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berichtet iiber Initiativen, die

♦ Wunden der Geschichte heilen

♦ die moralische und
geistige Dimension der
Demokxatie starken

♦ den Einzelnen und
die Familie fbrdern

♦ ethisches Engagement
in Beruf und Unternehmen

unterstiitzen

♦ Gemeinsinn und Hoffnung
in den Stadten beleben

♦ Verbindungen zwischen
Menschen verschiedener

Kulturen schaffen

3-4/01

Llebe Leserin,
lieber Leser

Vielleicht erinnern sich die einen

Oder andern unter Ihnen noch, mit
wie vie] Ungeduld sie jeweils als Kin
der auf das erste Schneegldcklein
warteten. Dieses Jahr bliihten die ers-

ten Friihlingsboten ungewohnlich
friih, und bis diese Ausgabe Sie er-
reiebt, wird die Natur scbon ibre
nacbsten Kunstwerke prasentieren.

Der Begriff «rrubling» ist ja wobl
kaum das Erste, was einem zum
Sticbwort «Stadte» einfallt, sondern
eber Dinge wie Beton, Verkebr, Men-
scbenmassen, sogar Probleme wie
Gewalt und Kriminalitat.

Und docb ist uns beim Zusammen-

stellen der Beitrage fur diese Nummer
aufgefallen, wie oft bier Begriffe wie
«Erneuerung», «Wiederbe!ebung»,
«Renaissance» auftaucben. Von Biir-

gerinitiativen ist die Rede, von
beberztem Einsatz fiir bessere Be-

ziebungen zwischen verscbiedenen
Menschen und Gruppen, fiir die L6-
sung stadtebaulicber und verkebrs-
tecbniscber Fragen - die im Grande
aucb mit menscblicben Beziebungen
zu tun baben.

Initiativen braucben Mut, tlber-
zeugung, Opferbereitscbaft. Initiati
ven ergreifen beisst aber oft aucb war-
ten konnen. Warten, bis das Ausgesate
keimt, Wurzel fasst, ans Tageslicbt
wacbst. Warten, bis Knospen erscbei-
nen und sich offnen. Sie aufzwangen
zu wollen, biesse sie zerstoren.

Und so, wie in der Natur fiir neues
Leben das Zusammenspiel innerer
und ausserer Krafte notwendig ist,
braucbt aucb die Erneuerung
menscblicber Beziebungen - vom Mi-
krokosmos der Einzelnen bis bin zu

den Millionenstadten - mutige An-
stosse von innen und kraftige Impul
se von aussen.

Katastropbe, Warten und Auf-
brucb kommen uns aucb im osterli-

cben Gescbeben auf eindrucklicbste

Weise entgegen. In diesem Sinne
wiinscben wir Ibnen gute Lektiire
und ein frobes Osterfest.

Das Redaktionsteam
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Als Partner unterwegs

Richard Hawthorne erinnert sich lebhaft an den Moment, wo sein Denken
eine tief greifende Veranderung erfuhr. Er war damals 38 und einer der Direktoren
seines alteingesessenen Familienbetriebes, einer Driickerei in Nottingham. An je-
nem Tag im Jahr 1969 war er nach London gereist, um eine Gruppe aus Indien zu
treffen, die ein Biihnenstiick namens India Arise auffiihrte. Ein bestimmtes Lied,
Will we have rice tomorrow, Dad? (Werden wir niorgen Reis zu essen haben.
Papa?), beeindruckte ihn zutiefst.

Als er am nachsten Morgan in seinem
Auto am Ufer der Themse sass, spiirte er
einen inneren Ruf, «mein Herz fiir Men-
schen zu ofFnen, die ich mir vom Leibe
gehalten hatte, und fur Neuankommlinge
in England, die als zweitklassige Burger
behandelt wurden». Als glaubiger Mensch
fuhlte Hawthorne sich genotigt zur «grbs-
sten Aufgabe, die Gott mir auferlegte, an-
statt mich auf das zu beschranken, was
ich mir zumuten konnte, ohne mich
lacherlich zu machen».

In der Folge gehorte er seit 1970 jener
Nottinghamer Behorde an, die sich heute
Rat fur Rassengleichheit nennt. Er ist
auch Vorsitzender eines Partnerschaftsra-

tes fur vier armere Stadtquartiere. Der
Guardian bezeichnete diesen Rat als «ra-

dikales Nottinghamer Projekt zur Einbin-
dung Ortsansassiger» in die stiidtische
Wiederbelebung.

In mancherlei Hinsicht scheint Notting
ham ein herrlicher Wohnort zu sein. Es er-

hebt den Anspruch, zu den fiinf bliihends-
ten britischen Stadten zu gehoren - mit
einem Stellenangebot, das ftir alle Arbeits-
losen ausreichend ware. Die Textilindus-

trie (Spitzen), auf der die Stadt wahrend
der industiiellen Revolution ihren Wohl-

stand aufgebaut hatte, ist als hauptsachli-
che Arbeitgeberin langst uberrundet wor-
den. Die Apothekenkette Boots und die
Modekette Paul Smith haben hier ihren

Hauptsitz; es gibt sowohl Femsehstudios
wie auch hoch qualifizierte Druckereien.

Die City Hall von Nottingham.

Schwachstellen

Doch wie alle grosseren Stadte weist
auch Nottingham akute Mangelgebiete
auf. In baufalligen Quartieren betragt die
Arbeitslosenrate in ethnischen Minder-

heiten bis zu 25 Prozent. Diebstahl und

Auto-Kriminalitat - oft in Verbindung
mit Drogen - erreichen das Doppelte des
nationalen Durchschnitts. Und einige
Schulen der Stadt gehoren zu jenen mit
der landesweit schlechtesten Leistung.

Wie sollen die Randstandigen und
sozial Ausgegrenzten in ein Programm
stadtischer Erneuerung einbezogen wer
den? Diese Frage stand fur die Minister
im Vordergrund, als Tony Blair im Januar
2001 eine «nationale Strategie zur Wie
derbelebung der Quartiere» lancierte.

Nottingham/|
our style is legendary

Robin Hood, Notiinghams legenddre Figiii:

Freilich ist es eine der Fragen, mit der
sich die Stadtbehorde von Nottingham
schon seit langem auseinander setzt.

Der Stadtrat von Nottingham gibt jahr-
lich 45 Mio. £ aus. Doch es geniige nicht,
das Problem mit Geld zu bewerfen, sagt
der Stadtrat John Taylor, Vorsitzender der
Gesundheitsbehorde von Nottingham.
Das «Einheitsgr6ssen-flir-alle»- und
«Wir-wissens-am-besten»-Verfahren der

Lokalregierung habe nicht funktioniert.

Seit 25 Jahren sind die Innenstadtvier-

tel Radford und Hyson Green der Brenn-
punkt fiir wiederholte Regenerationspro-
gramme. «Trotzdem sind sie noch immer
die benachteiligtsten Stadtgebiete», meint
Taylor. «Wir haben es ganz falsch ange-

packt. Alles lief von oben nach unten, war
aufgezwungen und Vermogens-orientiert
anstatt selbst gewachsen. Wir mussten die
Wiederbelebung mit andern Augen an-
schauen.» Es bestand Bedarf fur eine

Ebene lokaler Entscheidungsfindung, un-
terhalb jener der Stadtregierung - «man
kormte es einen parallelen Stadtrat nen-
nen».

Ehrllches Gesprdch

Um diesem Bediirfnis nachzukom-

men, wurde 1996, nach Riicksprache mit
ungefahr 900 Haushalten, der Partner-
schaftsrat als unabhangige Aktiengesell-
schaft gegriindet. Er hat sich als erfolg-
reicher Vermittler erwiesen, indem er
EU-Stipendien in der Hohe von 5,4 Mio. £
einholte, die mit demselben Betrag aus
lokalen Quellen aufgewogen werden

Den Kern des Rates bilden sieben Fo-

ren: drei fiir die Wohnbevolkerung und je
eines fiir die Sektoren Geschaftsleben,
Freiwilligenarbeit, Offentlichkeit und
Kommunalverwaltung. Drei Vertreter je-
des Forums treffen gemeinsam Entschliis-
se an den monatlichen Kommissionssit-

zungen. Natiirlicherweise fiel die Wahl
zum Vorsitzenden auf Richard Hawthorne

mit seiner jahrelangen Geschiiftserfah-
rung und seinem Engagement im offentli-
chen Leben. Und oft sind auch Menschen

aus alien Gesellschaftsschichten der Stadt

bei ihm und seiner Frau Meili zu Gast.

Hawthorne sagt, was diesen Partner-
schaftsrat wirksam mache, sei sein
Schwergewicht auf «ehrlichem Ge-
sprach». Das Vorgehen konne mit jenem
der Anonymen Alkoholiker verglichen
werden; aus sich herausgehen und kein
Blatt vor den Mund nehmen, in einem
Geist des Aufeinander-angewiesen-Seins
und gegenseitigen Vertrauens.

Die Arbeitsgruppen des Partner-
schaftsrates bieten ein natiiiTiches Medi

um fiir «ehrliches Gesprach». Hawthorne
meint dazu: «In unsern Stadten lauft vie-

les, was nicht ehrlich ist, und es wird so

viel genorgelt. Im ehrlichen Gesprach
geht es nicht bloss darum, sich iiber Kran-
kungen Luft zu machen, sondern iiber
seine eigene Lage, seine Gefuhle und
Fehler ehrlich zu sein. Dies muss mit

Feingefiihl fur den Ursprung der anderen
Person geschehen - und im Bewusstsein
der geschichtlichen Verletzungen.» Er
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...das radikolste Projekt

warnt vor «dem Streben nach Kontrolle,
das so oft die Miteinbeziehung anderer
untergrabt».

Computer-Frust

Das ehrliche Gesprach hatte Erfolg bei
Build, einem Kursprogramm fur schwarze
Teenager im Obergeschoss einer umfunk-
tionierten Textilfabrik. Ein halbes Dut-

zend Computer der neuesten Generation
bieten den jungen Leuten Gelegenheit,
sich Fertigkeiten in der Informationstech-
nologie anzueignen. Eine Belegschaft von
14 Personen, unterstiitzt durch rund acht-
zig freiwillige Berater, leitete letztes Jahr
300 Leute an, und die Zahlen sind im
Steigen begriffen. Der Geschaftsfiihrer
von Build, Michael Henry, sagt, der Kurs
babe einer ganzen Anzahl geholfen, in
hohere Studien einzusteigen.

Henrys eigene Beziehung zum Com
puter war allerdings nicht immer unge-
stort. Einmal iiberlief das Pass seiner

Frustration, und er wollte weg. In jenem
Augenblick sprach Hawthorne von der
Notwendigkeit eines «ehrlichen Ge-
sprachs». Henry sagt, er habe den Aus-
druck so packend gefunden, dass er ab
rupt innegehalten und sich zum Bleiben
entschlossen habe.

Der Erfolg von Build veranlasste das
Innenministerium, ein «KuIturgruppen-
Vemetzungs»-Stipendium von 182 000 £
zum Zweck des stadtweiten Ausbaus des

Projektes auszurichten. Wie Henry sagt,
«liegt ein riesiges Potenzial darin, so
unterschiedliche Gruppen wie Menschen
polnischer, ukrainischer, italienischer,
vietnamesischer und anderer asiatischer

Nationalitat zusammenzubringen, damit
sie fiber ihre guten und schlechten Erfah-
rungen berichten und sich kompetent
flihlen konnen, vorzuschlagen, was ftir ihre
eigene Gemeinschaft das Richtige sei».

"Dies sind unsere Klnder»

Die Betonung der Entscheidungskraft
der Basis bilde den Kern des Partner-

schaftsrates, dessen grosster Erfolg es sei,
«vor Ort eine Agenda zu erfullen», sagt
die Koordinatorin, Christina Ashworth.
Als Beispiel zitiert sie Massnahmen zur
Bekampfung der Strassenkriminalitat.
Ehrliches Gesprach habe aufgezeigt, dass
die Biirger nicht einfach «mehr Gitter,
mehr Schldsser, mehr Beleuchtung» woll-
ten, sondern «ablenkende Freizeitgestal-
tung fur junge Leute». Die Jugendklubs,

UNIT 4

mMMills

Michael Heiiiy, Leiter des «Build»-Pwgrammes (links) und Richard Hawthorne.

die in abstossenden alten Schulgebauden
untergebracht waren, batten die Teenager
nicht von der Strasse weg gelockt. Aber
eine Umffage fiber ihre Wfinsche habe
dann zu einem Sommersportprogramm in
den Quartieren geffihrt, ftir das reichlich
Sportgerate zur Verfiigung gestellt wurden.

Die Anwohner forderten auch «Sfihne-

justiz», welche junge Straffallige zur Be-
gegnung mit ihren Opfern und zur Wie-
dergutmachung flilirt - ein heilsames
Erlebnis, wenn sie den Schaden sehen,
den sie angerichtet haben, und ein starkes
Abschreckungsmittel gegen zukfinftige
Straftaten. Die Wohnbevolkerung sei
nicht nur auf Veranderung der Infrastruk-
tur aus, betont Ashworth. «Sie sagten:
(Dies sind unsere Kinder, die Kinder un-
serer Nachbarn.) Die Sicht ist anders,
wenn man irgendwo wohnt, als wenn man
bless Dienstleistungen von ausserhalb
einbringt.»

Soziale Ausgrenzung anpacken sei
«der Angelpunkt fur Grossbritannien»,
meint Adrian Dewhurst, Koordinator des
Geschaftsforums im Partnerschaftsrat, an
dem sich rund 200 ortsansassige Unter-

nehmen beteiligen. Diese liessen sich an-
fanglich von den Vorteilen anziehen, die
ihnen erwfichsen, wie z. B. die Retail Re
naissance, ein 2,3-Mio.-£-Programm zur
Wiederentwicklung von Detailgeschaf-
ten. «Doch dann muss man sie dazu brin-

gen, an breitere Kreise zu denken - daran,
wie ein sicherer Lebensraum geschaffen
werden kann», sagt er. «So wird ihr Ge-
wissen angesprochen - es ist nicht nur
eine Frage, was dabei herausschaut, son
dern was man breiteren Kreisen zugute
kommen lasst.»

Die Druckerei Hawthorne wird vom

Britischen Forschungsinstitut fur Rechts-
ordnung als gutes Beispiel von «sozialem
Firmenengagement» zitiert - das Schlag-
wort der Regierung fur unternehmerische
Verpflichtung fur sozialen Einbezug. Haw-
thornes verschenkt palettenweise Papier
an lokale Schulen, ladt Schulklassen ein,
den Betrieb zu besuchen, und bietet acht
Schulen und Mittelschulen Praktikums-

platze. Gleichwohl, raumt Hawthorne ein,
stammen zu wenige der 90 Angestellten
der Firma aus dem armeren Teil der Stadt.

Er drangt darauf, dass das «ehrliche Ge-
sprach» zwischen dem Partnerschaftsrat
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Eine Gesellschaft,
die niemanden ausschllesst

Lawrence Fearon bcschrcibt sich sclbst als «Dipl()micrten der
Strasse». Hier untersucht er die Probleme, welche der gesellschaftli-
chen Ausgrenzung zu Grunde liegen, und ihre moglichen Losungen.

Auf dem Heimweg in seine Wohnsied-
lung in Peckham (Siidlondon) wurde im
letzten November der zehnjahrige Dami-
lola Taylor durch Messerstiche am Bein
verletzt. Er verblutete. Einmal mehr fragt
sich unsere Gesellschaft; «Warum? Was

ist mit uns geschehen?»

Die Siedlung, wo Damilola starb, zahlt
zu den armsten Stadtgebieten Westeuro-
pas und weist eine hohe Arbeitslosen-,
Gewalt- und Verbrechensrate auf. Ein

neueres Regierangsprojekt hat viele Ver-
besserungen gebracht, aber dieser Tod
zeigt, welch langen Weg die Reform -
und die britische Gesellschaft als Ganzcs

- noch vor sich hat.

Vor zwei Jahren warf die Untersu-
chung der brutalen, rassenbedingten Er-
mordung des schwarzen Teenagers Ste
phen Lawrence ein Schlaglicht auf den
«institutionellen Rassismus» in der briti-

schen Gesellschaft. Fiir jene, die in Gross-
britannien als Minderheit abgestempelt
waren, stellte dies keine Uberraschung
dar. Wer in diesem Land schwarz oder

asiatisch ist, wird unweigerlich als «far-
big» etikettiert.

Damals suchte ich eine Antwort auf

die Frage: Welches ist der Angelpunkt,
auf dem sich Grossbritanniens Tiir zur

Zukunft dreht? Fiii" Zugehorige der ethni-
schen Minderheiten ware die Annahme

nicht abwegig, dass die Rassenfrage die
ser Angelpunkt sei. Doch konnte dies zu

und der Wohnbevolkerung weitergehen
muss, besonders wenn fortwahrende Ge-
fiihle der Ausgrenzung vorhanden sind.

Fiir Christina Ashworth geht es per
Saldo nicht so sehr um «Arbeitsertrag,
Erfolgskurven, Gebaude und Dienstleis-
tungen», als vielmehr darum, alles so zu
tun, dass «die Menschenwiirde aufgewer-
tet wird, so dass die Einzelnen sich mit
einbezogen und respektiert fuhlen». Sie
wiinscht sich, die Regierung wiirde das
Experiment von Nottingham aus der
Nahe betrachten, denn da gabe es, meint
sie, ein zwei Dinge zu lernen.

Michael Smith

eng gefasst sein fiir ein Lan4 wo Klasse,
Geschlecht, religiose und kulturelle Un-
terschiede ebenfalls Probleme schaffen,
mit denen gerungen werden muss.

Tatsachlich werden Menschen aus al

ien moglichen Griinden ausgegrenzt.
Vielleicht liegt der Angelpunkt fiir Gross-
britannien nicht in der Frage, warum
Menschen ausgeschlossen werden, son-
dern in der Kultur der Ausgrenzung an
sich. Was bildet den Kern? Etwa eine Mo-

tivierung, genahrt von einem Geist der
Oberheblichkeit und der Kontrolle, des
Egoismus und der Gleichgiiltigkeit, der
Habgier und der Furcht? «Ausgrenzen»
wird unter anderem umschrieben durch;

«ausschliessen, zumckweisen, nicht be-
achten, Anspriiche verweigem, verban-
nen». Ausgrenzung kann mangelnden
Zugang zum Verdienst umfassen, zu Res-
sourcen, dem Arbeitsmarkt, Dienstleis-
tungen und gesellschaftlichen Beziehun-
gen. Mit diesen Fragen miissen sich die
Einwohner von Peckham imd vielen

andern, ahnlichen Stadtviertehi in ganz
Grossbritannien tagtaglich herumschla-
gen.

Lebenskraft und Stolpersteine

Die Frage, wie Ausgrenzung bekampft
und eine Gesellschaft geschaffen werden
kann, die alle einschliesst, beschaftigt
mich seit gut zwanzig Jahren. In den
Achtzigerjahren gehdrte ich zu den Griin-
dern des Bridge-Park-?ro}skte5 im Nord-
west-Londoner Areal Stonebridge, eines
der grossten Gemeinschaftsprojekte auf
britischem Gebiet. Anschliessend arbeite-

te ich als Berater fiir Gemeinschaftspro
jekte in der Evangelischen Allianz GB.
Heute setze ich meine ganze Zeit in der
MRA-Initiative Hoffnung in den Stddten
ein, deren Ziel es ist, Gemeinwesen zu
entwickeln, die niemanden ausschliessen,
und Beziehungen zu schaffen, die auf
Vertrauen griinden, wo die Wertschatzung
aller gilt und wo jeder und jede Einzelne
ermachtigt ist, ihr Potenzial voll auszu-
schopfen.

Ich wuchs in der Nahe des erwahnten

Stonebridge-Areals auf, das seiner sozia-
len Probleme wegen bemchtigt war. Mei
ne Eltern waren Ende der Funfzigeijahre
aus der Karibik nach England gekommen.
Sie batten ihre eigenen Probleme zu be-
waltigen; In eine neue Kultur versetzt,
ihre engsten Familienbande durchtrennt,
mussten sie es mit der rassischen Diskri-

minierung aufnehmen, die sie vom Gros
der britischen Gesellschaft ausschloss.

i 'm i
Lawrence Fearon (rechts): hoftich, beharrlich, iiberzeugend.
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Fortsetzuno

Als Halbwiichsiger wurde ich aus der
Schule ausgeschlossen, trieb Biich mit
Strassenbaiiden herum und bekam es mit

der Polizei zu tun. Der Gruppenzvvang
war stark und der Ansporn fur ein rechtes
Leben schwach. Mit 21 nahm mein Leben

eine neue Wendung, bin zum Einsatz fur
die Gesellschaft. Ein Brand in meiner Woh-

nung und ein Gefangnisaufenthalt gaben
mir das Gefiihl, etwas anderes zu wollen.

Ira Frahjahr 1981, zu einer Zeit, wo
die Atmosphare in den Stadten Grossbri-
tanniens hochst geladen war, grundeten
wir rait einer Gruppe den Basisrat Har-
lesden Peoples Community Council. Ira
April 1981 brachen im Siidlondoner
Stadtteil Brixton Strassenunrulien aus,
gefolgt von einer Welle des Aufruhrs,
die 22 benachteiligte Stadtgebiete in ganz
England iiberschwerarate, ausgelost
durch den Druck rassischer, sozialer und
wirtschaftlicher Ausgrenzung.

In diesera Klima wurde die Vision flir

den Bridge Park geboren. Allen Hinder-
nissen zura Trotz fanden wir das Geld

und die Mittel, urn eine ungenutzte Bus-
garage in ein kuhnes Gemeinschaftszen-
trura zu verwandeln, mit Sport- und
Unterhaltungsanlagen sowie 32 Ge-
schaftslokalen fur Neustarter. Es war ein

Tropfen auf einen heissen Stein und
veranschaulichte sowohl die Lebenskraft

wie auch die Problerae, die solchen
Basisinitiativen eigen sind.

Unsere Beraiihungen wurden oft verei-
telt durch die kulturellen Schranken in-

nerhalb unserer Lokalbehorde oder po-
litisclien Umschwung in der Folge par-
teipolitischer Veranderungen ira Wahl-
bezirk. Und obwohl sich in den letzten

zwanzig Jahi'en die Redeweise betracht-
lich geandert hat, hat die Wirklichkeit
dies nicht getan.

Ganzheitliches Verhalten

Soziale Verraittler brauchen so viel Er-

rautigung wie nur moglich, wenn wir den
Teufelskreis von Ausgrenzung. Arrant
und Yerzweiflung durchbrechen wollen.
Dick Atkinson, ein Pionier der Regenera
tion auf Geraeindeebene ira Stadtviertel

Balsall Heath von Birmingham, betont,
es sei notwendig, dass «lokale Behorden
weniger selbst tun und die Bewoliner der
Quartiere befahigen, raehr zu tun». In sei-
nera neuen Buch Urban Renaissance

(Wiederaufleben der Stadte)' umreisst er
drei dringende Erfordernisse:

• ethnischen Gruppierungen eine fiihrende
Rolle in der Emeuerung der Quartiere
geben,

• die offentlichen Mittel besser nutzen,
so dass die Menschen befreit werden,
statt in eine Falle zu geraten,

• die Gemeinschaften an weitergehende
wirtschaflliche Gelegenheiten anschlies-
sen, so dass sie am Wachstum und
Wohlergehen teilhaben konnen.

In der Vergangenlieit bestand die Ten-
denz, Menschen als Vertreter von Struk-
turen zu verstehen. Statt dessen miissen

wir in die Fahigkeit wirklicher Menschen
investieren, langfristige gesellschaftliche
Ergebnisse zu erreichen. Ein ganzheitli
ches Verhalten ist wesentlich - unter Ein-

schluss von Gesundheits-, Wohn- und
Schulwesen, Sicherheit und Umwelt -
aller Lebensgebiete, wo Einzelne, Farai-
lien und Quartiere eine entscheidende
Rolle haben.

«Meine Vision ftir Grossbritannien ist

die einer Nation, in der niemand iiberse-
hen oder zumckgelassen wird und wo
Macht, Wohlstand und Chancen in den
Hiinden der Vielen und nicht der Wenigen
Iiegen», erklart Tony Blair nachdrucklich
und falirt fort: «In diese Vision zu inves

tieren bedeutet eine Investition in die Zu-

kunft unseres ganzen Landes und liegt
ira Interesse aller.» Die Herausforderung
stellt sich, so glaube ich, nicht bloss der
Regierung und der Wirtschaft, sondem
jeder und jedem von uns.

La\ /ence Fearon

' (Brewin Books, 2000)

ib

Die Stadt: ihr historischer... ... und ihr moderner .Aspekt.
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Hoffnung interaktiv

Die Initiative Hoffnung in den Stdd-
ten (Hope in the Cities - im folgenden
HIC genannt) mit Sitz in Richmond im
US-Staat Virginia setzt sich zum Ziel,
«Partnerschaft fiir Versohnung unter
den Rassen zu bauen». Als Prasident

Clinton 1997 ankiindigte, seine Verwal-
tung werde in ganz Amerika ehrliche
Gesprache fordern, «um die Biirde der
Rassenfrage aufzuheben», war HIC
eine der Organisationen, die zur Mit-
wirkung in diesem Prozess beigezogen
wurden.

In mehreren Stadten der USA bildet

die HIC Gesprachsleiter und Fiihrungs-
krafte multiethnischer Koalitionen aus.

Uber jiingere Entwicklungen berichtet
hier der Verantwortliche fiir die HIC in

den USA, Robert Corcoran;

Vor 36 Jahren blickten die USA wie

gebannt auf Bilder von Staatspolizisten in
Selma (Alabama), die mit Hunden und
Schlagstocken auf Teilnebmer eines Mar-
sches fur Stimm- und Wahlrechte losgin-
gen. Es war ein Wendepunkt im Biirger-
rechtskampf. Aber die Anderung in
Selma hat sich Zeit gelassen. Joe
Smitherman, der Biirgermeister jener Un-
ruhen vom «Blutigen Sonntag» 1965
blieb im Amt, bis er schliesslich im Au
gust 2000 von Selmas erstem schwarzem
Biirgermeister, James Perkins, abgesetzt
wurde. Im vergangenen November kam
Perkins nach Richmond, um fiir eine Bot-
schaft der Heilung zu werben. Er sprach
vor iiber dreihundert Menschen am

Metropolitan Richmond Day, der seit
fiinf Jahren alljahrlich gefeiert wird.
«Hass ist ein Feind. Er ist ansteckend»,
erklarte Perkins. «Wer hasst, erwartet ge-
hasst zu werden. Hass ist so todlich wie

ein Geschoss. Angst ist ein Feind. Sie
frisst unser Dasein und veranlasst uns, die
Emanzipation nicht anzunehmen, uns die
Freiheit nicht zu eigen zu machen und vor
der Versohnung davonzulaufen. Bequem-
lichkeit ist ein Feind. Wir konnen es uns

bequem machen in unserem Zorn, unse-
rer Angst, unserem Misstrauen.»

Gemass Perkins spielt sich die Versoh
nung, die wir suchen, nicht zwischen den
Rassen oder Religionen ab. «Die Wahrheit
und Versiihnung, nach der wir trachten,
liegt in jedem Einzelnen. Wir wenden zu
viel Zeit auf, um andere Leute zu kontrol-
lieren. Kontrollieren wir uns selbst!» Es

ist sein Ziel, inspiriert durch das Beispiel
Siidafrikas, in Selma eine Wahrheits- und
Versohnungskommission zu schaffen.

Die Vertreterin des Bundesstaates Vir

ginia, Viola Baskerville, ging auf ihren
Vorredner ein: «Wir horen so viel iiber

wirtschaftliche Trenngraben, aber es gibt
einen Trenngraben der Versohnung.» Tief
bewegt von Perkins' Worten schloss sie:
«Vielleicht konnen zwei Stadte mit einer

so zerlumpten, besudelten Vergangenheit
tatsachlich Leuchttiirme der Hoffnung

Jeder Sitz belegt

Zuvor hatten funfhundert Menschen in

Dayton (Ohio) bei einem Empfang zur
Lancierung des stadtischen Dialogs iiber
Rassenbeziehungen jeden verfiigbaren
Sitz belegt. «Wenn so viele sich versam-
meln, besteht Grund zur Sorge und Grund
zur Hoffnung», meinte die Regierungs-
beauftragte fur den Landkreis Mont
gomery, Vicky Peg. «Die Anzahl weist
darauf hin, dass in diesem Punkt Betrof-
fenheit herrscht, aber niemand versam-
melt sich auf diese Art, wenn keine Hoff
nung besteht.»

Der Richter Walter Rice, Mitvorsitzen-
der der Initiative, sagte: «Punkto Rassen-
trennung liegt Dayton landesweit auf dem
dritten Platz. Das mit Abstand grosste
Hindernis (zum Fortschritt) ist unsere
Unfahigkeit, miteinander zu reden.» -
Der Aufmarsch der Biirger von Dayton
zeigte an, dass hier eine Veranderung im
Gange ist. Der Leitartikel der Dayton
Daily News sagte es so: «Dayton ist ge-
willt, die Graben zwischen den Rassen zu
iiberbriicken.))

Inzwischen haben drei Stiftungen in
Richmond und Nordcarolina Beitrage in
der Gesamthohe von 60 000 Dollar ge-
sprochen, um ein potenziell weitreichen-
des Dialogprogramm zu unterstiitzen, das
von Hoffnung in den Stadten und dem
okumenischen Begegnungszentrum Rich
mond Hill gemeinsam veranstaltet wird.

Das Projekt wird beraten von Harold
Saunders, einem ehemaligen Mitglied der
Carter-Administration, der bei den Frie-
densvertragen von Camp David als Ver-
mittler mitwirkte. Im vergangenen Herbst
kam er nach Richmond, um zu 65 Leitern
von Organisationen zu sprechen, die den
Lenkungsausschuss des Projektes bilden
werden.

Eine Reihe von zehn 48-stundigen
Konsultationen in Gruppen von je zwan-
zig Biirgerinnen und Biirgern hat im Ja-

nuar begonnen und wird sich bis Ende
Mai fortsetzen. Die Konsultationen be-

schaftigen sich mit dem Thema, wie die
Rassenfrage, die Wirtschafts- und Justiz-
probleme die Region spalten und zur Ab-
schottung der Stadt beitragen. Ziel des
Projektes ist es, einen Dauerprozess in
Gang zu setzen, der Veranderungen in der
Rechtsordnung bewirkt.

Ein «Gang durch die Geschichte» in Bal
timore (Maryland): Uber zweitausend
der Teilnehmer tragen einen «Ausweis»
mit einem Sklavennamen. Am Ende des

3 km langen Marsches entlang der Hafen-
front iibergeben sie die mitgebrachten
Blumen dem Wasser. AufSpruchbdndern
steht: «Heutige Hoffnung auf Heilung
der Vergangenheit».
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Agglomerationskonferenz ist gegrundet

Bern, 20. Februar 2001: «Bund, Kantone, Stadte und Gemeinden
haben heute die gemelnsame (Tripartite Agglomerationskonferenz
(TAK)> gegrundet. Die TAK ist eine Plattform zur Forderung der verti-
kalen Zusammenarbeit Bund - Kantone - Stadte/Gemeinden und zur

Entwicklung einer gemeinsamen Agglomerationspolitik. Die Partner
sind iiberzeugt, dass die TAK einen wesentlichen Beitrag zur Losung
der Agglomerationsprobleme leisten kann», heisst es in einer Medien-
mitteilung.

Die CAUX-Information hat sich beim Prasidenten der TAK, Regie-
rungsrat' Dr. Paul Huber, in Luzern iiber diese neue Arbeitsform er-
kundigt.

In der Medienmitteilung steht unter
anderem: «Die Starkung der stadti-
schen Raume ist also eingebunden in
die Rauniordnungspolitik des Bundes
und der Kantone, die Stadt und Land
in ihren besonderen Starken, aber aucb
Schwierigkeiten gleichermassen unter-
stutzt.»

Herr Regierungsrat, was sind Ihrer
Ansicht nacb diese Starken, diese
Schwierigkeiten?

P. H.: Ich teile die Einschatzung der
Raumplaner und derjenigen, die sich
mit der wirtschaftlichen Entwicklung
befassen: Das kreative Potenzial kumu-

liert sich in den Stadten. Die Mischung
von Kulturen, Ansichten und Gruppie-
rungen, die sich miteinander auseinan-
der setzen, fiihrt zu neuen Formen.
Kurz, in den Stadten wird zusatzlich je-
nes Potenzial erarbeitet, welches zur Er-
haltung der Landschaft notwendig ist
und dadurch den Finanzausgleich er-
moglicht. Darum gilt es, den Stadten
Sorge zu tragen, nicht einfach um der
Wirtschaft allein zu dienen, sondern um
uber die Ressourcen verfiigen zu kon-
nen, die ein Land insgesamt fiir seine
Wohlfahrt braucht. Daher darf man die

Stadte nicht bis zum Punkt verkommen

lassen, wo sie von ihren Problemen er-
driickt wiirden. Das ist eigentlich das
Ziel dieser (Tripartiten Agglomerations-)
Konferenz.

CI: Weiter heisst es: «In den letzten

Jahren hat sich die Stadte- und Ag-
glomerationsproblematik verscharft.»
Worin insbesondere?

P. H.: Die Schwachen einer Gesell-

schaft sammeln sich mit ihren Problemen

in einer Stadt, das muss man deutlich se-
hen. Entsprechend brauchen die Stadte
die Unterstiitzung der gesamten Nation.

In konjunkturell schlechten Zeiten kumu-
lieren sich dann die daraus erwachsenden

Lasten, bis ein sozialer Sprengstoff ent-
steht - aus ungeldsten Fragen wie bei-
spielsweise der Integration.

Wenn die Stadt in der Lage sein soli,
das alles aufzufangen, setzt dies voraus,
dass man sie als politisches, raumplaneri-
sches, bauliches Gebilde wahrnimmt und
gemeinsam fordern und stiitzen kann.
Gerade in der Schweiz gibt es eine Reihe
von Agglomerationen, die nicht im Ho-
heitsgebiet eines einzelnen Kantons lie-
gen. Es soli nicht zu Soll-Bruchstellen
kommen im Verhaltnis zwischen Stadten

und Kantonen. Da haben die Stadte schon

seit einiger Zeit gemahnt; «Ihr, die Kan
tone, ihr schlaft!» Es gab schon eine Zeit
lang eine Vorgangerorganisation der
TAK, der die Bundesbehorden aber noch
nicht angehorten. Von dorther kam die
Forderung, es solle eine gemeinsame
Plattform geschaffen werden, in Form

von Empfehlungen arbeitend, um zu ver-
hindern, was bei der Drogenpolitik ge-
schah, namlich dass Probleme zu lange
nicht angegangen werden.

Wir (die TAK) sollen zumindest in
den dringlichsten Fragen verbindend wir-
ken. 1999 wurde ein Katalog erstellt, der
die Schwerpunkte unserer Arbeit defi-
niert: Sozialpolitik, Integrationspolitik,
Jugendpolitik, Drogenpolitik, Sicherheit,
Kultur und Verkehrs- und Umwelt-

fragen... Mit den zur Verfugung stehen-
den Ressourcen konnen wir unmoglich
auf alien Gebieten gleichzeitig wirken.
Daher konzentrieren wir uns auf die ers-

ten zwei Themen.

CI: Es ist die Rede von «partner-
schaftlicher Zusammenarbeit zwischen

Bund, Kantonen, Stadten und Gemein-
den». Das tont ja ganz geschwisterlich,
wo doch sonst beharrlich auf Nichtein-

mischung und Abgrenzung gepocht
wird!

P. H.: Wir mussten diese Widerstande

tatsachlich iiberwinden. Politisch haben wir

uns jetzt auf diese Form geeinigt, aber es
wird sich nun zu bewahren haben. Ja, es ist
menschlich, dass Leute primar ihre Kompe-
tenzen, Zustandigkeiten und diese Abgren-
zungen als Erstes im Augenmerk behalten
statt das Wohl der Biirgerinnen und Burger.

' Mitglied der Regierung des Kantons Lu
zern, Vorsteher des Justiz-, Gemeinde-
und Kulturdepartementes

Der Luzerner Regierungsrat Paul Huber.
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Unterwegs in der Stadt.

Damit die (von Menschen verursach-
ten) Probleme von der Verwaltung aufge-
fangen werden konnen, miissen deren
Strukturen flexibel genug sein. Es hat
diese Probleme gegeben und wird sie
wohl weiter geben. Kompetenzen definie-
ren heisst ja auch Doppelspurigkeiten
vermeiden, das ist wichtig. Organisatori-
sche Abgrenzung ist eines, Abgrenzung
in den Kdpfen ist etwas anderes, wie etwa
die Einstellung: «Dies ist mein Thema.»
Es geht schiiesslich darum, geniigend ge-
meinsamen politischen Willen zu mobili-
sieren, damit die Starken der Stadt gefor-
dert und ihre Schwachen abgefedert
werden. Meine Rolle (als Prasident) ist
es, Dinge einzuleiten und die Leute zu-
sammenzubringen. In ein paar Jahren
wird niemand danach fragen, wer was ge-
sagt hat, und sicher wird es, bis so eine
Arbeit funktioniert, noch einige Konfiikte
geben. Wenn man aber einmal den Nut-
zen der Arbeit nachweisen kann, werden
diese allmahlich verschwinden. Deshalb

ist die TAK auf 4 Jahre befristet gegriin-
det worden; dann soli eine Evaluation
vorgenommen werden.

Cr. Vertreten Sie diese Ansicht

schon seit einiger Zeit und hat dies
dazu gefiihrt, dass Sie die TAK prasi-
dieren?

P. H.: In der Konferenz der Kantonsre-

gierungen habe ich immer darauf hinge-
wiesen, dass wir nicht standig warten
sollten, bis die Stadte mit ihren Proble-
men bei uns anklopfen. Aber in diesem
Gremium sind Stadt- und Landkantone

vertreten. Die Beflirchtung des Zukurz-
kommens kann entstehen, es ist aber auch
ein reales Risiko. Anderseits sehen die

Bergkantone auch, dass der Bund - und
die Kantone in ihrem Bereich - den Las-

tenausgleich nur machen konnen, wenn
die Stadte stark sind.

Fiir mich ist es ein persdnliches Anlie-
gen. Ich bin in einem urbanen Gebiet auf-
gewachsen und daher iiberzeugt, dass
man zu Unrecht meint, die Leute konnen
sich in jedem Fall «selber wehren». Im
Gegenteil, Solidaritat ist in der Gesell-
schaft notwendig.

CI: Zuriick zur Medienmitteilung:
«Begieitung der Folgearbeiten des Bun-
des zum Kernstadtebericht in der

Form von Konsuitationen der TAK zu

Zwischenberichten und zum Schluss-

bericht». Ist dies eine neue Form, zu
Sitzungsgeldern zu kommen?

P. H.; Wir haben 2-3 Sitzungen pro
Jahr, es gibt 8 Gemeinde- und Stadte-
vertreter, 8 Kantonsvertreter und - nach
einer recht harten Auseinandersetzung -
8 Bundesvertreter. Da in der TAK hoch-

politische Fragen behandelt werden,
sind auch Mitglieder des Bundesrates,
je nach Thema und Zustandigkeit, ver
treten.

Es geht um zentrale Fuhrungsaufga-
ben und es muss dabei ein Resultat er-

reicht werden konnen. Dazu und aus

Griinden der Durchsetzbarkeit braucht es

die politische Ebene. Die Aufgabe der
Ausarbeitung und Vorbereitung der zu
behandelnden Geschafte wird dann auf

der «technischen» Ebene, das heisst von
einzelnen Bundesamtern, sprich Chefbe-
amten, wahrgenommen. Sitzungsgelder
gibt es keine. Wir miissen das in unser
laufendes Arbeitspensum einbauen. Ein
50%-Pensum fiir wissenschaftliche Mit-

arbeit ist eigens fiir die TAK gesprochen,
mehr nicht. Die technischen Gremien er-

ledigen ihr Pensum ebenfalls im Rahmen
ihrer laufenden Aufgaben.

CI: «Entwicklung von Leitlinien fiir
die horizontale und vertikale Zusam-

menarbeit in inner- und interkantona-

len AggIomerationen» - das hort sich
ja an wie das Pilotprojekt einer Verwal-
tungsreform fiirs neue Jahrhundert!

P. H.: In der horizontalen und vertika-

len Zusammenarbeit der Agglomeratio-
nen wird derzeit viel versucht. Flier kon

nen wir Leitlinien erarbeiten. Es kann

gegebenenfalls in Verwaltungsreformen
munden, aber auch in Formen der Zusam
menarbeit. Seit das Gemeindesystem in
diesem Kanton vor mehr als 150 Jahren

entstanden ist, hat sich doch einiges ver-
andert! Es braucht einen dauernden Ent-

wicklungsprozess, den wir beschleunigen
wollen, der aber so gestaltet sein muss,
dass sich niemand iiberfahren fiihlt. Aus

diesem Grund beabsichtigen wir nicht
den grossen Wurf, sondern einen konti-
nuierlichen Prozess unter Einbezug aller
Betroffenen. Es geht darum zu lernen
und das Gelernte umzusetzen. Ich sehe

dies als einen organischen Prozess, nicht
eine von oben her verordnete Strukturre-

form.

CI: Die TAK diskutiert iiber den

Handlungsbedarf insbesondere in den
Bereichen Sozialpolitik und Integrati-
onspoiitik. Es betrifft aiso Menschen-
schicksaie, ist politisch aber auch ein
heiss umkampfter Bereich. Wie kann
die TAK einen guten Kurs steuern,
ohne auf Jeder vorhandenen parteipoli-
tischen Klippe Schiffbruch zu erlei-
den?

P. H.: Es handelt sich um eine Platt-

form zur Koordination und zum Aus-

tausch. Damit konnen Doppelspurigkei
ten und Einzelgange verhindert werden.
Wir bewegen uns im Spannungsfeld zwi-
schen der Allzustandigkeit, wo kaum je
etwas geschieht, und der Alleinzustandig-
keit, wo man allenfalls unter Scheuklap-
pen leidet und im Detail versinkt.

Stadt und Urbanitat habe ich person-
lich selbst miterlebt, im Positiven und im
Negativen. Ich wohne weiterhin in einem
Arbeiterquartier und setze mich bewusst
diesen Fragen aus. Was die TAK betrifft,
hat die parteipolitische Zugehdrigkeit
keine Rolle gespielt. Man hat es ja schon
erlebt: Alle (Parteien) mussten sich der
Notwendigkeit einer Drogenpolitik stel-
len. Es ging um einen fairen, menschli-
chen Umgang mit einem Problem, das
nicht ausradierbar war. Eine ahnliche Ent-

wicklung zeichnet sich ab im Bereich
Verkehr. Friiher war dies ein Thema von

Links. Heute verschliesst sich keiner der

Biirgerlichen der Ansicht, dass ohne ein
(sehr gutes) Verkehrswesen die Stadt
schiiesslich zu Grunde geht. Politische
Kampfpositionen blattern hier (bei Auf
gaben wie jenen der TAK) einfach ab, da
sie zur Problemlosung nicht taugen.

Interview: Christoph Sprang
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Aus der Presse

The Guardian, GB
im

Am 17. Januar erschien eine

Reportage iiber den Nottingham Part
nership Council aus der Feder unseres
Kollegen Mike Smith (s. Seite 3). In
der redaktioneilen Fussnote weist der

Guardian auf die Webseite der Initia

tive Hoffming in den Stddten bin;
www.hopeinthecities.org.

La Regione Ticino, OH
■" ■ ■ \ A- - - - -

Die in Bellinzona erscheinende
Zeitung brachte am 29. Januar einen
Bericht von Giovanni Conti unter
dem Titel: Armati solo di valori (Al-
lein mit Werten bewaffnet). Er berich-
tet iiber die Stiftung fur Moralische
Aufriistung (MRA), deren Rat sich
auf Initiative ihres Prasidenten, Cor-
nelio Sommaruga, mit Vertretern der
Bevdlkerung und des Kantons Tessin
traf. Conti kennzeichnet die MRA als
«Vorschlag zu einer neuen Lebensdy-
namik, die im Horchen in der Stille
wurzelt, als Folge des Horens auf <die
Andern>, ihre Bediirfnisse und Erfah-
rungen. Eben auf dem personlichen
Erfahrungsaustausch baut die MRA
ihr Wirken auf, ausgerichtet auf alle,
denen die Notwendigkeit ethischer
Werte bewusst ist, ... um in sich die
Kraft zu finden, dem Egoismus zu
widerstehen, der sich neustens im fre-
netischen Wettrennen der Globalisie-
rung ausdruckt.»

La Liberte, CH

Am 12. Februar brachte die Frei-
burger Tageszeitung in ihrem Mon-
tagsmagazin ein ganzseitiges Inter
view mit Cornelio Sommaruga iiber
«die Globalisierung aus der Perspek-
tive der Verantwortung». Der Unter-
titel lautet: «Nach dem IKRK enga-
giert sich Sommaruga dafiir, die Ziele
der Moralischen Aufriistung zu ak-

tualisieren.» Ein vier Spalten breites
Foto des Konferenzzentrums in Caux
illustriert die Seite. Nebst dem Inter
view widmet Michel Panchaux eine
halbe Spalte dem «sehr aktiven Ruhe-
stand» Sommarugas, der «sich einen
Ruhestand iiber seine Rosen im Gar
ten gebeugt ganz und gar nicht vor-
stellen konnte». Dann werden die ver-
schiedenen Funktionen aufgelistet,
die er derzeit wahrnimmt. Der dritte
Teil der Reportage zeigt am Beispiel
des bevorstehenden Sommerpro-
gramms, was sich in Caux tut. Mit
seinen Fragen deckt der Journalist
Urspriinge, Institution und Ziele der
MRA ab und fragt schliesslich, ob
sich Caux naher bei «Porto Alegre»
oder bei «Davos» ansiedeln lasse.
Dazu Sommaruga:

«Weder das eine noch das andere.
Die Personen, die nach Caux kom-
men, vertreten nicht ihre Regierungen
oder ihre Wirtschaftsverbande. .. So-
gar die Kirchenleute vertreten nicht

ihre Konfessionen. Man nimmt als
Mensch teil. Es werden keine Resolu-
tionen verabschiedet. Es gibt keine
offentlichen Erklarungen. Wenn es
zu Verpflichtungen kommt, dann
werden diese im Gewissen der Teil-
nehmenden eingegangen. Man kommt
nicht, um die Welt neu zu erfinden. Man
kommt, um sich zu bereichern, auf-
zutanken vor dem Hintergrund, dass
jeder Mensch auf seine Weise seine
Verantwortung wahrzunehmen hat.
Ob es nun um Politik oder Wirt-
schaft gehe, ermutigt Caux die
Fiihrungskrafte, den Dialog zu for-
dern; es ermutigt aber auch die Biir-
ger, ihr Stiick Verantwortung in
einem Geist der Toleranz mitzutra-
gen.»

MLIBEBTE

Papua-Neuguinea: Anerkennung

Im Januar erhielt Alan Weeks, ein
australischer Vertreter der MRA-In-
itiative Agenda der Versdhnung, einen
Brief vom Ministerprasidenten Pa-
pua-Neuguineas. Darin geht es um
ein Programm flir Vertrauensbildung,
welches seit Jahren wiederholt ange-
boten wurde (und uber das wir auch
in der CAUX-lnformation berichte-
ten). Flier der Brieftext:

«Lieber Herr Weeks! - Danke fiir
Ihre ermutigenden Worte anlasslich
des 25. Jahrestages unserer Unabhan-
gigkeit. Es war tatsachlich ein Mei-
lenstein in der Geschichte unseres
Staates und unserer Burger, die stolz
waren, diesen Anlass mit Freunden
aus dem Ausland feiern zu kdnnen.

Ich babe vom Beitrag Ihrer Organi
sation Kenntnis genommen, die mit
Unterstiitzung der Aus Aid das Pro
gramm fur Vertrauensbildung in Bou
gainville durchgefuhrt hat. Ich ergrei-

fe die Gelegenheit, um Ihnen im Na-
men der Regierung und des Volkes
unsere Anerkennung fur diesen Bei
trag auszusprechen. - Flochachtungs-
voll, Mekere Morauta, Kt, MP»
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Schwer zu erklaren

Vom «Durchschnittsmddchen» zur Pro-

fessorin: Oxana Kiichman

Ihre «geistliche Erneuerung» habe
begonnen, meint die ukrainische Leh-
rerin Oxana Kuchman, als sie an einer
Pilgerreise ins siidfranzosische Lourdes
teilnahm, organisiert von ihrer katholi-
schen Kirche in Lviv (Lemberg), «eine
schone Stadt aus alter Zeit in der west-

lichen Ukraine, nahe der polnischen
Grenze», wie Oxana sie beschreibt.

Damals hatte sie gerade an der staatli-
chen Universitat Lviv in englischer Spra-
che und Literatur promoviert. Sie wusste
nicht sicher, was sie mit ihrem Leben an-
fangen wollte, und war unzufrieden mit
ihrer Temporarstelle. «Ich war ein egoisti-
sches Durchschnittsmadchen, das selbst-
verstandlich annahm, es werde alles, was
es wolle, durch ein Minimum an Leistung
bekommen», sagt sie. «Ich war arrogant
und achtete nicht auf die Gefiihle anderer

- in der Uberzeugung, dass nahezu jeder
mir etwas schuldete.» Es gefiel ihr auch,
andere zu demiitigen. «Es war eine Art
Unterhaltung», sagt sie. Trotz allem ging
sie weiterhin jeden Sonntag zur Kirche;
dort erfuhr sie von der Reise nach Frank-

reich.

«Frankreich war fiir mich ein Traum-

land, also beschloss ich mitzugehen.»
Ihre Erwartungen waren nicht besonders
hoch. «Es war ein Mittel zum Ausspan-
nen und vielleicht eine Gelegenheit, inter-
essante neue Leute kennen zu Iernen.»

Doch in Lourdes geschah etwas, was sie
nur schwer erklaren kann. «Ich begann
liber mein Tun nachzudenken und meine

bisherige Lebensart zu analysieren. Mir
kam vor, als drehe sich in lueinem Innern
ein Schliissel. Gott schien mir eine neue

Chance geben zu wollen, indem er mir
half, auf neue Art flir ihn empfanglich zu
werden, und mir eine Tiir 6ffnete.»

Robuster geworden

Sie war sich ganz und gar nicht sicher,
was dieser «Ruf» bedeutete oder wohin er

fuhren wiirde. «Ich hatte nicht das Gefuhl,
die geistige Kraft oder Tiefe zu besitzen,
um die nachsten Schritte alleine zu fin-

den», erklart sie. Genau damals bot sich
ilir die Gelegenheit, im nahe gelegenen
Pidbusch an einem Seminar fiir Lehrperso-
nen teilzunehmen, organisiert von Foun
dations For Freedom, einem MRA-Pro-
gramm, das vor allem fiir junge Menschen
in den neuen Demokratien Osteuropas ge-
dacht ist. Sie erinnert sich, wie sich ihr in
jenen funf Tagen wahrend der Diskussio-
nen und in Gesprachen mit den Animato-
ren aus Westeuropa vollig neue Ausblicke
eroffneten. «Meine Seele brauchte Nali-

rung, und dort fand ich sie. Als ich wieder
nach Hause kam, stellte ich fest, dass ich
neues Vertrauen entdeckt hatte und see-

lisch robuster geworden war. Es kam mir
vor, als sei ich auf einem neuen Pfad. Ich
verfiel nicht mehr in Depression oder warf
die Flinte ins Korn, wenn es nicht so lief,
wie ich wollte. Da war auch eine neue Lie-

be und Geduld fur die Menschen. Ich

konnte ihnen Vertrauen schenken und ihre

Fehler vergeben. Und obschon ich nicht
sofort wusste, genau welche Entscheidun-
gen ich fiir die Zukunft treffen sollte, wuss
te ich doch, wie ich es tun und wie ich vor-
warts gehen kormte.»

Bald wurde ihr bewusst, dass sie ei-
gentlich am liebsten unterrichten wollte.
Sie fand eine Stelle als Englischprofesso-
rin an der Westukrainischen Hochschule

in Lviv. «Ich glaube, durch den Unterricht
kann ich mich voll ausdriicken und

gleichzeitig andern niitzlich sein.» Sie
sagt, sie hatte begonnen, sich um andere
Menschen zu kiimmern. Nun trifft sie

sich einmal wochentlich mit einer Gruppe
von Studierenden, um sowohl personliche
wie auch weitergehende Probleme zu be-
sprechen und iiber das zu diskutieren,
wofiir sie sich interessieren - «so, wie wir
es im Seminar in Pidbusch taten. Ich

mochte ihnen und mir selbst helfen, in
uns drin etwas zu verandern», meint sie.
Sie traumt auch von einer Verbesserung
des nationalen Erziehungssystems.

Weiter hat sie angefangen, an die
Hochschulabganger zu denken, die grosse
Schwierigkeiten haben, eine Anstellung
zu finden. Sie beabsichtigt, ein Projekt in
Gang zu setzen, das jungen Leuten prakti-
sche Arbeitserfahrung in grossen auslan-
dischen Unternehmen vermittelt, wobei
sie durch freie Unterkunft und Verpfle-
gung entlohnt werden. Es ware Bedin-
gung, dass sie nach Ablauf der vereinbar-
ten Arbeitsperiode wieder in die Ukraine
zuriickkehren. «Naturlich werde ich flir

ein solches Projekt Unterstiitzung brau-
chen und suche nun potenzielle Partner,
die sich dafur interessieren», sagt sie.

Paid Williams

Herzlichen Dank!
Wiederum durfen wir all jenen - im-

mer zahlreicher werdenden - Leserin-

nen und Lesern, die ihren Abonne-
mentsbetrag furs neue Jahr grossziigig
nach oben aufgerundet haben, ganz
herzlich danken. .ledes kleinste «Extra»
ist willkommen! Wie Sie wohl vermu-

ten, ist unsere Zeitschrift finanziell
nicht selbsttragend, auch wenn vie I frei-
williger Einsatz dahinter steckt. Daher
freut es uns, wenn das Gedankengut der
CAUX-Information weitere Kreise zie-

hen kann und unter anderem auch jene
erreicht, die sich ein Abonnement sonst
nicht leisten kormten und es sehr schat-

zen, diese Infortnationen regelmassig
zu erhalten.

Zu all dem haben Sie mit Ihren gros-
seren und kleineren Aufrundungen bei-
getragen. Damit die Zuschiisse vollum-
fanglich ihrem Zweck zugute kommen,
erlauben wir uns diesen «koIIektiven

Dank». Vergelt's Gott und alles Gute!
Verena Gautschi
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Vom Horchen zum Handein: Die Kraft
Louis Schweitzer

Im ersten Teil seines Beitrags (siehe vorhergehen-
de Nummer) umriss der Autor - Franzose, Pfarrer
und Hoehschuldozent - den Werdegang Frank Bueh-
mans, der sieh naeh einetn tiefen geistliehen Erlebnis
daran niaehte, grossen sozialen Heransforderungen
zu begegnen; wie er dureh Frennde die Praxis der
Stille und die Gewissenserforsebung kennen lernte
und dafiir bekannt wurde, dass er die Oxfordgrup-
pen der Zwanziger- und Dreissigerjabre und danaeh
die Bewegung fiir eine moraiiseh-geistige Aufrustung
ins Leben rief.

Weiter gibt Schweitzer einen kurzen Einblick in
die biblischen Berichte vom Horchen auf Gottes

Weisungen, so auch mit den Worten Samuels:
«Rede, Herr, dein Knecht h6rt!». Es seien Men-
schen, meint Schweitzer, «die sich dazu entschlossen
haben, im Personlichen wie im Globalen auf die
Stimme Gottes zu horen, ihre Erfahrungen gegen-
seitig auszutauschen und zu versuchen, die so ge-
wonnenen Impulse sowohl im eigenen Leben als
auch in der Gesellschaft umzusetzen.» Sie bediirften

jedoch jener Quelle, in der «die radikalsten Mass-
stabe mit der radikalsten Barmherzigkeit» verbunden
seien. Dem heutigen Menschen falle das Stillesein
nicht leicht, doch die Praxis der Verinnerlichung
und der inneren Offnung konne zu einer grossen Be-
reicherung fiihren.

Was erhoffen wir uns von der Praxis

der Stille? Sicherlich nicht eine mystische
Erfahrung, die dem Missbrauch Tiir und
Tor ofFnen kdnnte. Wir suchen eine Hal-

tung der Verfiigbarkeit einzunehmen, des
ofFenen Herzens fur das, was Gott uns zu
zeigen wiinscht. Vielleicht eine Moglich-
keit, ein bestimmtes Wort des Evangeli-
ums, einen Bibelvers tief in uns aufzu-
nehmen, etwas zuweilen Altbekanntes,
das aber nun tiefer in uns eindringt.

Wir verharren oft im Oberflachlichen,
auch unsrer selbst. Durch die Praxis der

Stille werden wir geistesgegenwartig,
aufmerksam und offen. Diese einfache

Ubung verandert vieles in unserem Le
ben. Manche, die oft schon langer Chris
ten sind, entdecken gleichsam die
Stichhaltigkeit des Wortes Gottes flir ihr
alltagliches Leben. Diese Entdeckung ist
erschiitternd, da sie einer Begegnung
gleicht. Wer der Bergpredigt in der Stille
zuhort, sie in sich aufoimmt, den Stift in
der Hand, und sie ins eigene Leben ein-
fliessen lasst, wird feststellen, wie er-
staunlich aktuell und zutreffend sie ist.

Diese Entdeckung erhalt nur dann ei
nen Sinn und ist von Nutzen, wenn man
bereit ist, die daraus gezogenen Lehren
auch umzusetzen. Diese Empfanglichkeit
kann uns fur Weiteres offnen, das wir nicht
unbedingt erwarten, fur weniger «meditati-
ve» Gedaiiken. Dies miissen wir akzeptie-
ren, ohne uns ungeduldig nach mehr oder
weniger ausgefallenen Offenbarungen zu
sehnen. Das normale Ziel der Praxis der

Stille ist die Vertiefung des Lebens und
nicht ein permanentes Wunder. Gleichzei-
tig diirfen wir uns aber auch nicht den
moglichen Initiativen Gottes verschlies-
sen, wenn und falls er diese vorhat.

Prijfsteine

Selbstverstandlich ist die Gefahr

gross, nur auf sich selbst zu horen. Wie
priift man, ob das, was man hort, wirklich
Gottes Wille ist und nicht einfach der

Ausdruck unseres Unbewussten, dessen
Wiinsche oder Angste?

Eine erste Moglichkeit besteht darin,
nachzupriifen, ob das Empfangene mit
dem Evangelium (zum Beispiel der Berg
predigt) in Einklang steht - mit dem, was
wir iiber Gottes Willen wissen. «Ein Priif-

stein ist die Bibel. Sie ist von den Erfah

rungen von Menschen durchtrankt, die es
unter gottlicher Offenbarung durch die
.lahrhunderte gewagt haben, experimen-
tell mit Gott zu leben.»'

Die Oxfordgruppe hat das, was dieser
Text uns sagt, in vier Kriterien prazisiert
und zusammengefasst, welche die Praxis
der Stille nachpriifbar machen und auch
stimulieren: Es sind dies die absolute

Ehrlichkeit, absolute Uneigenniitzigkeit,
absolute Reinheit und absolute Liebe. Ihr

absoluter Charakter macht deutlich, dass
es sich hier nicht um Regeln handelt, son-
dern um Bezugspunkte, wie etwa die Fix-
sterne am Himmel. Sein Leben in der

Stille nach diesen vier Punkten zu analy-
sieren ist eine recht erniichternde Erfah

rung.

Ein weiterer moglicher Priifstein ist,
dass man dariiber mit anderen spricht, die
ebenfalls die Praxis der Stille pflegen.
Auch eine gemeinsame Zeit der Stille mit
anschliessendem Gesprach ist denkbar.
Dabei geht es keinesfalls um eine Beich-
te, sondern nur um ein Gesprach iiber das
eben Erhaltene. Die Erfahrung zeigt, dass
sich die Notizen oft seltsamerweise er-

ganzen. Vor allem muss gelten, dass die
Meinung der anderen wichtig und meine
subjektive Erfahrung nicht iiber jede
Kontrolle erhaben ist (1. Thessalonicher
5,19-21).

4. Praxis der Stille

und Psychologie

Wer in der Stille eine bestimmte Tiefe

des Zuhorens erreicht, wird in sich selbst
viel Ungeahntes entdecken, ohne dabei in
psychoanalytische Bereiche vordringen
zu miissen. In dieser Hinsicht hat die Pra

xis der Stille zur Folge, dass wir das ent
decken, was wir das tiefe Selbst nennen
konnten. Sie hilft uns also, mit uns selbst
ins Reine zu kommen, iiber die Empfin-
dungen und Aufregungen unseres ober
flachlichen Selbst hinaus.

«Wir wollen wissen, aus welchem
Grund wir eine Entscheidung fallen»,
schreibt der Philosoph Henri Bergson,
«und dann stellen wir fest, dass wir uns
ohne Grund entschieden haben, ja viel
leicht sogar entgegen jedem verniinftigen
Grund. Aber genau dies ist in manchem
Fall der beste Grund. Denn die abge-
schlossene Handlung ist nicht mehr Aus
druck einer oberflachlichen Idee, die bei-
nahe ausserhalb unserer selbst liegt,
deutlich und leicht auszudriicken: sie

spiegelt all unsere Gefiihle, unsere Ge-
danken und unsere innersten Bestrebun-

gen wider, auch die besondere Lebens-
auffassung als Ausdruck all unserer
vergangenen Erfahrung. Kurz gesagt: Sie

' (Frank Buchman) Frank Buchman aktu-
elL Luzern, Caux Verlag (1978), S.16
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der Stille (zweiter Teil)

ist der Spiegel unseres personiichen Be-
grifFs von Gluck und Ehre.»-

Als Kommentar zu Bergson fiigt Vla
dimir Jankelevitch fiber die Freiheit hin-

zu: «Das freie Handeln erscheint, werm
man das Heranreifen des Handelns zeit-

gemass als Reflexion des Wachstums er-
fasst, wie inspiriert - durch meine eigene
Veranlagung, den zentralen Brunnen,
dem alles freie Handeln entspringt, und
schliesslich durch dieses innere Gewis-

sen, das man in den Worten von Meister
Eckhart als den <kleinen Funken> be-

zeichnen k6nnte.»'

Das Gewissen

Heutige Glaubende aus einer westli-
chen Gesellschaft stellen sich die legitime
Frage, ob diese Erfahrung wirklich spiri-
tueller Art sei - oder nur eine Mikro-Psy-
choanalyse, die in der Stille etwas aus un-
serem Unbewussten wieder aufleben

lasst, was wir verdrangt batten.

Mir scheint, dieser Einwand sei nicht
berechtigt. Werm es stimmt, dass Gott so
zu uns sprechen kaim, dann kann er es
nur fiber unsere eigene Psyche tun. Durch
uns also kann der Heilige Geist wirken.
Jedem Propheten kommt eine besondere
Bedeutung zu, je nach der Form, in der er
die Botschaft Gottes empfing. Das wird
durch die stilistische Vielfalt bezeugt.
Genauso ware es nutzlos, aussortieren zu
wollen, was in der Stille von Gott und
was von uns selbst kommt. Wenn be-

stimmt nicht alles von Gott stammt, dann
stammt alles von uns oder erreicht uns

durch uns selbst. Und beides ist durchaus

nicht unvertraglich. «Mein Herz halt dir
mein Wort vor: Ihr sollt mein Antlitz su-

chen. Darum suche auch ich, Herr, dein
Antlitz» (Ps. 27,8).

Es liesse sich leicht eine Verbindung
zwischen diesem inneren Wort und dem

ethischen Gewissen herstellen. Einige
sprechen ja vom Horen auf das eigene
Gewissen. Denn sicherlich war es schon

immer das Gewissen, das dem Menschen
ermoglichte zu erkennen, was Gott von
ihm erwartete. Zwar kann eine atheisti-

sche Psychologic, wie z. B. bei Freud, im
Uber-Ich nur die Reflexion der elterlichen

Verbote sehen. Glaubende konnen darun-

ter jedoch auch die mehr oder weniger
verstfimmelten Uberreste des Gespurs fur
Gut und Bose verstehen, das von Gott
herkommt, das Verstandnis des unaban-
derlichen Gesetzes, das zwar fast aus-
geloscht ist, aber noch immer die Hand-
schrift des Verfassers tragt.

In seinem Buch Der unbewusste Gott

betont der Psychologe Viktor Frankl:
«Verstandlich wird das Gewissen erst von

einer aussermenschlichen Region her;
letztlich und eigentlich also nur dann,
wenn wir den Menschen in seiner Ge-

schopflichkeit verstehen...»"

Die Wahrheit

So konnen wir auch begreifen lernen,
dass die Praxis der Stille ausserhalb des

namentlichen Christentums «funktio-

niert». Um nur zwei Beispiele zu nennen:
Wir konnen Marc Aurel, den stoischen
Kaiser, zitieren, dessen «Selbstbetrach-

tungen»' nicht nur eine klassische spiritu-
elle Erfahrung des Stoizismus darstellen,
sondern einem personiichen Stille-Notiz-
buch ahneln.

Mahatma Gandhi seinerseits schreibt:

«Ich habe keine besondere Offenbarung
des gottlichen Willens. Ich bin fest davon
uberzeugt, dass er sich jedem von uns
taglich offenbart; aber wir halten uns die
Ohren zu, um die <sanfte, leise Stimme>
nicht zu horen. Wir verschliessen die Au-

gen, um die <Feuersaule> nicht vor uns zu
sehen.»

Er fahrt fort: «Was ist Wahrheit? Diese

Frage lasst sich nicht problemlos beant-
worten; ich fur mein Teil habe sie geldst,
indem ich davon ausgehe, dass es die in
nere Stimme ist, die zu uns spricht. (...)
Die Wahrheit befindet sich im Herzen ei-

nes jeden Menschen. Dort mfissen wir sie
suchen, um uns von ihr leiten zu lassen,
zumindest so wie sie uns erscheint. Aber

wir haben nicht das Recht, andere zu

^ Henri Bergson, Essais sur les donnees
immediates de la conscience, Paris, PUF
(1997), S. 128

^ Vladimir Jankelevitch, Henri Bergson,
PUF, S. 67

■' Viktor Frankl, Der unbewusste Gott,
Mfinchen, Kosel (1988), S. 47

' Marc Aurel, Selbstbetrachtungen,
Frankfurt, Insel (1992)

Zeit zur Besinnung mit Stift und Papier.
Paul Tournier: «... ganz einfache Dinge, die unser Verstand uns
nicht zeigen konnte».
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In Richtung Frieden

zwingen, nach unserer eigenen Auffas-
sung der Wahrheit zu handeln.))"^

Sammlung und Tat

Die Praxis der Stille erfordert Zeit. Bei

vielen Dingen, zum Beispiel beim Erler-
nen eines Instruments, sind die ersten

Schritte oft rasch und verbliitfend. In un-

sern ersten Momenten der Praxis der Stil

le konnen wir in bisher ungeahnte Tiefen
unsrer selbst vordringen. Es tauchen in
unserem Gewissen wieder Dinge auf, die
wir lieber verbergen wiirden, sogar vor
uns selbst. Dies kann die Chance fur

fruchtbare Entscheidungen und eine sehr
bereichemde Tiefgriindigkeit sein.

Dann miissen wir fur uns selbst einen

Rhythmus und die Ausdauer finden. Die
Neuordnung und die Erfahrungen, die
durch die ersten Schritte moglich wurden,
fuhren zu einer regelmassigen Empfang-
lichkeit vor Gott. So wird der Mensch

schrittweise zu einem Ganzen vereint.

Lasst man das Licht Gottes auf sich

scheinen, verandert man sich Schritt fur
Schritt und stellt fest, dass das Evangeli-
um sehr wohl ein Weg ist, dem wir heute
in unserem Leben folgen konnen,

Zum Schluss einige Zeilen von Paul
Tournier aus seineni ersten Buch, das er
iibrigens Frank Buchman widmete:
«Wenn wir uns sammeln, erkennen wir
ganz einfache Dinge in unserem Leben,
die unser Verstand uns nicht zeigen konn-
te. Wir finden auch die Inspiration zur
Tat. Derm das wahre Leben besteht aus

diesen zwei sich gegenseitig erganzenden
Wechselzustanden: Sammlung und Tat;
das stille Nachsinnen, welches zur Tat
fiihrt, und die Tat, welche in der stillen
Betrachtung zur Reife gelangt.»'

aus dem Franzdsischen

von Simone Lohse

' Gandhi, Tous les hommes sent freres,
Idees. Gallimard (1969), S. 127 und 133.

' Paul Tournier, Kmnkheit und Lebens-
probleme, Basel, Schwabe (1941)

Die Frauenlnitiative Frieden stiffen, die mit drei namhaften Treffen
in Caux zwischen 1991 und 1996 ihren Anfang nahm, hat zu Anbruch
des neuen Jahrtausends im indischen Panchgani eine neue Wegniarke
gesetzt. Motto der Begegnung: «Jeder und jede ein(e) Handwerker(in)
des Friedens». Rund fiinfzig Personen trafen sich wahrend einer Ja-
nuarwoche im wunderschonen und friedlichen Rahmen des MRA-Kon-

ferenzzentrums Asia Plateau in den Hiigeln Maharashtras, um ihre
Vision vom Frieden zu vertiefen.

Gleich am ersten Tag wurden die
mannigfaltigen Facetten des Frie-
dens in einer lebhaften Runde an-

gesprochen - von personliehen, ge-
sellschaftlichen oder politischen
Gesichtspunkten aus, entsprechend
den Herkunftsorten der Einzelnen.

Dann konnten die Teilnehmenden

aus 19 armen und wohlhabenden

Landern der fiinf Kontinente frei-

miitig die Elemente des Friedens
ergriinden; dabei lag der Schwer-
punkt auf dem inneren Frieden, der
die hauptsachliche Voraussetzung
darstellt.

Sehr geschatzt wurden die Semi-
nare uber «Anteil nehmendes Zu-

h6ren», geleitet von einer erfahre-
nen Ausbildnerin. Sie trugen zur
besseren Wahrnehmung bei, wie
dieses Zuhbren praktiziert werden
und wie es jenen zugute kommen

karm, die vom Leben verletzt wor-
den sind. Die «Erzahlrunden», wo
ohne Zeitdruek, unter mitfuhlen-
dem Zuhoren in kleinen Gruppen
personliehe, oft schmerzliehe Wer-
degange ausgedruckt werden konn
ten, ermoglichten es, iiber Versehie-
denheiten des Alters, der Rasse oder
der Religion hinweg starke Bande
menschlieher Gemeinsamkeit zu

kniipfen.

Dabei stellte sich heraus, dass
Konflikte als wichtige Quelle des
Lernens und der geistigen Entwick-
lung dienen konnen; ebenso konnen
sie «gew6hnliche» Menschen zum
Dienst fur gewaltlose Veranderung
mobilisieren: sei es das riskante,
mutige Flin und Her einer einzelnen
Frau zwischen erklarten Feinden in

den brodelnden Quartieren einer in
dischen Grossstadt, um drohende

I

Zu Beginn wird die symboHsche Lampe entzundet (in der Mitte die libetische Delegierte).
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- Herz um Herz

Unruhen zu entscharfen; sei es die
Vereinigung der Mutter von Naga-
land im Nordosten Indiens (angren-
zend an das «Goldene Dreieck»),
welche den Polizisten und Gren-

zwachtern eine Handvoll Reis brin-

gen, um sie zur Wachsamkeit gegen
Drogendealer anzuspornen, die
ihren Kindern gefahrlich werden;
sei es jene junge Ruanderin, Ziel-

besondere Rolle bei der Forderung
von MitgefLihl und Gewaltlosigkeit.
Beharrlich glaube ich, dass die
wichtigsten und besten Grundwerte
zu Hause, von der Mutter gelernt
werden. ... Das Mitgefuhl und die
Sorge fiir andere bilden die Grund-
lage fur Frieden und F[armonie.»

Dieses Mitgefuhl, das Zuhoren,
aber auch die Bereitschaft zu Verge-

■<

Eine aufmerksame Zuhorerschaft.

scheibe endloser Krankungen durch
misstrauische und gehassige Solda-
ten, der es gelingt, diese Manner
eher als Abbilder Gottes zu sehen
denn als Folterknechte...

Mitgefuhl fordern
Glucklicherweise hatte auch der

Humor einen hohen Stellenwert, so
zum Beispiel dank der energischen
Prasidentin der tibetischen Frauen:
von winziger Gestalt, aber umso be-
eindruckender durch den Mut und
die ansteckende Fahigkeit, iiber sich
selbst zu lachen. Aus Dharamsala
kommend, uberbrachte sie uns die
trelTende Botschaft ihres weltlichen
und geistlichen Chefs, des Dalai
Lama: «...die Frauen haben eine

bung und Frieden wurden jah auf
die Probe gestellt, als die Nachricht
von der Ermordung eines afrikani-
schen Staatschefs eintraf, aus des-
sen Land zwei Frauen anwesend
waren, Seite an Seite mit Vertrete-
rinnen der kriegsfulirenden Nachbar-
lander. Doch die Offenheit und der
ehrliche Wunsch nach Frieden bei
den einen wie den andern siegten
iiber die Geflihle von Angst, Zorn
und Hass, auch dank gemeinsamem
Gebet. Erlebtes Leid und ein riesiges
Sehnen nach einem Ende der Gewalt-
taten dienten auch den vier Teilneh-
merinnen aus den drei Landem des
Mittleren Ostens, die seit vielen Jahr-
zehnten miteinander im Konflikt lie-
gen, als gemeinsamer Nenner.

Wir hatten auch das Vorrecht, In
diens Realitaten, seine Lebenskraft
und Unternehmungslust kennen zu
lernen - dank Besuchen in einer ex-
pandierenden Giesserei fur Zwei-
taktmotoren und einer Hochschule
fur Sozialwissenschaften, sowie der
Begegnung in der Distrikthauptstadt
mit den Leiterinnen einer Frauen-
Hilfsorganisation fur benachteiligte
Kinder. Wir besuchten auch HIV-
positive Dorfbewohnerinnen und
halfen mit, ein Gesundheits-Basis-
zentrum in der Nahe von Asia Pla
teau zu reinigen und von Unkraut
zu befreien.

Was blelbt?
Was wird auf langere Sicht von

diesem Treffen iibrig bleiben - ne-
ben dem Gefuhl, dauerhafte Verbin-
dungen gekniipft zu haben, die das
Netz «gew6hnlicher» Friedens- und
Vertrauensstifterinnen von Konti-
nent zu Kontinent verstarken? Wo-
durch wird sie sich von den unzahli-
gen andern Konferenzen von
Frauengruppen oder -vereinigungen
unterscheiden, die fur Frieden in der
Welt arbeiten? Wir wissen, dass fur
einen dauerhaften Frieden, egal auf
welcher Ebene, der notwendige Pro-
zess seinen Anfang in jener Demut
findet, die uns bewusst macht: «Die
Veranderung, der Friede beginnt bei
mir», und wo niemand zu warten
braucht, bis er oder sie Experten in
dieser Kunst des Herzensfriedens
sind. Doch die Lauterkeit unserer
Absichten und die Kraft unserer
personlichen Verpflichtung sind un-
abdingbar. Sowohl wiedergefunde-
nes Vertrauen zu uns selbst oder
zu andern, dank unverbliimtem
Austausch tiefer Erfahrungen, wie
auch die Wiederentdeckung ge
meinsamer Werte, welche die ganze
menschliche Familie einander naher
bringen, sind Schritte in Richtung
Frieden.

Christiane Garin
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Washington, USA,
20-24. JunI Die Sommerkonferenzen In Coux

Verbindungen schaffen -
fiir Versohnung und Gerechtigkeit

lautet das Thema dieser Tagung, die
gemeinsam von den MRA-Initiativen
Hoffnung in den Stddten und Agenda fiir
Versohnung mit dem Institut fiir Glaube
und Politik gestaltet wird.

Konnen Spiralen des Masses und der
Vergeltung unterbrochen warden, urn der
Gewalt vorzubeugen? Kann eine ehrliche
Anerkennung der Geschichte die Energie
fur Gerechtigkeit freimachen? Dies sind
einige der Fragen, die dort zur Beratung
anstehen.

Donnerstag, 5. - Freitag, 13. Juli:
Freiheit, Verantwortung und
Fuhrungsinitiative

Nie zuvor war unsere personliche
Freiheit so gross, nie zuvor allerdings
waren wir auch so sehr miteinander

verwoben. Fs bedarf einer weitsichti-

gen Fiihrung, um neu gegrundete und
alte Demokratien gleichermassen mit
den notwendigen Fahigkeiten auszu-
statten, verantwortungsvoll mit der
Freiheit umzugehen. Dieser Konferenz-
abschnitt widmet sich der Forderung
und Entwieklung solcher Fuhrungsqua-
litaten auf alien Ebenen der Gesell-

sehaff.

Dienstag, 31. - Sonntag, 5. August:
Agenda der Versohnung I:
Friedensinitiotiven

Mutige Menschen in Konfliktgebie-
ten iiberall auf der Welt engagieren
sich fur den Frieden aus der Oberzeu-
gung, dass es einen besseren Weg gibt
als Gewalt, um Gerechtigkeit zu erzie-
len und tief verwurzelte Verhaltens-

weisen zu wandeln. Der Konferenz-

abschnitt bietet solchen Menschen die

Moglichkeit, gemeinsam zu erfor-
schen, wie tief greifend der Wandel im
Herzen der Betroffenen sein muss,
Mut zu schopfen und voneinander zu
lernen.
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Somstag, 14.-Donnerstag, 19. Juli:
Caux-Konferenz Mensch &
Wirtschaft (CCBI)

Sieben Foren werden auf der CCBI
2001 zahlreiche Aspekte des Wirt-
schafts- und Geschaftslebens abdecken:
1. Werte fur Wirtschaft, Industrie und
Handel im Westen sowie in den neuen
Marktwirtschaften; 2. Positive und
negative Auswirkungen der Informa
tions- und F-Technologien; 3. Interna
tionales Forum fur Medienfachleute;
4. Engagiertes Unternehmertum in klei-
nen und mittelstandischen Unterneh-
men; 5. Armut und Arbeitslosigkeit;
6. Umwelt, Okologie und zukunfts-
trachtige Entwieklung; 7. Junioren-
Round-Table.

Sonntag, 22. - Sonntag, 29. Juli:
Ziele und Werte fur das neue
Jahrhundert

Wahrend dieser Woche erarbeiten
Laien und Eachleute gemeinsam in
einem Generationen iibergreifenden
Gesprach interaktiv folgende Themen-
komplexe; - Eine Neubetrachtung der
Werte fur die Gesellschaft: personliche
und gesellschaftliche Entscheidungsfin-
dung. - Bioethik, Organtransplantation,
Bewahrung der Schopfung: Wohin steu-
em Wissenschaft, Forschende und Ge
sellschaft? - Hoffnung in den Stadten:
Vertrauen bilden, Gemeinschaft for-
dern, Moglichkeiten schaffen - fiir alle.

Dienstag, 7. - Sonntag, 12. August:
Von der Angst zur Liebe - Eine
Reise des Giaubens

Angst kann ein tiickisches Ubel
sein, das Beziehungen zerstort und
ftir viele Dramen in der Geschichte
verantwortlich ist. Wie sollen wir
inmitten der Bedurfnisse der heuti-
gen Zeit - gefangen in Angst - unser
Bestes geben? Wir miissen unsere
Angste kennen, damit Glaube und
Liebe uns helfen konnen, sie zu uber-
winden.

Dienstag, 14.-Sonntag, 19. August:
Agenda der Versohnung II:
Verantwortung globalisieren

Vielerorts in unserer globalisierten
Welt fuhlen sich Menschen ausser
Stande, einen positiven Wandel her-
beizufiihren. Wie konnen der Einzelne
Oder eine Gruppe zur Schaffung einer
gerechten und gesunden Gesellschaft
aktiv beitragen?

Die ausfiihrliclieren Programme
fiir die einzelnen Konferenzen kon
nen bei unserer Adresse angefordert
Oder unter www.caux.ch abgerufen
werden.


