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Wer ist «entv\/ickelt»?

«Entwicklung» ist heute ein beliebtes Diskussionsthema geworden.
Dabei stellt sich die Frage: Was ist Entwicklung und wer ist entwik-
kelt?

Wenn wir das Wort Entwicklung horen, denken wir unwillkiirlich an
den Unterschied zwischen den reichen und armen Landern und wie

wir diese Kluft iiberbriicken konnen. Mit Bedauern denke ich an all

die Jahre, welche die Vereinten Nationen auf dieses Problem ver-
wendet haben. Sie stellten verschiedene Theorien auf, die aber alle
den menschlichen Faktor unberiicksichtigt liessen und deshalb frii-
her Oder spater in Enttauschung und Misserfolg endeten.

Wahrend vieler Jahre wurde die «trickle down»-Theorie der Ent

wicklung propagiert. Es wurde behauptet, man brauche das Geld
nur oben hineinzustecken, worauf es automatisch hinunterfliesse

und alle davon profitierten. Aber das funktionierte nicht. Auf dem
Weg nach unten gab es zu viele klebrige Finger, an denen es hangen
blieb.

Es folgte die Entwicklungstheorie der «Planwirtschaft». Doch wenn
man sich die Planwirtschaft Osteuropas ansieht, so muss man fest-
stellen, dass auch sie nicht funktioniert.

Dann kam die Entwicklungstheorie der «Grundbedurfnisse». Neu-
erdings war die Rede vom «Monetarismus» und der «Magie des
Marktes». Doch es steht fest, dass die Weltwirtschaftslage seit 1949
noch nie so unsicher war wie heute. Das internationale Schuldenpro-
blem konnte in diesem Jahr zu Bankzusammenbriichen rund um die

Welt fiihren, die den einfachen Mann in jedem Land betreffen konn-
ten. Ich hoffe, es wird nicht dazu kommen, aber es zeigt doch die
Welt, in der wir leben.

Ich denke an Mutter Teresa, die in einem unterentwickelten Land in
Armut zur Welt kam und in einem anderen Land in Armut ihre
Arbeit verrichtet. Dabei babe ich den Eindruck, dass sie «entwickel-
ter» ist als viele von uns im Westen. Wenn ich an die hohe Zahl der
Drogenabhangigen und Kriminellen, der Ehescheidungen und
Abtreibungen bei uns denke, frage ich mich: Gehoren wir wirklich
zu den entwickelten Landern? Nehmen wir mein eigenes Land,
Grossbritannien. Die britische Polizei war stets der Inbegriff flir
Geradlinigkeit. Kiirzlich sind jedoch so viele kriminelle Verbindun-
gen zwischen der Londoner Polizei und der Unterwelt aufgedeckt
worden, dass manche Leute sagen, die englischen Behorden wiirden
eine neutrale Untersuchung scheuen. Und doch halten wir uns fiir
entwickelt!

Europaisch-amer

Den Auftakt zur diesjahrigen Sommerkonferenz in Caux bildete
ein europaisch-amerikanischer Dialog. Dass der Graben zwischen
den beiden Kontinenten immer tiefer zu werden droht, ist leider
nur allzu bekannt. Diesen Graben zu verringern, war das Anlie-
gen der mehreren hundert Teilnehmer von beiden Seiten des
Atlantiks, die sich in Caux eingefunden hatten. Sie versuchten,
Vorurteile abzubauen, Missverstandnisse auszuraumen und
gemeinsame Ziele zu finden. Wie es in Caux ein hoher Beamter
des amerikanischen Staatsdepartements formulierte: «Die ent-
scheidenden Schritte zur Versohnung und Verstandigung zwi-

Erst in den letzten zwei Jahren haben die Experten begonnen, den
vergessenen Faktor in ihren Entwicklungstheorien zu beriicksichti-
gen. Die Weltbank schlug in ihrem Jahresbericht iiber die Entwick
lung im Jahr 1980 einen iiberraschenden Ton an. Sie erklarte, drin-
gender als die Entwicklung des Bruttosozialprodukts und des Zah-
lungsausgleichs sei die menschliche Entwicklung. Auch wir in der
Brandt-Kommission setzten uns mit dem Faktor Mensch auseinan-

der. Es gab zwar Mitglieder, die ihn nicht erwahnt haben wollten
und meinten, wir diirften im Brandt-Bericht keine Werturteile abge-
ben, es diirfe darin nur von wirtschaftlichen Tatsachen die Rede
sein. Wir kampften hartnackig um diesen Punkt, und der Brandt-
Bericht aussert sich jetzt in aller Klarheit: «Auch die vorurteils-
freiesten Plane fiir eine wirtschaftliche und soziale Verhesserung

der Lebensbedingungen werden ihr Ziel nicht erreichen, wenn nicht
parallel dazu im Norden und im Siiden der Kampf um die Befreiung
des Menschen von iiberholten Ideen und engen nationalen Interes-
sen, von Leidenschaften und Vorurteilen aus der Vergangenheit
gefiihrt wird.» Ich habe mich personlich sehr eingehend mit der
Frage der Entwicklung beschaftigt und wurde haufig enttauscht,
weil die westlichen Lander ihre Versprechungen, den armen Landern
zu helfen, oft nicht erfiillten. Was mich jedoch in den letzten Jahren
am meisten ermutigt hat, war zu sehen, wie iiberall da, wo die Mora-
lische Aufriistung in der Dritten Welt am Werk ist, ein neuer Geist
hervorbricht. Es ist in den westlichen Regierungskreisen noch nicht
geniigend bekannt - dass es Menschen gibt, die nicht auf Hilfe von
aussen warten, sondern bereit sind, selbst etwas fiir die Losung ihrer
Probleme zu tun.

i

Die Botschafterin der USA in der Schweiz, Faith Ryan Whittlesey,
nahm als offizielle Vertreterin des amerikanischen Staatsdep^^-
ments an der Konferenz teil. Hier im Gesprdch mit Daniel Mouu,
dem Frdsidenten der Stiftung fiir Moralische Aufriistung.
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ikanischer Dialog

schen den Menschen werden vielleicht nicht auf der politischen
Ebene zwischen Washington und Bonn, Washington und Moskau
Oder Bonn und Paris getan werden, sondern durch Menschen, die
sich auf personlicher Ebene aktiv engagieren; denn dort muss
sich die Verstandigung abspielen.»
Die Teilnehmer batten Gelegenheit, sich gegenseitig Fragen iiber
ihre Lander und deren Politik zu stellen, wie zum Beispiel:
Erwartet Europa, dass Amerika eine Fuhrungsrolle einnimmt? -
Sind die Friedensbewegungen in Europa ein Zeichen mangelnder
Verteidigungsbereitschaft? - Warum ereifern sich die Europaer
so, wenn die Amerikaner anders denken ais sie, wo sie doch unter

so uneins sind? - Die Diskussionen forderten Missverstand-

niDse auf beiden Seiten zutage, konnten aber auch zu deren Kla-
rung beitragen.
Richard Ruffin aus Washington meinte; «Grosse Aufgaben in der
Welt warten auf eine Losung; Beendigung der Armut, Schaffung
von Frieden und Gerechtigkeit und einer freien Gesellschaft, in
der die Menschenrechte gewahrleistet und die Menschenwiirde
gewahrt sind. Solch grosse Ziele konnen nur erreicht werden,
wenn wir eine echte Partnerschaft zu verwirklichen vermogen,
nicht nur zwischen Nordamerika und Europa, sondern zwischen
alien, die sich fiir solche Aufgaben einsetzen. Ich hoffe, dass wir
auch zur Starkung des gegenseitigen Vertrauens beitragen kon
nen; sonst neigen wir dazu, unabhangig voneinander und zum
Nachteil der Allgemeinheit zu handeln. Ich glaube, gerade unsere
Andersartigkeit kann unsere Starke ausmachen.»
Ein in Amerika lebender Englander und Journalist, Michael Hen
derson, ausserte sich besonders zu den antiamerikanischen Stro-
mungen, denen er in Europa begegnete: «Als Auslander in Ame
rika mache ich mir Gedanken dariiber, was der Antiamerikanis-

mus in den Amerikanern selbst bewirken muss. Er macht ein

grossziigiges Volk weniger grossziigig und weniger bereit, sich mit
^j^Noten der Welt zu befassen. Vor allem aber schwacht er das
T' .rauen der Amerikaner in die eigene Demokratie - indem sie

Francis Blanchard (I.), Generaldirektor des Internationalen Arbeits-
amtes (BIT) in Genf im Gesprdch mit John Van de Water (r.), dem
Vorsitzenden des ((National Labor Relations Board» in Washington,
und Willi Rentzman (Mitte). John Van de Water erinnerte an den
1977 erfolgten Austritt der USA aus der Internationalen Arbeitsor-
ganisation wegen ((Verpolitisierung» und dankte Blanchard fiir sei-
nen unermiidlichen Einsatz, der 1980 zum Wiedereintritt der USA in

diese Weltorganisation fiihrte.

sich namlich so sehr auf die Fehler in ihrer Aussenpolitik konzen-
trieren, unterschatzen sie die enormen Krafte, die ihre Nation
besitzt.»

Mme Irene Laure, die friihere Sekretarin der sozialistischen
Frauen Frankreichs, wandte sich mit bewegenden Worten an die
Amerikaner: «Zweimal zu meinen Lebzeiten sind Sie uns Euro-

paern zu Hilfe gekommen. Sie haben Millionen junger Menschen
in der Blute ihrer Jugend verloren, weil wir Europaer es nicht ver-
standen haben, miteinander auszukommen. Sie haben einen
hohen Preis bezahlen mussen. Dafur danke ich Ihnen von ganzem
Herzen.»

Die Tagung erhielt einen besonderen Akzent durch den Besuch
der USA-Botschafterin in Bern, Faith Ryan Whittlesey, die in
ihrer Ansprache darauf hinwies, dass Kontakte von Mensch zu
Mensch, wie sie in Caux moglich sind, mithelfen, Spannungen
abzubauen und Freundschaft und Vertrauen zu schaffen - «die

zwei Eckpfeiler einer sicheren und freien Welt».

Die Jungen Leute unterhalten sich gern mit Mme Irene Laure, der
fruheren franzbsischen Parlamentsabgeordneten (Mitte), die ihnen
ihre Erfahrungen aus einem reichen Leben bereitwillig mitteilt. ((Die
Zukunft gehort der jungen Generation)}, ermutigt sie sie immer wie-
der. (dhr habt grosse Aufgaben und eine grosse Verantwortung.
Ergreift die Zukunft mit beiden Hdnden.»

Was wir Amerikaner lernen mussen

Unser Land geht wirtschaftlich durch ausserst schwierige Zeiten.
Die Arbeitslosigkeit unter den schwarzen Teenagern betragt bis
zu 53 Prozent, den bisher hochsten Prozentsatz. Wegen der Rezes-
sion in der Autoindustrie ist die Bevolkerung ganzer Stadte prak-
tisch ohne Arbeit. Naturlich haben noch viele Menschen alles,
was sie brauchen und mehr als das. Doch stellt sich die Frage:
Konnen wir eine echte Gemeinschaft bilden, in der jede Gruppe
bereit ist, die Note der anderen Gruppe mitzutragen?
Wir Amerikaner reden oft und voll Stolz von unserer Freiheit.

Und doch sind wir eine Nation, die dringend befreit werden
muss. Wir benotigen eine personliche Befreiung, die es dem Heili-
gen Geist ermoglicht, seine voile Herrschaft auszuiiben.
Wenn ich verletzt werde, brauche ich die Freiheit der Vergebung
und die wiederhojte Bereitschaft zu verzeihen, ohne zuriickzu-
schauen. Ebensowichtig ist die Freiheit von den Reaktionen ande-
rer Menschen, so dass ich sie auch dann, wenn ich mit ihnen nicht
einverstanden bin, schatzen und das Beste in ihnen fordern kann.
Im selben Mass, wie das Bewusstsein von Gottes Gegenwart und
Kraft in meinem Leben wuchs, begann ich zu entdecken, dass ein
von Selbstbezogenheit befreites Herz bereit wird, sich um andere
zu kiimmern und voile Verantwortung zu iibernehmen.

Margaret Smith
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Dr. Abdo Sallam, der fruhere dgyptische Gesundheitsminister, mil
seiner Frau und seinen Enkelkindern: «Meine Frau und ich nehmen

zum erstenmal an einer Familienkonferenz in Caux teil. Wir sind
froh, dass wir unsere Enkelkinder mitgebracht haben. In den zehn
Tagen, die wir bier verbrachten, haben wir einen Familiengeist erlebt,
wie er wirklicb sein sollle. Es entstand ein Verstdndnis zwischen den

Familienmitgliedern auf der Basis von moralischen Grundsdtzen.
Unsere Enkel haben mit Kindern verschiedenster Nationalitdten

Freundschaft geschlossen. Ich bin sicher, dass sie als Erwachsene
einmal eine bessere Welt gestalten werden, als wir das getan haben,
wenn sie in diesem internationalen Geist der Liebe, des Verstdndnis-

ses, Teilens und Fiirsorgens aufwachsen kdnnen.»

P

Die Familie in der

Wie regiert man ein Land mit 50 Millionen Einwohnern?
Eine Sladt mit 50 000 Biirgern?
Und wie wird man mit einer fiinfkopfigen Familie fertig?

Wenn wir im Atomzeitalter uberleben wollen, miissen wir die
Kunst des Zusammenlebens neu erlernen. Viele Menschen sind

Mitglieder irgendeiner Gemeinschaft - einer Gewerkschaft, einer
Berufsvereinigung, einer Kirche oder einer Fussbalimannschaft.
Einer Gemeinschaft aber gehoren alle Menschen an - der Fami
lie. Niemand ist ohne Vater und Mutter zur Welt gekommen.
Irgendwo sind auch eine Grossmutter und ein Grossvater, wahr-
scheinlich auch Briider und Schwestern, Tanten, Onkel und Vet-
tern. Zu diesem Kreis, der alle Altersklassen umfasst, gehoren die
verschiedenartigsten Menschen - komplizierte, leicht erregbare,
praktische, aufrichtige, reiche oder arme. Hier ist also eine fixfer-
tige Gruppe, in der wir lernen konnen, mit andern zusammenzuar-
beiten.

Uberlegungen wie diese waren Anstoss zur diesjahrigen Familim-
konferenz, der vierten, in Caux. ^
Fragen, welche die Familien taglich beschaftigen, wurden von
alien Generationen gemeinsam diskutiert, wie zum Beispiel:
• Macht - Wer trifft zu Hause und im Land die Entscheidun-

gen?
• Arbeit - die Arbeitstiberlasteten und die Arbeitslosen

• Geld - Kann man dariiber offen sprechen - oder hort bei Geld
die Freundschaft auf?

• Nahrung - Unsere Einstellung zu Armut und Uberfluss
• Frieden - Sind wir Friedensstifter oder Friedensdemonstran-

ten und -apostel?
Mit dem Hass - der Macht, die unseren Planeten zerstoren konnte
- befassten sich die Teilnehmer sehr eingehend. Ein zwblfjahriges
Madchen erzahlte: «Meine Eltern sind geschieden. Mein Vater
hat wieder geheiratet. Ich begann, meine Stiefmutter zu hassen,
weil sie jetzt den Platz in meines Vaters Flerzen einnimmt, den ich
vorher hatte. Ich wollte, dass alle Menschen mit mir Mitleid hat-
ten und sagen wurden, wie schlecht meine Stiefmutter sei.» Wah-
rend einer Zeit der Stille wurde dem Madchen klar, dass es mit
seinem Hass ebenso falsch handelte wie seine Stiefmutter. Es ent-

schloss sich, ihr zu schreiben und sich fiir seine feindselige Hal-
tung zu entschuldigen. Das fiel ihm nicht leicht. Aber sein gl
strahlendes Gesicht war Beweis genug, dass Gott am Werk war.
Ein Vater zweier TQchter im Teenager-Alter erklarte: «Familien

A" ■» A



Welt von heute

konnen selbstsiichtige Materialisten hervorbringen, die darauf aus
sind, ihre Mitmenschen und die Gesellschaft auszunutzen. Sie
konnen aber auch die kommende Generation dazu erziehen, fiir
andere Menschen zu sorgen und Verantwortung fiir andere Natio-
nen zu ubernehmen. In Caux babe ich beobachtet, wie meine
TQchter viel aufgeschlossener fiir andere Menschen wurden und
sich auch fiir andere Lander zu interessieren begannen.»
In der Familie konnen wir uns eine Wertskala zu eigen machen,
die uns hilft, eine eigene Meinung zu bilden und faische Ideen zu
durchschauen. Dies ist im Zeitalter der Massenmedien, die oft
unser Denken manipuiieren, sehr wichtig. Natiirlich hat hier auch
die Schule eine wichtige Aufgabe. Aber den grossten Einfluss hat
doch die Familie. Hier konnen die Fragen der menschlichen Exi-
^az und die wirklichen Probleme besprochen und echte Losun-
g  . gefunden werden.»
Junge Eltern druckten ihre Sorge aus: «Die permissive Erziehung
hat versagt und eine Unzahl von Problemen hervorgerufen. Zur
autoritaren Erziehung unserer Eltern zuriickzukehren, ist nicht
moglich. In Caux lernen wir eine Disziplin zu fmden, die von
innen, aus dem Gehorsam gegeniiber der inneren Stimme, kommt.
Vor dieser Autoritat sind Eltern und Kinder gleich.»
Bei einer Versammlung erklarte ein elfjahriger Japaner: «Gestern
abend wollte ich mit meinem alteren Bruder sprechen und ihm
sagen, was ich von unseren Streitigkeiten dachte und wie wir
Freunde werden konnten. Doch kam ich nie zum wesentlichen

Punkt.» Unter den Zuhorern befand sich auch sein Bruder. Als

gegen Ende des Meetings jedermann Gelegenheit hatte, sich zu
aussern, stand er auf und sagte: «Im Verlauf dieser Zusammen-
kunft erklarte mein Bruder, er sei nie zum wesentlichen Punkt
gekommen. Ich habe eine Technik entwickelt, wie ich ihn unter
Druck setzen konnte, so dass er uber bestimmte Dinge nicht mit
mir sprechen konnte. Ich will damit aufhoren und mich so verhal-
ten, dass mir jeder alles sagen kann, was er denkt.»
Auf die Frage, ob eine Scheidung wirklich so folgenschwer sei,
wie viele Leute sagen, antwortete eine Mutter: «Ja, meine eigenen

;rn liessen sich scheiden, und ich weiss, dass dies Unsicherheit
und gleichzeitig ein Verlangen nach Sicherheit und Zuneigung in
mir erzeugte, die mein ganzes Leben pragten. Wenn dies auch

Der finnische Parlamentsabgeordnete, Vaeinoe Rautiainen, mi! Frau
und Tochler: «Im vergangenen Jahrhundert gab es im zentralen Tell
Finnlands, wo wir wolmen, grosse Hungersndte. Viele Menschen fan-
den den Tod. Ich glaube, unser Yolk hat dadurch Bescheidenheit
dem Leben und auch der Nahrung gegeniiber gelernt. Ubermdssiger
Wohlstand kann uns dem eigentlichen Leben entfremden. Wetm wir
die richtige Haltung den Problemen gegeniiber haben, konnen sie
auch etwas Gutes bewirken.

Allein fiihlen wir uns den Weltproblemen gegeniiber vollkommen
machtlos. Hier in Caux spiire ich eine alien gemeinsame, ernsthafte
Beschdftigung mit diesen Problemen. Sobald ich kann, werde ich
wieder nach Caux zuriickkommen. Ich brauche die Ermutigung, die
ich hier gefunden habe.»

nicht immer der Fall ist, so besteht doch die Gefahr, dass wir eine
Generation hervorbringen, deren Merkmale Rucksichtslosigkeit
und Unsicherheit sind. Unter solchen Voraussetzungen verfallen
die Menschen leicht falschen Ideologien und Demagogen, die
ihnen Sicherheit in einer Gruppe versprechen.»
Man kann sich kaum das Staunen eines Kindes vorstellen, wenn

es Erwachsene trifft, die offen viber die Fehler, die sie in ihrem
Leben machten, reden. Es folgt oft eine tiefe Stille. Nach einem
solchen Moment sagte ein zehnjahriger Junge: «Ich habe meinen
Eltern lange nicht alle Dummheiten erzahlt, die ich gemacht
habe.» Ein ganze Woche brauchte er, bis er den Mut aufbrachte,
seinem Vater etwas einzugestehen, das er ihm verschwiegen hatte.
Fur ihn wird Caux immer mit diesem befreienden Erlebnis ver-
bunden sein.

Es ist zu hoffen, dass viele Familien, die in dieser Konferenz eine
neue Einigkeit und Ausrichtung gefunden haben, ihre Erfahrun-
gen anderen Familien weitergeben werden.

Joyce Kneale
Amie Zysset



Wirtschaft: Konfrontation oder gemeinsan

Den Abschluss der Sommerkonferenz bildete cine Wirtschaftsta-
gung, die unter dem Thema «Konfrontation oder gemeinsame
Verantwortung?» stand.
Urn der weltweiten Arbeitslosigkeit Herr zu werden, mussen bis
zum Jahr 2000 in der Welt eine Milliarde neue Arbeitsplatze
bereitgestellt werden. Diese bestiirzende Tatsache gab Francis
Blanchard, der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes
(BIT) in Genf, bekannt, als er zu mehr als 250 Arbeitgebern,
Gewerkschaftern und Arbeitnehmern sprach. Er fuhrte aus, das
BIT, eine Tochterorganisation der Vereinten Nationen, setze sich
mit seiner einmaligen Struktur - Regierung, Arbeitgeber, Arbeit-
nehmer - fiir menschenwurdige Arbeitsbedingungen, Bekamp-
fung der Arbeitslosigkeit, Schutz der Menschenrechte und Einig-
keit in der Welt ein. Er forderte die Anwesenden auf, sich bei der
nachsten Wirtschaftskonferenz in Caux uber die Rolle der Arbeit

abgestimmten Politik Erfolg gehabt haben, im Gegensatz zu ande-
ren, die diesen Aspekt zum eigenen Schaden vernachlassigten.
Geradezu revolutionar klangen Berichte von unlangst errichteten
Betrieben des General-Motors-Konzerns, in denen die iiblichen
Strukturen der Hierarchie praktisch verschwunden sind und die
Selbstverantwortung aller Mitarbeiter die Basis des Erfolgs und
der Arbeitsfreude bildet.

Inspiration unerlasslich
Auch pessimistische Stimmen waren nicht zu uberhoren, die eine
Zukunftsstrategie ohne weiteren Abbau von Arbeitskraften als
unrealistisch bezeichneten. «Wie reagieren wir auf diese Hers"^
forderung?» fragte Graham Turner, ein englischer WirtschaiJ^
kommentator. «Ohne einen Gesinnungswandel werden Entschei-
dungen lediglich aufgrund von Ertragszahlen und nicht unter Ein-

Dr. Santos Neves,

Vizeprdsident des
Brasilianischen

Industrieverbandes.

Professor
Nobutane Kiuchi,

Pros idem des

Weltwirtschafts-
instituts,

Tokio.

Gedanken zu machen. Man werde neben den gewohnten Arbeits-
formen (40-Stunden-Woche, fester Lohn) ganz neue Beschafti-
gungsweisen finden mussen, um das ungeheure Arbeitslosenpro-
blem in den Griff zu bekommen.

John Van de Water, Vorsitzender des «National Labor Relations

Board», Washington, sicherte dem Generaldirektor des BIT zu, er
werde alles in seiner Macht Stehende tun, damit die USA nicht
nur finanziell ihren Verpflichtungen nachkommen werden, son-
dern auch zur Einigkeit beitragen und mithelfen, «dass diese
grosse Organisation den Zweck erfullen kann, fiir den sie geschaf-
fen wurde».

Zum Thema Arbeitsbeschaffung
Das Thema Arbeitslosigkeit zog sich wie ein roter Faden durch
die Diskussionen. George Sherman, ein Industrieberater aus den
USA, tadelte die Konzeption einer «Wegwerf-Gesellschaft», in
der Menschen iiberfliissig werden. «Was moralisch falsch ist,
kann wirtschaftlich nicht richtig sein», sagte er.
Auf grosstes Interesse stiess der Vortrag von Prof. Stephen Fuller
von der Harvard Business School in Boston und friiherem Vize-

prasidenten von General Motors. Er befiirwortete eine «bessere
Verwaltung der menschlichen Ressourcen», eine Philosophie, die
vom Glauben an die Menschenwiirde ausgeht und die Menschen
fur wichtiger erachtet als Produktivitat und Gewinn. Er nannte
weltbekannte Unternehmen, die mit einer auf den Menschen

beziehung des Menschen gefallt. Wir mussen uns grundlegend
andern, um der Krise Herr zu werden. Inspiration ist unerlasslich.
Ich glaube, dass uns Wege zur LQsung der Probleme gezeigt wer
den, die wir uns noch gar nicht vorstellen konnen. Um einer
neuen Wirtschaftsordnung zum Durchbruch zu verhelfen, mussen
wir in moralischer Hinsicht vollig neue Wege gehen.»
Ron Peacock von der Transportarbeiter-Gewerkschaft in Manche
ster ist der Ansicht, dass iiberspitzte Lohnforderungen Arbeitslo
sigkeit erzeugen. Ein Wochenende in einem Zentrum der Morali-
schen Aufrustung babe ihm den Mut gegeben, der Arbeitgeberde-
legation, die ihm am Tisch gegeniiber sass, vorzuschlagen, fortan
absolute Ehrlichkeit zur Basis aller Verhandlungen zu machen.
Kevin Twaite, Vorsitzender der 700 Mitglieder zahlenden Arbeits-
losen-Sektion der Druckergewerkschaft in London, schilderte,
wie der Verlust des Arbeitsplatzes zu Depressionen, Eheschei-
dung und sogar zum Selbstmord ftihren kann. In Caux habe er
seinen Zynismus uberwunden und dank der Aufgeschlossenheit
der Menschen neue Hoffnung gefunden. «Wir diirfen nicht nur
auf unsere Gruppe schauen und sollten vor allem unsere Briider
in der Dritten Welt nicht vergessen», sagte er.

Scbaffung neuer Arbeitsplatze
Sowohl Frederik Philips, ehemaliger Prasident des Philips-Kon-
zerns, als auch Neville Cooper, Direktor der Standard Telephones
& Cables Ltd., London, glauben, dass bei der Schaffung neuer



le Verantwortung?

Arbeitsplatze Phantasie unerlasslich sei. Philips schilderte, wie
sein Konzern mil der hollandischen Regierung vereinbarte, dass
die 57'/2jahrigen Mitarbeiter in Pension gehen, um ihren Arbeits-
platz jiingeren Kraften zu iiberlassen. Cooper sieht in der steigen-
den Arbeitslosigkeit «ein Zeichen unserer Schwache und unseres
Versagens; wir brauchen eine innere Verpflichtung, dies in Ord-
nung zu bringen». Er glaubt, dass die neuen Technologien zwar
kurzfristig Arbeitsplatze wegrationalisieren, jedoch auf langere
Frist gesehen wieder neue schaffen aufgrund von Bediirfnissen,
die noch nicht voraussehbar sind. Falls die Steuergesetzgebung
ihnen geniigend Spielraum lasse, konnten kleinere Unternehmen
B^weniger als zwanzig Mitarbeitern Beschaftigungsmdglichkei-
ttk. schaffen, wie dies eine Untersuchung des Massachusetts Insti
tute of Technology zeigt.
«VoIlbeschaftigung ist nicht selbstverstandlichw, sagte Fritz Hoch-

Ein Denkanstoss

Es ist unglaublich, dass das Geld scheinbar immer noch die einzige
Sicherheit vieler Menschen ist. Wenn wir um aber nur mit der fman-
zielien Seite der Industrie beschdftigen, werden uns die Augen fur die
vor uns liegenden Realitdten verschlossen bleiben.
Im Alien Testament heisst es, dass Menschen zugrunde gehen, wenn
sie keine Zukunftsperspektive haben. Das gilt auch fur die Industrie.
Ohne Vision geht sie zugrunde.
Ich lernte einiges iiber die Industrie von dusserst unerwarteter Seite.
Vor einem Jahr hatte ich ein Idngeres Gesprdch mit Mutter Teresa in
Kalkutta. Sie erzdhlte mir von ihrer Reise durch die skandinavischen

Ldnder. Dort traf sie Leute, die sagten: «Wenn ich Geld hdtte, wiirde
ich es Ihnen geben» oder: «Wenn ich nicht diese oder jene Verpflich
tung hdtte, wiirde ich bei Ihrer Arbeit mitmachen.» «Darum geht es
iiberhaupt nicht», meinte sie dazu. «Ich bin zu dieser Arbeit berufen.
Aber Ihre Aufgabe ist es, ins Geschdftsleben, in die Politik und Indu
strie ein gdnzlich neues Ziel und eine neue treibende Kraft zu brin-
gen.» Sie fuhr fort: «In den skandinavischen Ldndern habe ich eine
geistig-geistliche Armut und eine Ziellosigkeit vorgefunden, die viel
schwieriger zu beheben ist als die materielle Armut hier in Kal
kutta.»

Gerade in diesem Zusammenhang empfmde ich unsere Arbeit hier in
Caux als so wichtig. Gott dffnet unsere Herzen und unser Denken.
Er zeigt uns ein neues Ziel, gibt eine neue Wegweisung und stellt uns
die dazu ndtigen Mittel zur Verfiigung. Dadurch erlebt man eine
tiefe Zufriedenheit, denn das beste, das man geben kann, dient dem
hochsten Ziel, das man kennt.

Paul Gundersen,
Direktor einer finnnischen Firma.

Ron Peacock,

Transportarbeiter-
Gewerksch uft,
Manchester.

Francis Blanchard,

Generaldirektor des

Internationalen

Arbeitsamtes (BIT)
in Genf.

■*

Professor
Stephen Fuller,
Harvard Business
School, Boston,
friiherer
Vizeprdsident von
General Motors.

mair, Nationalrat und Landessekretar der Gewerkschaft Metall-
Bergbau-Fnergie in Linz. In Osterreich sei der immer noch hohe
Beschaftigungsgrad vor allem der Paritatischen Kommission zwi-
schen Regierung, Unternehmern und Gewerkschaften zu verdan-
ken. Dieses Gremium sei in den Nachkriegsjahren nach langen
Auseinandersetzungen geschaffen worden, ohne juristische Basis
zwar, trotzdem aber gut funktionierend. Fs werde auch weiterhin
wirken, solange es sich als fruchtbar erweise.
An der Konferenz nahmen auch andere Gewerkschafter teil, wie
Harry van Arsdale, Vorsitzender des zentralen Gewerkschaftsrates
in New York mit einer Million Mitgliedern, und Alfred Small,
Deiegierter der Internationalen Hafenarbeitergewerkschaft in
Brooklyn.
Praktische Beispiele aus England, Schweden, Finnland und
Indien zeigten, wie Arbeitsplatze geschaffen oder erhalten werden
konnten als Folge verantwortungsbewusster Fntscheidungen von
Unternehmern, die sich fur das Schicksal ihrer Mitarbeiter in ech-
ter Fiirsorge einsetzten.

Japan: gemassigte Konkurrenz
Wie in fruheren Jahren, nahmen auch an dieser neunten Indu-
strie-Konferenz in Caux eine grossere Anzahl Japaner teil, darun-
ter eine Delegation des Toshiba-Konzerns. Dessen fruherer Gene
raldirektor und jetziger Berater zeigte auf, wie durch die Anwen-
dung der Ideen von Caux Zusammenarbeit unter den 70 000 Mit

arbeitern des Konzerns moglich wurde und wie jahrelange Kon-
flikte beendigt werden konnten. Prof. Nobutane Kiuchi, Prasident
des Weltwirtschafts-Instituts in Tokio, befiirwortete einen Kurs-
wechsel in der Industriegesellschaft, die neben positiven auch
immer mehr negative Friichte hervorbringe. Fine Antwort auf die
Krise, die heute die Beziehungen zwischen Japan, Amerika und
Furopa belaste, ware «das Prinzip eines Gleichgewichts zwischen
dem, was ein Land importiert, und dem, was es ins gleiche Land
exportiert. Mein Grundgedanke ist der einer gemassigten Konkur-
renz», sagte der japanische Wissenschafter.
Von der tiefen Kluft zwischen der nordlichen und sudlichen
Hemisphare sprach Dr. Santos Neves, Vizeprasident des Brasilia-
nischen Industrieverbandes. Fr wies darauf bin, dass heute ein
Fntwicklungsland im Vergleich zu friiher zum Kauf eines Indu-
strieprodukts ein Vielfaches an Rohstoffen exportieren musse.
Auf dem Gebiet der Preisbildung und des Technologietransfers in
die Lander der Dritten Welt miissten tiefgreifende Anderungen
erfolgen. Dr. Neves erklarte: «Den Menschen fallt es leichter,
Mauern aufzurichten als Brucken zu bauen. Wir mussen Briicken
bauen iiber die Kluft Nord-Siid hinweg, zwischen den Sozialpart-
nern und unseren Landern. Wenn einer von uns nicht mehr nur
an sich denkt und bereit wird, anderen bei der Losung ihrer Pro-
bleme zu helfen, beginnt der Prozess der eigenen Anderung, die
den Anfang eines Bruckenschlages bedeutet.»

Peter Hintzen



Die Weltoffentlichkeit ist oft nicht geniigend iiber die positiven Sei-
ten der afrikanischen Staatsfiihrung informiert. Letztes Jahr befan-
den sich Nigerien und Kamerun im Streit iiber Fragen der Territo-
rialgewasser. Fiinf Angeborige der nigerianischen Marine kamen
dabei urns Leben. Verscbiedene nigerianische Zeitungen riefen zum
Krieg auf. Doch der Prasident von Nigerien, Alahji Sbebu Sbagari,
lud den Prasidenten von Kamerun zu einem Gespracb ein. Am
Schluss dieser Begegnung gaben die beiden Staatsmanner bekannt,
Kamerun babe sich fiir den Zwischenfall entschuldigt und sei bereit,
eine Entschadigung zu bezablen. Damit war die Krise entscharft.
Dieses Ereignis fand in der westlichen Presse wenig Aufmerksam-
keit. Artikel iiber den afrikanischen Kontinent sprechen meistens
von Staatsstreicben, Hunger, Korruption und Krieg - Schwierigkei-
ten, die leider alle vorhanden sind.

Afrika hat viele Probleme. Es hat die hocbste Zahl von Fliicbtlingen
in der Welt, alle aus den unabhangigen afrikanischen Staaten. Die
kiinstlicb gezogenen Landesgrenzen, ein Erbe der Kolonialzeit,
bedingen in jedem Staat ein Gemiscb von Stammen, Spracben und
Rassen. Der Afrikaner im nordlicben Sudan hat mit seinem Lands-

mann im Siiden des Landes weniger gemein als zum Beispiel ein
Nonveger mit einem Griechen. Es ist deshalb aucb schwieriger, in
einem afrikanischen Land den Sinn fiir nationale Einbeit zu wecken

als in einem europaiscben.
Vor kurzem erklarte Prasident Sbagari, ohne eine «moraliscbe
Revolution» im nigerianischen Volk werde es keine Losung fiir die
Probleme des Landes geben. Premierminister Mugabe von Sim-
babwe sprach von «Menschen mit einem neuen Herzen und einem
neuen Sinn», und sagte: «Ob wir der Korruption in Simbabwe Herr
werden oder nicbt, bangt ganz davon ab, wie jeder einzelne lebt.»
Mehr als hundert Afrikaner aus 15 Landern kamen in Caux zusam-

men. Was geistige und moralische Entwicklung fiir einige von ihnen
bedeutet, geben die folgenden Beitrage wieder.

Echte Unabhangigkeit

Afrikas Weg

Unabhangigkeit, die Afrika und die Welt brauchen - sich fiir das
Richtige einzusetzen, auch wenn die Mehrheit einen anderen Weg
geht.

Cornelius Marivate,

Dozent fiir afrikanische Sprachen an der
siidafrikanischen Universildt, Pretoria

Acht Jahre lang war ich Sekretar einer Lehrerorganisation mit 800
Mitgliedern im dstlichen Transvaal in Siidafrika. Ich war in dieses
Ami gewahlt worden und genoss das Vertrauen aller Mitglieder.
Eine Menge Geld ging durch meine Hande. Wenn die Mitglieds-
beitrage verspatet eingingen und ich die Buchhaltung schon abge-
schlossen hatte, liess ich das Geld in meiner Tasche verschwin-
den. Es handelte sich nicht um grosse Betrage, aber am Schluss
meiner Amtsperiode machte dies doch etwa 200 Rand, das sind
etwa 800 Schweizer Eranken, aus.

Als ich mit der Moralischen Aufriistung in Kontakt kam, war es
eine grosse Herausforderung fiir mich, mein Leben nach absolu-
ten Massstaben auszurichten. Der erste Gedanke in einer Zeit der

Stille war: «Du hast dir Geld angeeignet, das nicht dir gehorte.
Zahl es zuruck.»

Ich war entsetzt. Wie sollte ich den Freunden, die mir ihr Ver
trauen geschenkt hatten, sagen, ich hatte ihr Geld gestohlen?
Doch ich musste mich entscheiden - entweder gehorchte ich jener
Autoritat, die mir das Richtige zu tun befahl, oder meiner Hab-
gier. So schrieb ich einen Brief an die Lehrer und gestand ihnen,
was ich getan hatte. Drei Wochen lang trug ich ihn mit mir herum,
bis ich den Mut fand, ihn einzuwerfen. Einen Monat spater kam
die Antwort. Sie enthielt eine Einladung zu einem Abschiedsfest,
das die Lehrer fiir mich veranstalten wollten. Ich war in einer
schwierigen Lage, denn erst musste ich mir die 200 Rand beschaf-
fen, die ich schuldete. Dann fuhren meine Frau und ich in die
kleine Stadt, wo das Eest stattfinden sollte.
Ich war sehr aufgeregt. Gleich zu Beginn unserer Zusammenkunft
legte ich das Geld auf den Tisch und sagte: «Meine Herren, hier
ist das Geld, das ich gestohlen habe.» Dann erzahlte ich, wie es
dazu gekommen war. Meine Ereunde waren erstaunt: «Du hast
das so geschickt angestellt. Wir hatten keine Ahnung, da der
Rechnungsabschluss immer genau stimmte.» Sie wollten wissen,

■ warum ich das Geld zuruckbrachte. Ich sagte ihnen, wie mich der
Gedanke verfolgt hatte: «Du bist ein Dieb», und dass ich von nie-
mandem verlangen konnte, ehrlich zu sein, da ich selbst gestohlen
hatte.

Fur mich aber war das Wichtigste, dass ich innerlich frei wurde.
Diese Art von Freiheit mtissen wir in Afrika finden. Da ist die

Ein Politiker aus Namibia, Andy Kloppers, nahm mit Frau und Kind
und mit seiner Mutter (r.) an der Konferenz teil.

Kein «goldener» Mittelweg

Als weisser Stidafrikaner betrachte ich mich als Afrikaner. Viele
Menschen innerhalb und ausserhalb des Landes sehen dies als

unvereinbar an. Unsere Sprache und Kultur sind Teil des afrika
nischen Kulturgutes. Dieses Bekenntnis schliesst auch ur^^
Vorrechte, unseren Wohlstand und alles ein, was wir dank unseres
politischen Systems geniessen. Sobald aber unsere Vorrechte
bedroht werden, wollen wir keine Afrikaner mehr sein und sehen
uns anderweitig um.
Sudafrika ist ein Land voller Extreme - schwarz und weiss, arm

und reich. Immer mehr Weisse glauben, einen Mittelweg zwi-
schen diesen Extremen einschlagen zu konnen. Viele von ihnen
sind der Ansicht, dann am richtigen Platz zu sein, wenn sie weder
extrem links noch extrem rechts stehen.

Moralische Aufrustung ist eine Herausforderung, extrem zu sein.
Absolute Massstabe, eine totale Verpflichtung, Gottes Willen zu
tun, ist extrem. Wenn wir das nicht akzeptieren, werden die Extre-
misten der Linken und Rechten unweigerlich das Gute in der
Gesellschaft zerstoren.

Pieter Horn, Sudafrika

Ehrlichkeit schafft Vertrauen

Vor sieben Jahren lebte ich in einem Quartier fiir Schwarze in
Harare, dem damaligen Salisbury, der Hauptstadt Simbabwes.
Wir wohnten zu sechst in einem Zimmer, und fiir mehr als hun
dert Menschen gab es nur eine Toilette. Uber 300 Personen muss-
ten dieselbe Kiiche benutzen. Diese Situation hat mich sehr ver-

bittert. Ich gab dem System die Schuld, denn es war in vieler Hin-
sicht falsch.



in die Zukunft

Eines Tages begann ich, meine Lebensweise anhand der vier
absoluten Massstabe der Ehrlichkeit, Reinheit, Selbstlosigkeit
und Liebe zu iiberprufen. Mein erster Gedanke war, mich bei mei-
nem Vater zu entschuldigen. Bei uns ist es iiblich, dass ein junger
Mann, wenn er seine erste Arbeitsstelle antritt, seinen Eltern ein
Geschenk macht. Ich beschioss, meinem Vater einen neuen Anzug
zu kaufen. Voller Stolz brachte ich ihn nach Hause, und mein

Vater freute sich sehr. Als er mich nach dem Preis fragte, nannte
ich die doppelte Summe.
Bei dem Gedanken, mich bei meinem Vater fiir diese Liige zu ent
schuldigen, hatte ich Angst, den guten Eindruck, den er von mir
hatte, zu zerstoren. Es dauerte zwei Monate, bis ich mich ent-
schloss, nach Hause zu fahren und mit ihm zu reden. Als ich aber
t^ih zweistiindiger Fahrt aus dem Bus stieg, hatte mich mein Mut
bv Jts wieder verlassen. Ich spiirte, dass ich Gottes Hilfe beno-
tigte und betete um neuen Mut. Dann sprach ich mit meinem
Vater. Die Angst, dass er mir wegen dieser Unehrlichkeit nicht
mehr vertrauen wurde, erwies sich als unbegriindet. Im Gegenteil:
Durch meine ehrliche Entschuldigung wurde sein Vertrauen zu
mir noch vertieft.

Natiirlich mache ich immer noch Fehler, doch hat mir diese
Erfahrung geholfen, mich selbst und meine Umgebung realisti-

Weisse, Schwarze und Mischlinge aus dem afrikanischen Kontinent
in einer Gesprdchsrunde.

dung, und wir gingen uns nach Moglichkeit aus dem Weg. Ich
erhielt Drohbriefe und -anrufe. Wichtige Gemeinschaftsaufgaben
gerieten ins Stocken, weil keine Zusammenarbeit moglich war.
Zwischen den Mitarbeitern tat sich ein Graben auf. Bei einer Sit-

zung, in der wir das alljahrliche Gemeinschaftsfest vorbereiteten,
stand der Mann auf und beschimpfte mich offentlich.
Nun hielt ich den Moment fur gekommen, gegen ihn vorzugehen.
Ich klagte durch meinen Anwalt wegen Beleidigung, Drohung
und Unruhestiftung. Zum Gluck besass ich geniigend Zeugen und
schriftliches Beweismaterial. Ich hatte nur noch den einen

Wunsch, diesen Mann zu zerstoren, dann meine Stelle zu kundi-
gen und zu meinem Volksstamm zuriickzukehren.
Eines Tages nahm ich an einem Seminar fiir Moralische Aufrii-
stung teil und anschliessend betete ich, dass die innere Stimme,
von der dort die Rede war, auch zu mir sprechen moge. Sie tat es
dann so «gebieterisch», dass ich in jener Nacht nicht schlafen
konnte: «Zieh deine Klage zuriick, du wirst nichts damit errei-

Stephen Sibare,
Angehdriger des
Shona-Stammes.

Simbabwe.

scher zu sehen, und das ist in unserem Land mit den untiberseh-
baren Spannungen zwischen unserem Stamm der Shonas und
dem der Matabeles sehr wichtig. Nur wenn wir uns gegenseitig
nichts vormachen, konnen wir lernen, zum Wohle unseres Eandes
zusammenzuarbeiten.

Stephen Sibare, Simbabwe

Konfrontatlon fuhrt zu nichts

Ich bin Sozialarbeiter in einem Bergwerk mit 2000 Bergleuten.
Meine Aufgabe wird mir als Mdebele im Gebiet der Shona nicht
leicht gemacht, denn wir sind eine Minderheit im Land.
Einige meiner Assistenten hatten mehr als 15 Jahre unter meinem
weissen Vorganger gearbeitet und hofften, einer von ihnen werde
einmal dessen Platz einnehmen. Als ich den begehrten Posten
erhielt, war einer meiner alteren Mitarbeiter zutiefst verletzt. Als
Vorsitzender in der Lokalsektion der regierenden Partei konnte er
ohne Schwierigkeiten durch verschiedene Kanale falsche Infor-
mationen verbreiten und mich bei hohen Personlichkeiten

anschwarzen. So begann eine Zeit voller Eifersucht, Verbitterung,
Angst und Misstrauen. Einmal wurde ich sogar wegen regierungs-
feindlicher Umtriebe verhort, eine Beschuldigung, die ich leicht
widerlegen konnte.
Ich uberging diesen Mitarbeiter bei jeder wichtigen Entschei-

1

Mbizo Mpofu vom
Minderheitenstamm

der Matabele,

Simbabwe.

chen.» Ich dachte an das Geld, das ich in den Prozess gesteckt
hatte, an das Gerede der Leute, die sagen wiirden, ich sei geschla-
gen worden. Mit diesen Sorgen ging ich zu einem Ereund. Wir
beteten zusammen. Dann ging ich direkt zu meinem Vorgesetzten
und sagte ihm: «Ich ziehe meine Klage zuriick, Konfrontatlon
fuhrt zu nichts.» Er traute seinen Ohren kaum, war aber einver-
standen.

Anschliessend liess ich meinen Mitarbeiter zu mir ins Biiro kom-

men. Er war erstaunt, mich in so guter Stimmung anzutreffen.
Noch erstaunter war er, als ich ihm sagte, ich werde meine Klage
zuriickziehen, denn er hatte schon eine Vorladung von meinem
Anwalt bekommen. In seiner Gegenwart rief ich meinen Anwalt
an und bat ihn, den Fall ad acta zu legen. Dann entschuldigte ich
mich bei meinem Mitarbeiter fiir meine Verbitterung, und wir
beschlossen, uns vor der Arbeiterkommission mit Handschlag zu
versohnen.

Dieses Ereignis wurde zum Gesprachsthema der Woche. Seither
arbeiten wir gut zusammen. Wahrend ich an der Konferenz in
Caux teilnehme, vertritt er mich an meinem Arbeitsplatz.
Eine Woche vor meiner Abreise traf ich in Harare einige Mitglie-
der des Kabinetts. Ich berichtete ihnen von meinen Erfahrungen,
denn sie geben mir die Hoffnung, dass wir die Probleme unseres
Eandes wirklich losen konnen.

Mbizo Mpofu, Simbabwe
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«Das andere Gesi

Son Sann, der Premierminister der Koalilionsregierung des demo-
kratischen Kambodscha, richtete einen dringlichen Appell an die
Nationen, alles zu tun, um ihre Einigkeit zu stdrken.

Dr. Jorge Molina aus Argentinien, Experte fiir tropische Landwirt-
schaft, mit seiner Frau. In Caux hatte er zum erstenmal seit dem
Falklandkonflikt die Gelegenheit, Engldnder zu treffen.

Die Nachrichlen aus dem Libanon machen tdglich Schlagzeilen. Der
folgende Beitrag, von einem derfunfzehn Libanesen, die an der Kon-
ferenz in Caux teilnahmen, zeigt auf wie die Initiativen eines Einzel-
nen dem Strom des Masses und der Verzweiflung entgegenwirken
konnen.

Ich bin Rechtsanwalt und lebe mit meiner Frau und zwei Kindern
in Beirut. Friiher nannte man den Libanon die Schweiz des Mitt-
leren Ostens. In den vergangenen sieben Jahren kamen etwa zwei
Prozent unserer Bevolkerung im dortigen Krieg um.
Unsere schweren Erfahrungen haben uns geiehrt, dass Nationen,
die sich ausschliesslich um ihren Wohlstand und ihre Sicherheit
kiimmern, sehr in Gefahr sind, Frieden und Freiheit zu veriieren.
Als 1975 im Libanon der Krieg begann und alle dffentlichen Ein-
richtungen zusammenbrachen, ahnte ich, dass auch die christliche
Gemeinde, der ich angehore, bedroht sei. Also kaufte ich mir ein
Gewehr und trat der Miliz bei. Einige Zeit spater traf ich einen
moslemischen Syrer - die Syrer zahlten wir zu unseren Feind^

1 u 3Er zeigte mir ein Foto seiner drei Kinder, die erkrankt waren u
wegen unzureichender medizinischer Versorgung erblindeten. Ich
versuchte mich in seine Lage zu versetzen, denn sie waren etwa
gleich alt wie meine eigenen Kinder. Mit einem Mai begriff ich,
dass es um weitaus mehr ging, als nur um die Verteidigung meiner
Gemeinde: um den Kampf Gottes fiir alle seine Kinder im Mittle-
ren Osten.
Als ich Gott bat, mir zu zeigen, wie ich bei diesem Kampf mithel-
fen konne, hatte ich zwei Gedanken: Ich solle mein Gewehr bei-

«Wo Hegt meine tie

Peter Hannon wuchs in Nordirland auf. Er verbrachte ein Jaht^n
Kenia kurz vor Ausbruch des Unabhdngigkeitskrieges. Wdh!^f
zehn Jahren arbeitete er in Nigerien und lebt jetzt mit seiner Eamilie
in Siidafrika. In all diesen Situationen wurde ihm klar, wie entschei-
dend die Zeit der Stille am Morgen ist.

Der japanische Botschafter Okada in Bern, der im Auftrag seiner
Regierung mehrere Page an der Konferenz teilnahm, spricht bei
einer Vollversammlung.
10

In Nordirland habe ich die ersten vier Jahre der Unruhen miter-
lebt. Es ist ein Schock, wenn das eigene Land in Stiicke zerrissen
wird. Meine erste Reaktion war, andere dafiir verantwortlich zu
machen - Aufwiegler, Kommunisten, irgend jemanden. Doch ich
musste einsehen, wie unverantwortlich dies war. Ich hatte gewisse
Vorrechte als selbstverstandlich in Anspruch genommen: ein
schones Haus, die besten Schulen und vieles andere. In meinem
Wohlstand hatte ich mir nie iiber die Gefiihle der weniger privile-
gierten Menschen Gedanken gemacht. Sie kamen sich in ihrem
eigenen Land als Burger zweiter Klasse vor.
Meine Blindheit und Gleichgultigkeit schufen Verbitterung. So
war ich fur die schwierige Situation ebenso verantwortlich wie
diejenigen, die Bomben warfen.
Meine Frau und ich beschlossen, Menschen «auf der anderen
Seite des Zaunes» kennenzulernen. Einer von ihnen war der Vor-
sitzende der Arbeiterpartei in einem katholischen Stadtteil von
Belfast. Er hatte unter der Diskriminierung von Leuten wie mir
gelitten.
Mehrere Jahre lang arbeiteten wir zusammen fiir eine Verande-
rung und Heilung in unserem Land. Ich lernte dabei sehr viel,
und wir wurden enge Freunde. Aber dann fiel ein Schatten auf
unsere Beziehung, und ich konnte mir den Grund daftir nicht



cht des Libanon»

seite legen - was ich tat - und einige meiner moslemischen
Freunde besuchen, von denen mich der Krieg getrennt hatte.
Dazu musste ich die Trennungslinie in Beirut iiberqueren, wovor
ich sehr grosse Angst hatte. Den Besuch machte ich aus drei
Griinden: aus Freundschaft, urn zuzuhoren und urn ehriich zu
sagen, wo wir Christen im Unrecht waren und mich dafiir zu ent-
schuldigen.

Spater entschied ich mich, einen Teil meiner Zeit fiir die morali-
sche Aufriistung meiner Nation einzusetzen. Dazu musste ich
viele meiner Gerichtsfalle aufgeben.

Inzwischen sind wir eine Gruppe, die sich regelmilssig zu diesem
Zweck in Beirut trifft. Zwei Ereignisse aus der Kriegszeit hielten
wir in einer Dia-Serie fest. Sie illustrieren, dass Vergebung und
Versohnung zwischen Menschen aller Parteien und Gemeinschaf-
ten des Landes moglich sind. Die Dia-Serie tragt den Titel: «Das
andere Gesicht des Libanon.» Ein Regierungsmitglied, das von
unjgrer Arbeit erfahren hatte, rief mich an und sagte: «Sie tun die
ir^-'it der Regierung.» Und doch kommen wir uns sehr klein und
unfahig vor. Aber wir sind fest davon uberzeugt, dass Gott durch
Menschen, die nach seinem Gebot der Liebe leben, wirken kann.
Ich verlasse Caux mit zwei Gedanken: Erstens, dass ich den

gewalttatigen Gefiihlen in mir nicht nachgeben, sondern um
Liebe beten soil fur die Menschen, die diese Gefiihle in mir her-
vorrufen. Zweitens, dass Gottes ausserste Forderung den Tod des
Ichs bedeutet. Das ist etwas, was ich lernen, und ein Weg, den ich
gehen muss.

fste Verpflichtung?}}

Dr. Paul Tournier, der bekannte Psychotherapeut aus Genf sprach
im Rahmen einer Tagung fiir Angehdrige der medizinischen Berufe:
«Ich verdanke Frank Buchman und der Bewegung, die er geschaffen
hat, ausserordentlich viel - meine Anderung, mein Verstdndnis der
Medizin, all das Gedankengut, das ich entwickein konnte.»

erklaren. Fines Tages lud er meine Frau und mich zu sich nach
I^^se ein. Mitten im Gesprach sagte er plotzlich zu mir: «Peter,
ich denke oft iiber eine Frage nach, auf die ich noch keine Ant-
wort gefunden habe. Wenn du dich einmal in einer kritischen
Situation entscheiden miisstest, wilrdest du das tun, was richtig
ist, was Gott will, oder wiirdest du zu deinen Leuten halten?» Es
ging um eine ganz entscheidende Frage: Wo lag meine tiefste Ver-
nflichtung? Wer oder was hatte in meinem Leben das letzte Wort?
Ich glaube, jeder Mensch muss sich diese Frage stellen - im All-
tag und besonders auch in Krisensituationen.
Die Antwort darauf sehe ich in der bewusst iiberlegten Entschei-
dung, die Kontrolle iiber mein Leben in Gottes Hand zu geben,
nicht in die eines anderen Menschen oder einer anderen Gruppe.
Das bedeutet, dass Gottes Willen fur alles bestimmend ist - meine
Plane, Familie, Karriere, Sicherheit.

Aus diesem Grunde nehme ich mir taglich am Morgen eine
Stunde Zeit, um Gottes Fiihrung zu suchen. Ich horche ehriich,
ohne Voreingenommenheit und irgendwelche Einschrankungen
auf die innere Eingebung. Meine Gedanken schreibe ich auf,
messe sie an den hochsten Massstaben meines Glaubens und

setze sie dann in die Praxis um, soweit dies moglich ist. Es ist eine
freiwillige, tagliche Ubergabe der Kontrolle.
Nur so kann ich einem Mann wie meinem Freund ins Gesicht

sehen und sagen: «Ja, ich habe mich entschieden, Gott zu gehor-
chen, wenn es zur Entscheidung kommt.»

Peter Hannon

V
Der Biirgermeister von Montreux, Jean-Jacques Cevey, bei der Eroff-
nungssitzung der Sommerkonferenz. Er driickte seine Hoffnung aus,
die Tagungen in Caux mochten dazu beitragen, die Menschheit
einen Schritt vorwdrtszubringen. Rechts: Daniel Mottu, Genf.

t
Der Botschafter Nigeriens in der Schweiz, Alhaji Yahaya Rwanda,
und seine Frau (rechts im Bild) bei ihrem Besuch in Caux.
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BUdung als Dauerauftrag

«Bildung als Dauerauftrag des Lehrers» hiess das Thema des dies-
jahrigen Kongresses des Weltverbandes der Lehrerorganisationen
(WCOTP), der vom 7. bis 13. August in Montreux stattfand.
Ungefahr 700 Teilnehmer aus iiber 70 Landern und 120 Organisa-
tionen waren vertreten.

Dr. L. Jost schrieb anlasslich dieser Veranstaltung in der «Schwei-
zerischen Lehrerzeitung» («SLZ» Nr. 25-28, 25. 6. 82) einen Leit-
artikel, in dem er die «Eigengesetzlichkeit der Zivilisationsma-

I
Einige Teilnehmer des Kongresses des Weltverbandes der Lehreror
ganisationen (WCOTP) in Montreux verbrachten einen Tag in Caux.

schinerie» als eine Gefahrdung der «Humanisierung, der ausge-
bildeten Sittlichkeit und des verantwortlichen Gemeinsinns»

erkennt.

In einer knappen und prazisen Zusammenstellung beschreibt er
die Bildungsideen der verschiedenen Jahrhunderte:
- Bildung als Befreiung von Unwissenheit, als Einsicht in das
«Sein des Seins» (Plato)
- Bildung als Erinnerung der gottlichen Wabrheit (Augustinus),
als Teilhabe am gottlichen Geist (Thomas von Aquin)

- Bildung als Auftrag zu mundigem, verniinftigem Denken
(Kant)
- Bildung als Vollendung und Versittlichung der ursprunglichen
und der gesellschaftlich gepragten Natur des Menschen (Pesta-
lozzi)
- Bildung als «Erzeugung einer Welt der Individualitat» (Hum-
boldt)
- Bildung als Menschwerdung (Scheler)
Im Schlussabsatz fragt Dr. Jost, was geschehen musste, wenn man
«Bildung als Dauerauftrag» wirklich ernst nahme.
Seine Antwort lautet: «Jeder, der aus Amt und Verpflichtung her-
aus unterrichtet und erzieht, musste in sich eine klare Idee von
Bildung entwickeln und sich bemiihen, nicht nur Weg-Weiser zu
sein, sondern den angezeigten Weg auch selber zu gehen. Die uns
anvertrauten Schuler sind eine dauernde Herausforderung an
unser personliches Menschsein, an unsere Selbstbildung; wer-
dende Menschen stellen Anspriiche iiber die Stoffvermittlung hin-
aus.

Wir konnen niemals alle erfiillen; aber wenn es uns gelingt, in
Heranwachsenden die <Saugkraft>, den Hunger nach Sinn, Wert,
Verantwortung und menschlicher Wiirde zu erwecken, dann
haben wir ihnen das Bildendste gegeben.»
Fast sechzig Teilnehmer des Kongresses aus den verschiedenTn
Landern folgten einer Einladung zu einem Mittagessen mit Teil-
nehmern der Weltkonferenz in Caux. Die Initiative dazu war von
einigen Lehrern ergriffen worden, die sich verpflichtet hatten,
dem Abbau der sittlichen Werte in der Erziehung den Kampf
anzusagen und sich entschlossen hatten, iiber die Grenzen hinweg
zusammenzuarbeiten.

Nach einem herzlichen Empfang in der grossen Eingangshalle,
bei dem ein internationaler Chor die Gaste begrusste, schloss sich
ein Rundgang durch das Haus und den Garten an. Der eigentli-
che Hohepunkt aber waren die Gesprache bei Tisch, die nicht nur
der Sachinformation dienten, sondern vermehrt zu einem Gedan-
ken- und Erfahrungsaustausch genutzt wurden. Den Abschluss
bildete die Vorfiihrung eines Dokumentarfilms, der anlasslich des
25. Jahrestages der Caux-Konferenzen entstanden war.

Nord - Siid - Ost - West treffen sich zu einem Dialog iiber Entwicklung
«Schdpferische Veranderung fur eine lebenswerte Welt»
vom 5. bis 11. Januar 1983 in Asia Plateau, Panchgani, Indian.

Zur Diskussion stehen unter anderem folgende The-
men:

- Industrie: Insein des Wohlstandes in einem Meer der

Armut?

- Korruption: Macht sie sich bezahit?

Uneinigkeit: Was kostet uns der Hass?
Kulturelle Besonderheiten: Bereichern sie uns oder

argern sie uns?
Kampf dem Hunger: Lehren aus jiingsten Erfahrun-
gen.

Fotos: Channer, Colpitts, Gardner, Model, Krieg.

Weitere Exempiare dieser Sondernummer iiber die
Konferenz in Caux konnen zum Preis von Fr. 2.-, ab 10
Exemplaren zu Fr. 1.50, bei «Caux-lnformation», Post-
fach 218, CH-6002 Luzern, bezogen warden.
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