahrheit,
die geheimnisvolle Welt in und um uns
herum entdeckt.

Was ist damals genau in Ihnen vor-
gegangen?

Es hat Jahre gedauert, bis ich mir mei
ner eigenen inneren Revolte bewusst wur
de, aber ich mochte nicht mit meiner eige
nen Bekehrung Propaganda machen. Sa
gen wir bloss, dass es eine ganz einfache
Erfahrung war fur mich, weil ich nach
jahrelangem spontanem Suchen in einem
Augenblick das Licht entdecksn konnte.

Wie reagierte Ihre Familie darauf?
Meine Frau hat einen ahnlichen inne

ren Weg zuruckgelegt. Meine Eltem nah-
men es nicht an. Sie lebten leider immer

noch in jener utopischen Welt, auch wenn
diese schon alt und abgeniitzt war. Das ist
die grosse Tragodie der Generation mei
ner Eltem: dass sie ihre Seele jenem
Mythos verschrieben hatten, der zwar alle
menschlichen und geistigen Krafte bean-
spmchte, aber nirgends hinfuhrte.

Mussten Sie Ihren neugefundenen
Glauben geheimhalten?

Die grosste Versuchung war, ein Aus-
einanderbreehen zu provozieren, indem
man sieh sozusagen dem Lager der
Reinen und Gerechten anschloss. Meine

Karriere innerhalb des kommunistischen
akademischen Systems musste ich je-
doch aufgeben, weil es mir nicht mehr
moglich war, irgend etwas zu tun, das
mit meinem Glauben im Widerspruch
stand. Im Bereich der Philosophie, wo
ich arbeitete, verlangte man dauernd von
uns, gewisse Kompromisse einzugehen
oder falsche Leitbilder zu erstellen. Die

se «Zahmung» meines Glaubens habe
ich mit dreissig definitiv abgelehnt. So
musste ich mich seither mit recht einfa-

chen Lebensbedingungen zufriedenge-
ben. Zum Beispiel hatte ich als Thema
meiner Doktorarbeit die Philosophie der
deutschen Existentialisten gewahlt, die
ziemlich weit von der offiziellen Philo
sophie des Staates entfernt war. Und so-
gar ein solches Thema hatte man im
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Ein Interview mit dem russischen
Phllosophen Wladlmir Zeiinski

Wladimir Zeiinski

Licht der marxistischen Kritik darstellen

miissen, aber ich wollte dieses Spiel
nicht mehr mitmachen.

Machten einige Ihrer Zeitgenossen
einen ahnlichen Prozess durch, oder
standen Sie mit Ihren neuen Ansichten

eher allein da?

Fast alle meine Freimde sind in eine

atheistische Familie hineingeboren und
spater wie ich orthodox geworden. Ich
war also kein Einzelfall. Natiirlich hat

aber jeder seine eigene Geschichte; diese
Geschichten laufen eigentlich parallel.

Dies erklart also zum Teil die explo-
sionsartige Verbreitung des Glaubens
in den 90er Jahren in Russland.

Ja, es ist ahnlich wie im 4. Jahrhundert;
als es nicht mehr gefahrlich war, sich zum
Glauben zu bekennen, verbreitete sich
dieser rasch. Oft ist es aber nicht unbe-

dingt der Glaube an sich, sondern eher
eine Art Religiositat. Diese Gefahr besteht
auch heute. Eigentlich ziehe ich den Athe-
ismus, das heisst den aufrichtigen Unglau-
ben, dieser Scheinreligiositat vor, die oft
ein personliches oder nationales Interesse
versteckt. Was ich geradezu verabscheue,
ist die religiose Ideologie, das heisst ein

hermetisch abgeschlossenes System, mit
der Wahrheit als Banner, das heisst mit
«meiner» Wahrheit, die alle andem aus-
schalten, ja vernichten soil. Es begirmt auf
der geistigen Ebene, und dann...

Besteht diese Gefahr tatsachlich

heute in Russland?

Es ist eine wachsende Gefahr. Hier

mochte ich etwas anfiigen, was flir mich
sehr wichtig ist: Caux und die Moralische
Aufriistung haben meinem orthodoxen
Glauben viel gegeben. Ich bin fur die dort
verbrachten Tage sehr dankbar, denn ich
habe dort entdeckt, dass treue Nachfolge
Christi bedeutet, sich andern und ihrem
Schicksal gegeniiber zu ofFnen - mehr
noch, sich fur sie einzusetzen. Dies er-
scheint mir heute als Kennzeichen christ-

licher Liebe. In Caux entdeckte ich das

menschliche Antlitz der Liebe, die sich in
den Beziehungen der Menschen unterein-
ander offenbart, ohne besondere Ideolo
gie, ohne jeglichen Druck und ohne Pre-
digten, die einen drangen, den Nachsten
zu lieben. So entsteht in Caux eine einzig-
artige Gemeinschaft, in der diese Liebe
sichtbar wird. Unsere Beziehung zu den
Mitmenschen und unser Ausdruck des

Geheimnisses des Kreuzes sind wichtiger
als unsere Ansichten.

Wahrend zwanzig Jahren haben Sie
also den Kompromiss verweigert. Wie
hat sich das auf Ihr tagliches Leben
ausgewirkt?

Wenn man die Verantwortung fur eine
Familie tragt, ist das manchmal ziemlich
hart. Es gab Hausdurchsuchungen, wir
haben Drohungen erhalten, aber daran
mochte ich nicht mehr denken, denn an-
dere haben weit Schwereres erdulden

miissen, haben Jahrzehnte im Lager ver-
bracht. Aber es war nicht einfach, seinen
Glauben zu leben, seinen Uberzeugungen
treu zu bleiben, die grossten Gefahren zu
meiden und gleichzeitig die Familie
durchzubringen. Verweigerte man dem
System die Treue, konnte man sich in den
reinen Wissenschaften eine kleine sichere

Nische einrichten, aber auf meinem Ar-
beitsgebiet war dies unmdglich. Christli-
che Kultur durfte nicht existieren. Es

wurde atheistisch gedacht, und das war
«die» Denkensart. Dem christlichen

Glauben wurde jegliches Denken abge-
sprochen, ja er durfte nicht denken, da er
vom Staat, der Verfassung, vom kommu-
nistischen System aus als Aberglaube
gait, der die religiosen Bediirfnisse beant-
worten sollte, die ahnlich wie die einfach-
sten natiirlichen Bediirfnisse des Men

schen eingestuft wurden.

Wie ist es Ihnen unter diesen Um-

standen gelungen, sich Ihren Lebens-
unterhalt zu verdienen?

Ich arbeitete als einfacher wissen-

schaftlicher Funktionar an der Uberset-

zung philosophischer und sogar religioser
Texte fur Beamte, die iiber all das infor-
miert sein wollten, was den andern zu le-
sen verboten war! Es wurde zu einer Art

Spiel; Offiziell sollten die hohen Tiere
unter den Ideologen in alien Gebieten auf
dem laufenden sein, aber in der Tat lasen
sie naturlich gar nichts. Ich schrieb auch
Artikel und Biicher, die ich erst viel spa
ter verdffentlichen konnte. Immerhin ist

es mir gelungen, in der schwierigsten
Zeit, das heisst damals zwischen Bresch-
new und Gorbatschow, als das Regime in
seinen letzten Ziigen lag, ein Buch zu ver-
offentlichen.

Erst dann war es Ihnen also mog-
lich, ins Ausland zu gelangen?

Erst ab 1988 konnte ich nach Frank-

reich und Italien reisen. Dank meiner vor-

herigen kritischen Lage, die man als «dis-
sident» bezeichnen kann, erwiesen sich
meine friiher gefahrlichen Kontakte als
hochst hilfreich. Ich wurde Korrespon-
dent fiir die Zeitung Ouest-Fmnce und
schrieb fur die katholischen Zeitschriften

La Croix und La France catholique. Spa
ter wurde eines meiner kleinen Biicher

veroffentlicht.

War Westeuropa ein Schock, oder
haben Sie ungefahr das vorgefunden,
was Sie erwartet batten?

(Lacht) Ich habe in der Tat vorgefun
den, was ich erwartet hatte. Was mir posi-
tiv auffiel, war das menschliche Gesicht
des taglichen gesellschaftlichen Lebens
hier im Westen.

1992 erhielt ich ein Angebot, an der
Universitat Brescia russische Sprache und
Literatur zu unterrichten. Heute halte ich

an einem weiteren Institut Vorlesungen
liber orthodoxe Theologie, was mich un-
gleich mehr interessiert. Dazu habe ich
eine ganze Anzahl anderer Aufgaben ent
deckt, die mir wichtig scheinen, zum
Beispiel den Einsatz fur das Hilfswerk
Wissenschaft und Ndchstenliebe, dem ich
vorstehe, welches leukamie- und nieren-
kranke Kinder und ebenfalls Waisen un-

terstiitzt. Die Organisation wurde in Mos-
kau gegriindet, und wir unterstiitzen sie
vom Westen aus. Dieser permanente le-
bensrettende Zusammenarbeit hat schon

mehreren Kindern geholfen, die sonst
Opfer der Ubergangsphase in Russland
geworden waren. ►



tibergangsphase?
Ja, das kommunistische System ist zu-

sammengebrochen, ubrigens das erfireu-
lichste Erlebnis seit meiner Taufe. Ich
hatte nicht erwartet, dies noch zu erleben:
Freiheit fur Russland. Gleichzeitig muss
ich feststellen, dass dieser Zusammen-
bruch fur Millionen Mitburger zur Trago-
die geworden ist. Ich fiihle mich gewis-
sermassen verantwortlich fur diese

Freiheit, die ich mir so sehr gewiinscht
hatte, die heute aber auch ein hassliches,
entstelltes Gesicht hat. Ich kormte also
nicht umhin, den ersten Opfern dieses
Zusammenbruchs zu helfen. Dieser Ein-

satz zur Rettung von Leben ist meine Be-
rufung geworden.

Wie genau funktioniert denn dieses
Hilfsprogramm?

Man hatte uns gesagt; «Wenn ein Kind
mit einer diagnostizierten Leukamie, ei-
ner sehr komplizierten Infektion also, ein-
geliefert wird, benotigt es innerhalb von
drei Tagen ein bestimmtes Medikament,
sonst stirbt es.» Ich kniipfe Kontakte, fin-
de finanzielle Unterstutzung von Men-
schen, die ihr Herz offnen - immer wieder
neue Menschen, da niemand eine uner-
schdpfliche Hilfsquelle sein kann. Diese
Menschen geben mir Kleider und Medika-
mente fur die Kinder. Geldspenden wer-
den direkt auf ein Konto in Moskau iiber-

wiesen. Es grenzt jedesmal an ein Wun-
der, wenn das Geld dort gut ankommt.

Eine weitere Aufgabe sind die oku-
menischen Kontakte und Einsatze, vor al-
lem in Italien, einem Land, das die Pra-
senz der Orthodoxen und ihr Zeugnis
braucht. Wir russischen Orthodoxen sind

etwas verschlossen, etwas eingekapselt;
wir miissen uns offnen. Der Dialog mit
den Christen im Westen, der uns ermog-
licht, ihren Glauben besser kennenzuler-
nen und von unserem Glauben Zeugnis
abzulegen, ist erne sehr bereichemde
Aufgabe.

Fiir uns Russen ist diese Offnung ge-
geniiber Europa ausserst wichtig. Person-
lich betrachte ich mich als russischen

Europaer. Ich war schon immer tief in
Russland verwurzelt. Wahrend meines

Aufenthalts im Westen habe ich aber

noch weitere Wurzeln entdeckt, die mich
zutiefst mit der Seele Russlands, beson-

ders auch in religioser Hinsicht, verbin-
den. Gleichzeitig suche ich immer die
geistliche Offnung gegeniiber dem We
sten und versuche, auch andem zu diesem
Offensein zu verhelfen.

Fuhlen sich die Russen allgemein als
Europaer?

Das ist sehr unterschiedlich. Russland

ist sehr gespalten. Einige Russen sind eu-
ropaischer als andere; es gibt aber auch
solche, die wie in einer befestigten Burg
leben, mit einem Aggressivitatskomplex
gegeniiber dem Westen ganz allgemein.
Diese Psychologie der Komplexe ist mei
nes Erachtens hochst gefahrlich. Ich bin
fest davon uberzeugt, dass es moglich ist,
Russland, dem orthodoxen Glauben, alien
Wurzeln, der Geschichte, den Besonder-
heiten unserer Kultur, der russischen
Mentalitat - auch der bauerlichen - treu

zu bleiben und gleichzeitig voll Europaer
zu sein, ohne dass dies zu Spannung oder
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Gesprache im Baltlkum

Zwanzig Personen trafen sich un-
langst wahrend dreier Tage in St. Pe
tersburg. Unter den Teilnehmern war
ein friiheres Regierungsmitglied aus
Estland und ein Vertreter der dort le-

benden Russen, die iiber 30 % der Ge-
samtbevolkerung ausmachen. Eerner
beteiligten sich zwei Historiker, ein
Journalist, der Vizeprasident des Mos-
kauer parlamentarischen Ausschusses
fiir ethnische Eragen und der Rektor
der orthodoxen Alexander-Men-Uni-

versitat. Weitere zehn Personen stamm-

ten aus Polen, Danemark, Schweden,
Norwegen und Einnland.

Die Tagung wurde mit viel Einfiih-
lungsvermogen von einem Historiker aus
St. Petersburg geleitet, der sich schon an
den vorherigen MRA-Baltikumgespra-
chen in Stockholm und Kopenhagen be-
teiligt hatte. Eine Musiklehrerin aus dem
benachbarten Gatschina kam mit einem

Chor von 25 jungen Menschen, dessen

russische und intemationale Lieder als
Bereicherung dankbar aufgenommen
wurden.

Unsere Gesprache zeichneten sich da-
durch aus, dass Differenzen, Angste und
Meinungsverschiedenheiten in einer Art
zur Sprache gebracht wurden, die zur
Vertiefung des gegenseitigen Verstand-
nisses beitrug. Uniiberhorbar hingegen
war das wachsende Misstrauen der russi

schen Fuhrung dem Westen gegenuber,
das sich zum Beispiel in der Frage einer
allfalligen Ausweitung der NATO in
Richtung Osten herauskristallisiert.

Ein lettischer Professor russischer

Herkunft meinte ruckblickend: «Hier war

man offener als beim vorherigen Seminar
in Kopenhagen. Es fiel schwer, St. Peters
burg zu verlassen, weil wir nicht nur Ge-
sinnungsgenossen, sondern Freunde ge
worden waren.»

Jens-Jonathan Wilhelmsen

Die Ostsee: eine Kiiste, viele Vdlker

Spaltung fiihren muss. Ich glaube zutiefst
an die Einigkeit des christlichen Glau-
bens in alien seinen Ausdrucksformen:

orthodox, katholisch, protestantisch, weil
wir alle aufeinander angewiesen sind.

Sind Sie optimistisch, was die
Zukunft der Orthodoxie in Russland

angeht?
(Lange Stille) Optimismus ist nicht das

passende Wort. Ich bin uberzeugt, dass
das Schicksal Russlands untrennbar mit

demjenigen der Orthodoxie verbunden

ist, welche eine wichtige Botschaft fur die
ganze christliche Welt in sich tragt. Es
besteht aber die grosse Gefahr eines Fun-
damentalismus, der den Geboten Christi
nicht entspricht. Ich bin tief uberzeugt,
dass wir alle, besonders aber wir Ortho
doxen, unseren geistigen Weg in Europa
neu erkennen und einschlagen miissen, in
treuer Nachfolge Christi und des Evan-
geliums, mit all unserer reichen Uberlie-
ferung.

Interview: Jean-Jacques Odier
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Von Caux nach China

Zu viert waren wir Gaste des Chine-

sischen Vereins fiir Internationale Ver-

standigung, CAFIU. Im Vergleich zum
Besuch vor drei Jahren konnte man

einen Stimmungsumschwung wahrneh-
men: Die Menschen erscheinen weniger
gespannt und eingeengt durch Vor-
schriften der Regierung. Die staatlichen
Markte sind den rasch wachsenden pri-
vaten Markten gewichen. Viel Reich-
tum sammelt sich so in neuen Handen.

Neu in unserem Programm waren pri
vate Besuche bei Personen, die wir von
Begegnungen in Europa her kannten. An
einem vom CAFIU ofFerierten Bankett

trafen wir fast alle jene wieder, die in den
vergangenen Jahren in Caux zu Besuch
gewesen waren.

Zwei der florierenden Staatsbetriebe

empfingen uns zur Betriebsbesichtigung,
einer von ihnen ist eben in der Umstruktu-

rierung auf ein Joint Venture mit Japan
und den USA bin. Nach Besuchen in den

beriihrnten konfuzianischen Tempeln von
Schandong fiihrten wir Unterredungen
mit vier Professoren der konfuzianischen

Philosophic, um die Grundlagen der MRA
in Vergleich mit ihrem Wissensgebiet zu
bringen. Dabei versuchten wir hervorzu-
heben, dass es insbesondere um die An-
wendung von Grundsatzen geht. Weiter
ging aus den Gesprachen hervor, dass die
Ideen der MRA nicht bloss einen Beitrag
zur Ldsung der aktuellen Probleme Chi
nas leisten kormen, sondern dass sie in der
Tradition Chinas einen Widerhall finden.

f

In einem «mdssig armen» Dorf

In Guangshou, dem friiheren Kanton,
trafen wir uns mit einer Gruppe von Wirt-
schaftsstudenten, die zuvor von unseren
Gastgebern iiber Caux und die MRA ein-
gehend orientiert worden waren. Sofort
begann die Diskussion iiber einschlagige
Fragen rund um die praktische Anwen-
dung moralischer Massstabe.

Bei einem weiteren Abstecher begeg-
neten wir den Bewohnern eines abgelege-
nen Dorfes, welches nach chinesischen

Kriterien als «massig arm» eingestuft
wird. Hier waren wir mit den unge-
schminkten Problemen konfrontiert, wel-
che das Reich der Mitte innerhalb des

nachsten Jahrzehnts zu meistem hofft.

All dies lasst schliessen, dass die Angst
vor der Aussenwelt und auch die Kontrol-

le iiber die Jugend und die Bevolkerung
iiberhaupt im Abklingen scheinen.

M. u. T. Grandy, J. u. M. Fiaux

ZUM VORMERKEN Per «Sommergarten» von Caux 1996
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Eine Arbeitsgruppe von etwa dreis-
sig Personen traf sich im November in
Paris zur Vorbereitung der Konferen-
zen von Caux 1996. Eine vielfaltige Pa
lette von Anlassen, Themen und Ereig-
nissen sind fiir den nachsten Summer

vorgesehen. Die in Paris tatige Archi-
tektin Anja S. Orphelin nahm an einem
der Vorbereitungstage teil und anerbot
sich dann spontan, die verschiedenen
Elemente des Programms mittels einer
Grafik miteinander in Verbindung zu
bringen. Sie wahlte dafiir das Bild eines
Gartens. Die Legenden lauten (von
oben nach unten): Jubilaumsereignisse,
Jubilaumsvortrage, die Lerngemein-
schaften, die Dreiwochenabschnitte der
Tragergruppen.

Mehr dariiber siehe nachste Seite.
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Vergangenheit heilen, Zukunft gestalten

Caux, Schweiz, 29. Juni bis 25. August 1996
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Eine Weltkonferenz zum Jubilaum

mit einer Reihe von Schwerpunkten
Das Konferenzprogramm lauft durch-

gehend und umfasst Vollversammlungen,
Seminare, Gruppenarbeit, eine Festvor-
tragsreihe, Theater- und Filmvorfiihrun-
gen und weitere kulturelle Veranstaltun-
gen. Neben den ofFentlichen Anlassen
bietet sich alien Teilnehmern die Mog-
lichkeit, als Teil einer Arbeitsgemein-
schaft von 12 bis 20 Personen die im Ple

num vorgestellten Themen eingehend in
einem Klima gegenseitigen Respekts und
Vertrauens zu erortem und in der Stille

nach Inspiration zu suchen.
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Jubilaumserelgnisse;

29. Junl-3. Jull

Jubilaumsfeiern «50 JAHRE CAUX» mit einem offiziellen Anlass,
einem Dankgottesdienst, einem Empfang im Park des Mountain House
und einem Festvortrag von Philippe Mottu, einem der Griinder des

Tagungszentrums.

3.-6. Jull

Europa am Scheideweg - ein Workshop, der an den anerkarmten
Anteil von Caux an der Versohnung in der Nachkriegszeit ankniipft und

dessen Teilnehmer - «Zeitzeugen», Menschen von innerhalb und
ausserhalb der Europaischen Union und auch Nicht-Europaer - die
geistige Aufgabe Europas im 21. Jahrhundert formulieren wollen.

12.-16. Jull

Die Zukunft gestalten - sich auf das 21. Jahrhundert vorbereiten.
Drei Tage, in denen «prophetische Stimmen» aus alien Generationen zu
Wort kommen und iiber den Menschen als geistiges Wesen, iiber die
Beziehung des Einzelnen zur Gesellschaft und seine Einstellung zur

Umwelt sprechen.

23.-28. Jull

Die Caux-Konferenz fiir Mensch und Wirtschaft und der

Caux Round Table laden alle an der Wirtschaft Beteiligten,
insbesondere aus Lateinamerika, Siidostasien, Indien und China, zu

gemeinsamen Gesprachen ein. Parallel dazu treffen sich Medienvertreter
zu einem internationalen Kommunikationsforum.

3.-7. August

Glaube, moralische Werte und unsere Zukunft. Eine Begegnung
fur Menschen aller Berufe und Generationen, die jene Werte erkunden
wollen, auf die sich die Zukunft der Freiheit griindet, und die solche

Werte weitergeben wollen.

10.-15. August

Die «Tagesordnung der Vers6hnung» ist den 50 Jahren
Versohnungsarbeit von Caux gewidmet. Das Zentrum fur strategische
und intemationale Studien (CSIS), Washington, das Nationale Institut
fur fortgeschrittene Forschung (NIRA), Tokio, und die Moralische Auf-
riistung werden ein gemeinsames zweitagiges Symposium durchfuhren,

an dem Mitarbeiter der UNO und nichtstaatlicher Organisationen
(NGO), die sich mit Konfliktlosung befassen, und ebenso Einzel-

personen mit besonderen Erfahrungen auf diesem Gebiet teilnehmen
werden. Unter dem Thema «HofTnung in den Stadten» wird ein Tag der

Frage des Zusammenlebens verschiedener Rassen, Religionen und
Kulturen in den Stadten gewidmet sein.

19.-21. August

Frieden stiffen - eine Fraueninitiative: Zweieinhalbtagige
Begegnung in Caux unter dem Thema; «Stabubergabe derer, die bis jetzt
Initiative ergriffen haben, an jene, die sie im 21. Jahrhundert ergreifen

werden», mit anschliessenden Besuchen in der Schweiz.


