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Konferenz in Panchgani, Indian

«Dialog iiber EntwicMunga
Zu einem zehntagigen «Dialog iiber Entwicklung» batten sich Delega-
tiuien aus entferntesten Teilen der Welt, aus Industriestaaten und

.icklungslandern im indischen Konferenzzentrum fiir Moralische
Aufriistung in Panchgani Anfang des Jahres getroffen. Zu ihnen ge-
horten Vertreter ethniscber Minderbeiten und Bewohner von Dorfern

und Stadten aus Asien, Eucopa, Nordamerika und Australien.

«Wer anders lebt, denkt anders. Zwischen der Lebensweise der rei-
chen und der armen Lander bestehen so grosse Unterschiede, dass sich
daraus betrachtliche Schwierigkeiten fiir das gegenseitige Verstandnis
ergeben», sagte B. K. Nehru, ein friiherer indischer Chefdiplomat in
Grossbritannien und den USA an der Eroffnungssitzung. Im Laufe der
Woche jedoch wuchsen Verstandnis und Kommunikation zwischen
den Konferenzteilnehmern. Schranken fielen, je mehr hinter der Eti-

kette von <Dritte Welt>, <Reicher> oder <Weisser) der Mensch sichtbar
wurde. Ein Fiihrer der australischen Ureinwohner sagte nach einigen
Tagen, seine Bitterkeit gegeniiber den weissen Australiern sei im
Schwinden.

Die Menschen aus Indochina erbrachten die bewegendsten Beweise
eines Geistes der Versohnung, ohne die eine neue Weltwirtschaftsord-
nung nicht geschaffen werden kann. Sie sassen nebeneinander auf dem
Podium - Kambodschaner, Vietnamesen und drei Lao ten, alle Fliicht-
linge aus vom Krieg gequalten feindlichen Nationen. Sie sangen ihre
Lieder, horten einander zu mit einem Lacheln, das Achtung erheisch-
te, weil man dahinter die Selbstiiberwindung spiirte.
Diese Flaltung der Indochinesen veranlasste John Graham, einen
friihern Geheimdienstberater der USA in Hue, das damals zu Siidviet-

nam gehdrte, sich spontan bei den anwesenden Indochinesen zu ent-

Das Konferenzzentrum in Panchgani, von dem Impulse in Wirtschaft und Landwirtschaft Indiens hinausgehen. Im Vordergrund Felder der dazu-
gehdrigen Musterfarm.
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Konferenz in Panchgani, Indian

schuldigen fiir die Gleichgiiltigkeit und Brutalitat von damals. Er fuhr
fort: «Wie jeder Amerikaner in Vietnam hatte ich einen Freibrief, der
es mir gestattete, zu tdten, und ich war entsetzt iiber die Aggressivitat
und Brutalitat, die ich in mir selbst entdeckte.»

Solche spontanen Beweise von Menschlichkeit standen in direkter
Beziehung zum Konferenzthema, wie ein Obanese hervorhob: «So-
lange die Probleme von Krieg und personlicher Feindschaft -nicht
geldst werden», meinte er, «sind alle Versuche einer sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklung unrealistisch. Der Libanon, einst eines
der bliihendsten Lander des Mittleren Ostens, Megt heute in Ruinen.»
Auch Nehru wies auf die enge Beziehung zwischen Frieden und Ent
wicklung hin: Selbst eine geringe Verminderung der jahrlichen Rii-
stungsausgaben der Welt von 450 Milliarden wiirde geniigend Mittel
freimachen, um die Entwicklung der Dritten Welt zu beschleunigen.

Stimme der ethnischen Minderheiten

Manche Teilnehmer batten langjahrige Erfahrung in verschiedenen
Sparten fiir wirtschaftliche Entwicklung gesammelt. Ihre Ansichten
gingen oft auseinander. Doch herrschte jedesmal ergriffene Stille im
Saal, wenn ein Vertreter jener Menschengruppe das Wort ergriff, die
von der technischen Entwicklung am hartesten getroffen wird, namlich
die Eingeborenenvolker der Vierten Welt. «Entwicklung ist oft als
Waffe gegen gewisse Volkerstamme gebraucht worden, die dann ihr

Blick in den Konferenzsaal: Die indischen Dorfbewohner im Vorder-
grund verfolgen das Geschehen auf Marathi, der Sprache des Staates
Maharashtra.

Land, ihre Traditionen und ihre Existenz im Namen dieser Entwick

lung opfern mussten», sagte der Lapplander Hans Ragnar-Mathieson,
ein Kiinstler aus dem nordhchsten Teil Norwegens. «Fur uns Eingebo-
rene heisst Entwicklung ganz einfach Oberlebenkonnen, nicht als
Here oder Roboter, sondern als verantwortungsbewusste, mitfiihlende
Menschen. Das reiche Erbe unserer Vater zu bewahren, heisst fiir uns
Entwicklung.»
Reg Blow, ein Fiihrer der australischen Ureinwohner, fiihrte aus, fiir
sein Yolk miisste die Entwicklung in einem angemessenen Tempo und
aufgrund vorgangiger gemeinsamer Absprachen und Obereinkiinfte
erfolgen. Als Antwort auf dieses Votum anerbot sich T. H. Ramsay,
ein weisser Australier, Planungschef der Abteilung fiir Ol und Erdgas
der <Broken Hill Proprietary), dem grdssten Unternehmen dieser
Branche in Austrahen, als Verbindungsmann zwischen den Aborigines
und den Bergbaugesellschaften zu wirken. Er fiigte bei, er habe hier an
der Konferenz in wenigen Tagen mehr iiber die Probleme der Urein
wohner seines Kontinents gelernt als wahrend Jahren in Australien.
Vertreter verschiedener Volksstamme aus dem nordostlichen Indien,
wo es bekanntlich seit einem Jahr zu heftigerrUnruhen kommt, gaben
ihrer Befiirchtung Ausdruck, vom massiven Zustrom iUegaler Einwan-
derer aus dem benachbarten Bangladesch iiberschwemmt zu werden.
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Michael Syiem, Prasident der Studenten des Teilstaates Meghalaya,
der zu diesem Gebiet gehdrt, rief die iibrigen Inder auf, sich um Ver-
standnis fiir die Probleme seiner Region zu bemiihen, so wie er und
seine Leute versuchten, die Probleme Indiens zu verstehen. Dann

fiihrte er aus: «Wir im Nordosten mdchten auch teilhaben an der Ent

wicklung, doch vor allem mdchten wir unsere Identitat bewahren.»
Dieser Appell fiihrte zu vertieften Gesprachen zwischen Stammesan-
gehdrigen aus dem Nordosten und den Indem aus andern Regionen
des Landes.

Angehdrige ethnischer Minderheiten aus drei Kontinenten. Von links
nach rechts: Michael Syiem, Studentenfiihrer des Khasi-Stammes aus
Nordostindien; Reg Blow, ein Fiihrer der Ureinwohner Australiens, und
Ed Burnstick, Angehdriger der Cree-Stoney-Indianer aus Kanada.

«Entw1cklung von unten nach oben»

A. R. K. Mackenzie, ehemaliger britischer Botschafter und Mit-
arbeiter in der Brandt-Kommission, raumte ein, der Westen habe in
der Vergangenheit den Entwicklungslandern ein Konzept aufge-
drangt, das sich irii wesentlichen an der Zunahme des Bruttosozial-
produktes orientierte. Es brauche Entwicklung in alien Bereichen,
eine voile Dimension der Anderung, die sich in der Wirtschaft, in der
ganzen Nation und zwischen den Landern auswirke und die auf per
sonlicher Anderung beruhe. «Eine Anderung der Motive und der
Einstellung ist notwendig als Infrastruktur fiir alle Entwicklung», sagte
der Diplomat.
Im Verlaufe der Verhandlungen bekraftigten Manner der IndtRe
ihre Verpflichtung, die wirtschaftlich Benachteiligten in ihrer Wirt-
schaftspolitik zu beriicksichtigen. Prem Shankar Jha, der Herausgeber
einer wirtschaftlich orientierten Tageszeitung, beschrieb seine Bemii-
hungen, um das Konzept einer der Dritten Welt angepassten Technolo-
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B. K. Nehru, friiherer Gouverneur von Nordostindien, Botschafter
seines Landes in Washington und Hochkommissar in Grossbritannien,
mit seiner Frau unterhalten sich mitzwei Aborigines aus Australien, Reg
Blow (rechts) und Steve Hagan, sowie mit Rajmohan Gandhi (links
aussen).
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gie und der Aufforstung zu verbreiten. Jyotibhai Desai, ein Erzieher
im Sinne Gandhis, eriauterte die Elemente eines Erziehungssystems,
das den Bediirfnissen Indiens gerecht zu werden sucht. Andere Teil-
nehmer sprachen von ihren Bemiihungen zur Entwicklung landlicher
Gebiete durch Forderung des Handwerks und durch Selbsthilfepro-
jekte. Es gehe vor allera auch darum, die vielen Hande nutzbringend
zu beschaftigen. Allgemein kam man zum Schluss, dass es kein fixferti-
ges Entwicklungsmodell geben kann, das sich im ganzen Lande an-
wenden lasst. Ebensowenig konnten allgemeingiiltige Rezepte aus
dem Westen bezogen werden.
Die Iheorie der «von oben nach unten sickernden Entwicklungshilfe»
ist, wie Mackenzie ausfuhrte, in Misskredit geraten, indem die von den
Regierungen gewahrte Hilfe oft nicht zu den Armen gelangt, sondern
unterwegs irgendwo versickert. Mehr beeindruckten ihn an dieser

Konferenz die Beispiele einer von unten nach oben stossenden Ent

wicklung, meinte er, eines sich von unten nach oben entwickelnden
Geistes. «Nichts wird den Spenderwillen der reichen Lander mehr

I

t
Beeindruckend war die Gruppe aus Indochina. Von Unks nach rechts:
General Pham Dang Lan, Vietnam; Mealy Duong, Kambodscha; Tia-
nethone Chantharasy, friiherer Staatssekretdr im Auswdrtigen Ami,
Laos.

Konferenzteilnehmer aus verschiedenen Industrienationen in Ost und
West. Von links nach rechts: Gwillian Jenkins, Wales; Stadtrat Masuda,
Japan; A. R. K. Mackenzie, ehemaliger britischer Botschafter; John
Graham, USA; John^Porteous, Neuseeland.

starken als die Beispiele von Ehrlichkeit und dem Willen zur Selbsthil-
fe, wie wir sie in den letzten Tagen hier gehdrt und erlebt haben.»
In den kleineren Arbeitsgruppen sprachen Bauern, Gewerkschafter,
Industrielle und Studenten von den personlichen Schritten, die sie
unternehmen wollten, um die Schranken von Egoismus, Vorurteil und
Gleichgiiltigkeit zu iiberwinden, die so oft der Entwicklung im Wege
stehen. Ein Student, der vor kurzem sein Studium abgeschlossen hatte
und damit zum Heer der arbeitslosen Akademiker zahlte, war in sein
Dorf zuriickgekehrt. Er berichtete: «Ich bearbeite jetzt das Land und

L .gegnung mit Mutter Teresa

Zu einem kurzen Aufenthalt treffen wir in Kalkutta ein. Wir haben den
Wunsch, Mutter Teresa aufzusuchen. Eine Adresse haben wir nicht. Wie
durch ein Wunder treffen wir im chaotischen Verkehr beim Bahnhof
eine Nonne, die uns mit einer jungen Australierin bekanntmacht. Diese
sei nach Indien gekommen, um mit Mutter Teresa zu arbeiten. Ob das
Mddchen mit uns fahren diirfe, bittet uns die Nonne. Miihsam bahnt
sich unser Taxi einen Weg durch die belebten Strassen der 11-Millionen-
Stadt. Im Haus der «Missionaries of Charity» werden wir freundlich
begrusst. Nach einigen Minuten Wartezeit erscheint die bescheidene
Gestalt der weltberiihmten Frau unter der Tare ihres Buros, nimmt

unsere rechte Hand in ihre beiden Hdnde und bittet uns, Platz zu neh-
men. Mutter Teresa strahlt einen inneren Frieden und eine grosse Ruhe
aus. Wir erzdhlen ihr von der Konferenz in Panchgani. Sie kenne Mora-
lische Aufrustung, sagt sie, und habe einen grossen Respekt fiir diese
Arbeit. Dann spricht sie von der gigantischen Not in der Welt. xJeder
Mensch guten Widens muss sich einsetzen, um sie zu beseitigen. Es wird
viel Geduld brauchen. Aber Gott ist allmdchtig. Er wird uns zu einem
Durchbruch verhelfen. Wenn mehr Menschen Christus auf den Knien
darum bitten wiirden, kbnnte die Welt anders werdenx, sagte sie. lief
beeindruckt vom lebendigen Glauben und von der Demut dieser Die-
nerin Gottes verlassen wir das Haus, das uns wie eine Insel der Hoff-
nung vorkommt, mitten in der Grossstadt, die soviel Elend kennt.

Heinrich Karrer

m

Folkloristische Darbietung der Teilnehmer aus dem Nordosten Indiens.

meine nicht mehr, unbedingt eine Beschaftigung in der Stadt haben zu
miissen. Einige meiner Freunde sind meinem Beispiel gefolgt.»
Diese in ihrer Art und Bedeutung erste Entwicklungskonferenz in
Panchgani gab Anstdsse, setzte Prozesse in Gang, die verfolgt und
gefordert werden miissen. Weitere ahnhche Tagungen seien dringend
notwendig, wurde allgemein in Konferenzkreisen geaussert.

3



Die indische Wirklichkeit

Begegnungen mit Industriefiihrern und Gewerkschaftern

Gesprach mit Paul Bosshard, Firianzdirektor der Bauunternehmung Anfiker AG, Emmenbriicke

Die indische Realitat ist zuerst ein Schock. Im relativ modernen Flug-
hafen von Bombay findet man sich als Fremder nur schwer zurecht,
wail nur wenige verstandliche Anschriften vorhanden sind. Draussen
warten um drei Uhr fruh Flunderte von Taxis, und verschlafen, wie

man ist, muss man um den Fahrpreis feilschen, wenn man nicht libers
Ohr gehauen warden will. Die indischen Strassen sind Tag und Nacht
voller Menschen, voll von Gefahrten aller Art, von Autos, die sich

hupend einen Weg bahnen, und mitten auf der Fahrbahn stdsst man
auf Kiihe. An der Strasse vielleicht eine Villa, geschiitzt durch eine
hohe Mauer; und an die Mauer angelehnt beginnt die Welt der Slums
mit Zelten, Baracken, Verschlagen, vor denen die Menschen um kleine
flackernde Feuer kauern und plaudern. Zum Bild gehdren auch die
lastentragenden Frauen, die, was mich als Mann der Baubranche
besonders interessierte, Backsteine und Sand in grossen Bastkorben
auf dem Kopf uber schwankende Lei tern in die Hohe der Baugeriiste
aus Bambusrohr tragen. Erst mit der Zeit sinkt einem ins Bewusstsein,
dass in diesem 650-Millionen-Volk 40%, d. h. knapp 300 Millionen
Menschen, unter dem sogenannten Existenzminimum leben miissen.
Zum Friihstiick waren wir eingeladen im Hause eines Fabrikdirektors,

Die Tata-Eisen- und -Stahlwerke von Jamshedpur.

einem Haushalt des gehobenen Mittelstandes mit sechs Dienern. Mit
dieser widerspruchlichen Realitat vor Augen kamen wir an die Konfe-
renz «Dialog iiber Entwicklung» in Panchgani.

Was waren Ihre Haupteindriicke von dieser Konferenz?

Das Konferenzzentrum von Panchgani ist ein griines Paradies mit
seinen bewasserten Garten, seinen herrlichen Blumen und seinem
landwirtschaftlichen Musterbetrieb. Die Gebaude sind so gut unter-
halten, wie ich es sonst in Indien selten sah. Trotzdem merkt man auch

hier die Folgen der hohen Luftfeuchtigkeit.
An der Konferenz selber waren eigentUeh ganz Asien und der Westen
vertreten. Das Grundanliegen aller war, die Barrieren, die einer Ent-
wicklung entgegenstehen, zu erkennen und niederzureissen. Dazu
gehdren auch die Barrieren innerhalb der Entwicklungslander selber.
Da waren auch die Minderheiten der Nagas und Mizos aus Indien
vertreten, jene separatistischen Stamme an der Nordostgrenze In-
diens, sowie Aboriginals aus Australien und Indianer aus Nordameri-
ka. Wir aus dem Westen standen vor der Frage, welchen Weg wir mit
unserer Hilfe einschlagen miissen. Der Gedanken- und Erfahrungs-
austausch mit Lenten aus dieser ganz andern Welt brachte schon einige
Klarung. Mehr aber noch die abschliessende Reise mit Besuchen in
indischen Industriebetrieben und die ausserordentlich offenen Ge-

sprache mit Industriellen und Gewerkschaftern vor allem im Industrie-
gebiet ndrdlich von Kalkutta. Initiant fiir diese Expedition war Shri
Gopeshwar, Generalsekretar des indischen MetaUarbeiterverbandes
und Vizeprasident des indischen Gewerkschaftsbundes.
Drei Tage verbrachten wir in Jamshedpur, dem Schwerpunkt der Tata-
Industrien, einer Stadt mit 800 000 Einwohnern. Wir besuchten die

Telco-Werke, in denen 24 000 Beschaftigte Lastwagen, Krane und
Baumaschinen mit modernen Methoden herstellen. Vielleicht wird

hier noch etwas mehr von Hand montiert als z. B. in der Bundesrepu-
blik. Beeindruckt hat uns vor allem der Geist in diesen Fabriken. Es

herrscht gute Kommunikation von oben nach unten und von unten
nach oben. B. K. Singh z. B., einer unserer Gastgeber und Direktor
eines Werkes von 1400 Leuten, kennt praktisch jeden Arbeitnehmer
personlich.
Die Industrie hat hier viele Fachschulen fiir die Weiterbildung errich-
tet, die gut besucht werden. Aueh die Gewerkschaften fiihren Kmse
fiir fachliche und administrative Weiterbildung durch. So her. '^.t
gesunde Konkurrenz. Am Morgen besuchten wir meistens irgendeinen
Betrieb, am Nachmittag sassen wir mit Gewerkschaftern und oft auch
mit Leuten des Managements zusammen, wobei alles, was ein Betrieb
und auch das Leben mit sich bringt, zur Sprache kam.
Beeindruckt hat mich, was diese Industrien fiir die umliegende Ge-
gend unternehmen. In 19 Ddrfern rund um Jtunshedpur wird Heimar-
beit in grossem Ausmass vergeben. So wird nicht nur der verhangnis-
volle Zug in die Stadt gedrosselt. Es kommt auch Verdienst, Geld in
die Ddrfer selber. Der Handel wird dort belebt. Zusatzliche Schulen

werden notig und moghch.
40 bis 50 Leute, Vorgesetzte, Kader und einfache Arbeiter aus dieser
Gegend, haben jeweilen jahrUch an den Schulungskursen fiir Industrie
im Zentrum der MoraUschen Aufriistung in Panehgani teilgenommen
und wertvolle Anregungen und Neumotivationen gefunden.
Wir besuchten auch staatliche Stahlwerke im benachbarten, vier Bahn-
stunden entfernten Burnpur, fuhren in eine Kohlenzeche ein, die, wie
mir ein miteingefahrener Deutscher sagte, in bezug auf Sicherheit
einer deutschen Zeche kaum nachstehe.

Welche Schliisse ziehen Sie aus all den Eindriicken und Gesprachen?

Die Begegnung mit Land und Leuten trifft einen. Sie hat meine hal-
tung gegeniiber diesem Volk verandert. Sie gab mir ein neues Bild von
uns im Westen und der Art von Hilfe, die notwendig ist. Geld geniigt
nicht. Sie wollen Achtung. Sie wollen mitgestalten. Sie wollen arbeiten
konnen. Sie wollen Werte schaffen. An den Indem ist mir vor allem

ihre iiberdurchschnittliche Intelligenz, ihr differenziertes Denken auf-
gefallen. Vielleicht fehlt es ihnen eher am Willen zum Durchhalten in
barter Arbeit. Da konnen wir ihnen helfen. Man muss ihnen durch die

Arbeit die Moglichkeit geben zu beweisen, dass sie auch fahig sind,
etwas zu leisten.

Sie sprechen von Achtung. Das gilt auch gegeniiber einem Land. Was
konnte Indien Ihrer Meinung nach fiir sich und audere tun?

Indien ist ein Land mit relativ homogener Bevolkerung. Es hat nur
wenig Minderheiten. Mit seinen 650 Millionen Menschen kann es ein
grosses Gewieht in die Waagschale des Fortschrittes der Menschheit
werfen. Was ich in Jamshedpur sah, konnte ein Modell fiir andere Teile
Indiens und der Welt sein. All das hat sich iiber 50 Jahre entwickelt

und sich bewahrt. Indien kann in dieser Art mit wenig Unterstiitzung
sich selber und andern helfen, davon bin ich iiberzeugt. Als ich nach
Indien fuhr, freute ich mich darauf, auch gewisse Kulturdenkmaler zu
sehen, solche bekam ich aber in den ausgefiillten drei Wochen nicht zu
Gesicht, wohl aber das wichtigste Denkmal Indiens, seine Menschen
mit ihrer Grosse, ihrer Herzenswarme, ihrer Gastfreundschaft und

auch mit ihren Schwachen. O.



Diese Welt, die Gott uns anvertraut

Hinweis aufein neues Buch von ChaHes Piguet und Michel Sentis

Im Pariser Verlag <Le Centurion> erschien kiirzlich das Buch «Ce
monde, que Dieu nous confie» (Diese Welt, die Gott uns anvertrant).
Darin beschreibeh der Scbweizer Charles Piguet und der Franzose
Michel Sentis Erfahrungen und Begegnungen in ihrer Arbeit mit der
Moralischen Aufriistung. Kardinal Dr. Franz Konig schrieb das Vor-
wort. Wir verdffentlicben einen Auszug aus dem letzten Kapitel, das
die Cberscbrift «Ini^eise der Politiker» tragt. (Italieniscbe Ausgabe
«Questo mondo nelle nostre niani» bei Edizioni Paoline, Rom 1979).

Die Wandelhallen der Parlamente und der internationalen Konferen-

zen, die Vorzimmer von Stadtraten, Abgeordneten und Ministern sind
uns oft wie geistige Wiisteneien vorgekommen, deren sich niemand
annimmt. Dabei. ist diese Wiiste begierig, alles lebendige Wasser, das
man ihr zufiihrt, aufzusaugen.
j^lil^Schluss einer Begegnung im Rahmen der Moralischen Aufriistung

dte sich ein Abgeordneter an die Anwesenden und rief aus: «Ge-
wahrt den Politikern um Gottes willen weiterhin geistige Unterstiit-
zung!»
Jedem fallt ein Stiick Verantwortung fiir die Menschheit zu. Davon
tritt er, nach den Spielregeln der Demokratie, einen Teil an seine
Mitbiirger ab. Im Namen dieses Erbes kann es dem einzelnen nicht
gleichgiiltig sein, welchen Gebrauch die Politiker von ihrer Macht
machen. Darauf beruht die Demokratie und nicht so sehr auf dem

Stimmzettel an der Urne. Wie aber soil man praktisch vorgehen?

Eine Stadt in Aufrubr

Ich sehe uns wieder in einer Landeshauptstadt, in deren Strassen der
Aufruhr tobt. Mit Ausnahme der Revolutionare, die Barrikaden er-

richten, und erregter Sympathisanten, die Autos in Brand stecken,
denkt jeder nur an seine eigene Sicherheit. Wir betreten die leeren
Gange eines Parlaments, in dem die Angst umgeht. Ein paar wenige
Politiker irren umher, begierig nach letzten Nachrichten oder Geriich-
ten. Andere haben sich, von Panik erfasst, in ihre Biiros gefliichtet.
Der Pohtiker, den wir aufsuchen, versucht, unsere Absichten zu erra-
ten. An aufdringliche Bittsteller gewdhnt, kann er sich nicht vorstellen,

ihn jemand in uneigenniitziger Absicht zu sprechen wiinscht,
eintach, um ihm in einer kritischen Stunde freundschaftlich beizuste-
hen. Er warnt uns zum vorneherein; «Sollten Sie Benzingutscheine
wollen, so muss ich Ihnen sagen, dass ich nicht einmal fiir mich selber
welche habe.» Wir wollen nichts von ihm; wir zeigen ihm bloss einen
Aufruf, den einige seiner Landsleute verfasst haben und worin es u. a.
heisst; «Die Zukunft unserer Nation liegt in den Handen des einfachen
Mannas, der auf die Stimme seines Gewissens horcht und sich ent-
scheidet, in voller Verantwortung fiir sein Land zu handeln.» Wir
schlagen vor, in einem Moment der Stifle die richtige Sicht der Dinge
zu suchen. Dann teilen wir uns die Gedanken mit, die uns angesichts
der schwierigen Lage gekommen sind. - Erst beim Abschied zeigt uns
der Parlamentarier seine Dankbarkeit. Er hat verstanden, dass wir

ohne Hintergedanken gekommen sind. Vollige Selbstlosigkeit ist in
politischen Kreisen wohl deshalb so wirksam, weil sie so selten ist.
In den Wandelgangen der Parlamente stdsst man auf allerlei Men-
schen, die sich dort aus guten Griinden aufhalten. Der Kampf um eine
gute Sache kann aber auch den Ehrgeiz ihrer Befiirworter verdecken.
Sie wahnen sich zwar uneigennlitzig, haben aber die angestrebten
Ziele vdllig zu ihrer eigenen Sache gemacht. Versucht man als Bot-
schafter Gottes aufzutreten, ohne von persdnlichem Ehrgeiz oder
Geltungsdrang getrieben zu sein, so entdeckt man bald, dass die Man
ner und Frauen im offentlichen Leben, die man so leicht kritisiert und

denen man gern die Schuld an alien Schwierigkeiten zuschiebt, im
Grunde Menschen sind wie wir.

Wir fragten einmal einen Pohtiker, ob er schon einmal einem Beste-
chungsversuch ausgesetzt gewesen sei. Darauf erzahlte er uns, wie er

in einem seiner ersten offentlichen Amter von einem Grossunterneh-

mer aufgesucht worden war, der ihm eine Offerte unterbreitete. Wah-
rend der Unterredung fingerte der Mann an einem Umschlag herum,
der aus der Brusttasche seines Jacketts herausragte. Der Politiker
beschloss, diese Geste nicht zu beachten. «An jenem Tag entschied ich
mich zur Integritat, und dieser Entschluss hat mein ganzes Leben
gepragt», sagte er uns.

An einem Diplomatenessen iiberschiittete ein einflussreicher Sowjet-
gast seine Tischnachbarn mit seiner Propagandaflut. Spater, im kleinen
Kreis, entpuppte er sich als verzweifelter Familienvater, der nicht
wusste, wie er die abgerissenen Beziehungen zu seinem Sohn wieder
herstellen konnte. In seiner Umgebung gab es offenbar keine hilfrei-
che Seele. Wir vermittelten ihm das, was wir selber gelernt batten,
namlich, wie wir in unseren Familien Transparenz schaffen konnten.
Er beschloss, nach seiner Riickkehr nach Moskau einen Versuch zu
wagen.

Um solchen Menschen Bruder zu sein, geniigt der Mut zur Klarheit
iiber sich selbst; denn was das Denken des Mannes im dffenthchen
Leben triibt, sind die Widerspriiche und Konfhkte in ihm selbst.

Andern wir die Menschen

Viele glaubige Menschen bedienen sich auf der politischen Biihne der
gleichen Waffen wie diejenigen, die keine Glaubenserfahrungen ge
macht haben. Sie bilden (pressure groups>, schieben ihre Leute in
leitende Stellungen, enthiillen Skandale. Einmal an der Macht, unter-
scheiden sie sich in nichts von denen, an deren Stelle sie getreten sind,
weil sie durch die angewandten Mittel selber verdorben wurden. Ubri-
gens scheint es keineswegs so zu sein, dass Gott die Vollstrecker seines
Willens nur aus einer bestimmten Partei rekrutiert; ein Grund dauern-

der Enttauschung fiir jene, die glauben, Gott gepachtet zu haben.
Verweigert aber ein Mann des dffenthchen Lebens, welcher Gruppie-
rung er auch angehdren mag, jeden Kompromiss mit seinem Gewis-
sen, wird er zum Katalysator positiver Reaktionen, indem er das Beste
in seinen Partnern erweckt.

Bei einer Krise zwischen zwei grossen Nationen hatte ein Staatsmann,
der uns sein Vertrauen schenkte, die klare Erkenntnis, dass der Ur-
sprung der Spannung im krankhaften Mass und dem Misstrauen eines
Mannes im gegnerischen Kabinett zu suchen sei. Die Situation wurde
vdllig umgekrempelt durch eine Begegnung mit dem schwierigen
Mann in einem dritten Land, bei der man letzterem in einem persdnli-
chen Gesprach helfen konnte, seine Ressentiments abzubauen.
Der kiirzlich verstorbene sozialdemokratische deutsche Bundestags-
abgeordnete Adolf Scheu meinte: «Auch wenn ein Politiker der
talentierteste Redner, der beste Taktiker, der gewissenhafteste Partei-
mann ist, so fehlt ihm doch das Wesentliche, wenn er es nicht versteht,
die Haltung schwieriger Menschen zu andern.»

An die Menschheit denken

So wie wir den Mannern und Frauen in der Politik helfen kdnnen, ihre

persdnlichen Widerspriiche zu uberwinden, so sollten wir ihnen auch
eine neue Dimension des Denkens zuganglich machen, damit die
christlichen Prinzipien, an die wir glauben, sich auch in den Institutio-
nen niederschlagen. Was es wirkUch braucht, ist eine grosse Sicht.
Selber wissend, wohin wir gehen, muss sich unserem persdnlichen
Glauben, wie tief er auch immer sei, eine ideologische Komponente
beigesellen, d. h. eine Gesamtschau der Beziehungen, und zwar nicht
nur zu unserm Nachsten, sondern aller Menschen untereinander, aller
menschlichen Gemeinschaften untereinander. So kdnnen wir unsern

Verantwortlichen helfen, den Blick iiber Gruppeninteressen hinweg
aufs Ganze zu richten.

Diese Welt hat Gott uns anvertraut. Wir sind fiir sie verantwortlich.
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Eine Priifung erschiittert unser Leben.
Wie reagieren wir darauf? Mit Rebellion, Verbitterung, Resignation?
Oder wenden wir uns der Quelle des Lebens zu und erforschen, wie

wir uns in dieser nenen Situation verhalten sollen?

Priifuugen sind oft Tor zu einetn tieferen Lebensverstandnis und
einem neuen Reichtum fiir uns selbst und andere.

Davon handein die Beitrage auf diesen beiden Seiten.

Ein Anker, der halt
im starksten Sturm

Ich habe an den Anker gedacht, den wir in unserm Leben brauchen.
Vor anderthalb Jahren war ich noch gesund und voller Arbeitskraft;
ich interessierte mich auch fiir die Politik in meiner Gemeinde. Dann

iiberfiel mich plotzlich die Krankheit wie ein Mantel, die Krankheit,
die wir alle hassen, vor der wir uns so fiirchten, und wenn sie da ist, ist
es etwas ganz Neues, mit dem man sich auseinandersetzen muss, nam-
lich Krebs. Diese Krankheit verursachte mir unheimliche Schmerzen,
so dass ich gar keine Zeit der Stille mehr halten konnte. Dann im
Krankenhaus, als es am schlimmsten war, erschien mir wie eine Schrift
an der Wand ein Zeichen, und es hiess da: «Der dich behiitet, schlaft
nicht.» Da hatte ich plotzlich den Anker und wusste: jedesmal, wenn
ich die Kraft aufbringe, auf Gott zu hbren, wird er mir den Weg zeigen.
Spiiter hat er mir gesagt: «Ich konnte dich auf keine andere Art brem-
sen in deinem Tun. Du hast vieles getan, und vieles davon war nicht
nach meinem Plan. Es war Aktivismus, und jetzt musst du etwas ganz
Neues finden.»

Das hat mir die Angst vor der Krankheit vollstandig genommen. Ich
wusste, dass Gott in all dem einen Plan hat und dass es nicht meine

Sache ist. Er wird das tun, was gut ist fiir mich. In der Folge verlief
meine Krankheit ganz anders, als die Arzte geglaubt hatten. Ich habe
zwei verschiedene Krebsarten, und beide konnte man stillegen. Fiir wie
lange, das weiss man nicht. Aber es hat mir Gelegenheit gegeben,
einen ganz neuen Kontakt mit den Menschen zu finden. Jetzt waren es
die Arzte, die mir von ihren Schwierigkeiten erzahlten und die wissen
wollten, woher ich die Kraft bekam, auch die Schwestern und die
andern Kranken auf der Abteilung, auf der ja nur Schwerstkranke
sind.

Ich erinnere mich an einen Weihnachtstag, als eine junge Frau zu mir
kam und sagte: «Ich kann nicht mehr. Ich sollte nach Hause gehen und
muss diese Medikamente nehmen - sie hatte einen Gehirntumor, und
alle Haare waren ihr ausgefallen -, ich weine den ganzen Tag und muss
mich standig iibergeben. Und so soli ich zu zwei kleinen Kindern nach
Hause!» Ich war selber ganz schlecht dran, so dass ich sagte: «Wir
konnen nur beten.» Und dann beteten wir zusammen. Zwei Tage
spater stand sie an meinem Bett mit ihrem Mann, strahlte und sagte:
«Seit wir gebetet haben, habe ich keine Kopfschmerzen mehr, musste
ich mich nie mehr iibergeben, habe die Angst verloren, und die Arzte
sagen, ich diirfe zu Hause bleiben. Ich muss also nicht mehr kommen.»
So sind viele Dinge geschehen, die ich nie erlebt hatte, wenn ich nicht
diesen Anker gefunden hatte. Jetzt weiss ich: Was auch passiert, in
jeder Situation kann Gott uns einen klaren Weg zeigen. Ich brauche
mir keine Sorgen mehr zu machen iiber meine Zukunft.

Greti Perrenoud, Evilard

Behinderung hat auch
einen Segen

«Das war ein lausiger Schlag! Du musst die Arme gerade halten und
die Augen auf den Ball richten.» Wie unser 14jahriger Sohn John
seinen zehn Jahre alten Bruder Kent im Golfspiel anleitet, mag nicht
sehr taktvoll scheinen. Aber Lob und Tadel verteilen sich gleichmassig,
und Kent macht dabei gute Fortschritte. Wir hatten nicht erwartet,
dass er ein so guter Sportier werden konnte.
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«Sie haben einen gesunden Knaben», sagte mir der Arzt eine Stunde
nach Kents Geburt, «aber er hat eine Hasenscharte und einen Wolfs-

rachen.» Dann erklarte er mir die chirurgisch moglichen Korrekturen.
Eine Woche danach — noch hatten wir uns von diesem Schock nicht

erholt - wollte der Arzt meinen Mann sprechen. Als dieser nach mehr
als einer Stunde noch nicht zuriickkam, fiihlte ich, dass etwas nicht in

Ordnung sei. Die Spezialisten hatten festgestellt, dass Kent mongoloid
war.

Niemand in unserer naheren Familie hatte je so etwas erlebt. Als John,
ein ausserst lebhafter und aufgeweckter Knabe, Jahre alt war,
fragten wir uns, ob es Gottes Wille sei, ein zweites Kind zu haben. Was
hatten wir falsch gemacht? Wie konnten wir uns den Menschen zei
gen?
Wegen seiner Lippen und seines Rachens musste Kent von Geburt an
das Essen mit dem Loffel eingegeben werden. Eines Morgens, als ich
mich gerade durch diese miihsame Aufgabe hindurchkampfte, kam
mir der erleuchtende Gedanke: «Gott hat unserer Familie dieses Kind

geschenkt, damit wir fiir dasselbe sorgen und es Mebhaben.»
Als Baby schon hatte John einen ebenso starken Willen wie ich, und
ich hatte oft die Geduld mit ihm verloren. Und nun wusste ich, dass
Kent auf viele Jahre hinaus eine schwere Last sein wiirde, korperlich
und seelisch. Ich entschied mich, ihm nie die Schuld fiir kommf'^
Schwierigkeiten zuzuschieben. Ich hatte ihn ja gewollt. In der folgcn- ■
den Woche kniete ich mehrmals am Tag nieder und bat Gott, mir zu
helfen, nie meine Launen an Kent auszulassen, auch wenn die Biirde
unertraglich schwer werden sollte. Ich bat um dauernde Liebe und
Verstandnis. Dieses Geschenk ist mir auf wunderbare Weise gewahrt
worden.

Kent ist ein gluckliches Kind und wird von den Kindern in der Nach-
barschaft voll angenommen. Er hat einen wohltuenden Sinn fiir Hu
mor und fiihlt sich daheim verantwortlich. Wenn junge Menschen zu
uns kommen, erweckt Kent in ihnen eher Zartgefiihl als einen egoisti-
schen Kampfgeist des <zuerst komme ich>! Er durchbricht jede Ich-
bezogenheit.
Zwischen Familien mit behinderten Kindern besteht ein Gemein-

schaftsgefiihl, wie man es bei andern Familien seiten antrifft. Diese
Familien zeigen der Gesellschaft, wie man leben sollte, damit sich
jeder angenommen fiihlt. Fiir Kent und seine Klassenkameraden geht
es darum: «Leben und entwickeln wir uns gemass unseren vollen Mog-
lichkeiten?» Ein solcher Geist raumt unnotiges Vergleichen aus dem
Weg und ist ein Kriterium, nach dem jedermann- behindert Oder nicht
- beurteilt werden sollte. Carolyn Nowell, London

Aus meinem Gefangnis
ausbrechen

Sind Sie jemals in ein Zimmer getreten und sind dann, weil es voller
Menschen war und Sie es mit der Angst zu tun bekamen, wieder weg-
gegangen? Waren Sie schon unter Menschen und bemerkten plotzlich,
dass immer zwei und drei zusammen sprachen, Sie selber aber ausge-
schlossen blieben? Schiichtern sein, kann die Hdlle bedeuten. Ich

weiss das, denn ich war es.

Als kleines Kind lebte ich wahrend des Krieges fiinf Jahre getrennt
von meinen Eltern. Wenn es etwas Schwieriges zu tun gab, vor dem ich
Angst hatte, brachte ich meinen alteren Bruder dazu, es zu tun. So
gewohnte ich mich daran, eine starke Personlichkeit zu suchen, hinter
der ich micfh verstecken oder an die ich mich anlehnen konnte. Ich war

auf Unterstiitzung und Anerkennung aus wie ein Suchtiger auf seine
Droge. Hatte ich erreicht, was ich wollte, so machte mich das noch
selbstbezogener und gehemmter. So hatte ich wenig Freunde.
Eines Tages beschloss ich, bedingungslos von Gott abhangig zu sein
und mich nicht mehr auf andere Menschen zu stiitzen. Ich gewann eine
neue innere Freiheit und erkannte, dass Schiichternheit kein ungliick-
licher Charakterzug ist, den man schmerzUch erdulden muss, sondern
eine extreme Form der Selbstsucht, aus der man ausbrechen kann. Es

wurde mir klar, dass es bei einer echten Freundschaft weniger darauf
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ankommt, wie man mich behandelt, sondern wie ich anderen begegne.
Wahrend mir Parties friiher ein Alptraum waren, halte ich haute bei
solchen Anlassen einfach nach Menschen Ausschau, die allein sind

und spreche mit ihnen.
Kiirzlich wurde mir bewusst, dass es bestimmte Typen und auch ganz
bestimmte Menschen gab, vor denen ich immer noch Angst hatte.
Wahrend einiger Monate betete ich taglich zu Gott, er mdge mich von
dieser Angst befreien - und er tat es. Ich bin iiberzeugt, dass Gott
unsere Gebete erhort, wenn sie mit seinem Willen ubereinstimmen. Er

lasst mich nie im Stich. Gerald Henderson, Cheshire

Dieses Erlebnis gab mir ein grosses Vertrauen, dass ich mich nicht zu
fiirchten hatte vor der Zukunft. Was immer kommen wiirde, Gott

wiirde mich vorbereiten.

Ich musste meinen ganzen Lebensrhythmus andern. Alias, was mich
erfiillt hatte, fiir Kinder sorgen, Kochen - damit war es aus! Neue
Tiiren offneten sich, und jeden Tag ist es ein neues Geschenk, aufzuste-
hen, die Aufgaben zu erfiillen, die in meinen Kraften liegen und mich
nicht zu harmen wegen der Dinge, die ich zuriicklassen musste. Natiir-
lich ist die Versuchung gross, mit andern Menschen zu vergleichen.
Aber ich kann aus tiefstem Herzen dankbar sein fiir die Moglichkei-

ten, die noch da sind, den Menschen zu niitzen und die mir selber

tiefste Befriedigung geben. Trudi Triissel, Caux

Hilfe bediirfen — ein Weg
zu vielen Menschen

Vor drei Jahren zeigten sich bei mir Anzeichen einer unheilbaren
Krankheit, die schliesshch zu einer zunehmenden Lahmung der Mus
ic^ fiihrte. Heute vermag ich mich noch im Rollstuhl zu bewegen,

I aber nicht mehr sprechen.
Das Schwerste war fiir mich der Verlust meiner Unabhangigkeit. Nicht
sprechen zu konnen, ist sehr frustrierend. Einige Leute meinen dann,
man sei auch taub und geistig beschrankt und schreien einen an mit
einfachen Satzen und einsilbigen Wortern.
Trotz all dem babe ich die unendliche Giite der einfachen Menschen

erfahren. Als ich noch beweglicher war, haben sich die unerwartetsten
Typen bemiiht, mir beim Einsteigen in Busse und Ziige behilflich zu
sein. Wenn ich mit meinen ungeschickten Handen das Geld nicht
hervorklauben konnte, iibergab ich den Geldbeutel dem Ladengehil-
fen, der die Bezahlung fiir mich besorgte. Junge und Alte, ohne Aus-
nahme, hielten jeweils jede Miinze in die Hohe, um mir zu zeigen, dass
sie den richtigen Betrag entnommen batten.
In meinem friiheren, sehr aktiven Leben, dessen Sinn darin bestand,

den Glauben, den ich vor 35 Jahren gefunden hatte, an andere weiter-
zugeben, hatte ich grosse Befriedigung gefunden. Jetzt bin ich oft
versucht zu fragen; «Was ist dabei zu gewinnen, wenn ich stillsitzen
und die Hilfe annehmen muss, die ich so gerne anderen leisten wiir-
de?» Eine Freundin, die mit Mutter Teresa arbeitet, schrieb mir: «Es

mag demiitigend sein fiir dich. Doch kbnntest du jetzt vielleicht ande
ren der Christus sein, dem sie dienen, indem sie dir dienen.»

H^t die letzte Rolle, die ich mir erwahlt hatte, doch verleiht dieser
Gi^danke einem Zustand einen Sinn, der sonst mir und anderen als
eine sinnlose Last erscheinen konnte. Joan Rundell, Cornwall

Wahrend wir diesen Bericht fiir unsere Zeitschrift vorbereiteten, er-
reichte uns die Nachricht, dass Joan Rundell iiberraschend gestorben
und von ihrem Leiden erlost warden ist. (Red.)

Selbst begrenzte Mogliohkeiten
niitzen

Am Abend vor der grossen Operation kam der Narkosearzt, um mich
vorzubereiten, denn es war ein grosser Eingriff, und man wusste, dass
die Nachbehandlung miihsam und langwierig sein wiirde. Ich war guter
Dinge, hielt aber vor dem Einschlafen noch eine Zeit der Stille. Ich
schrieb auf: «Sei kein Problem in den nachsten Wochen - nicht fiir

dich, nicht fiir den Arzt, nicht fiir die Schwestern.» Das war ein guter
Start, und ohne Angst schlief ich die Nacht durch.
Aus den vorgesehenen drei Wochen Spitalaufenthalt wurden sieben
Monate. Es gab Komplikationen, grosse Schmerzen. Einmal fragte
mich die Schwester, die mich betreute: «Warum rebellieren Sie eigent-
lich gar nie?» Ich erzahlte ihr von dem Gedanken, den ich damals in
der Stille hatte. «So, das also ist es, was Sie so ruhig und zufrieden
macht! Wissen Sie, das ganze Spital wundert sich dariiber», sagte sie.

JugendUche Echos auf
die Winterkonferenz

Die Zeit in Caux war die schbnste Zeit in meinem Leben. Ich habe

gelernt, mit Menschen umzugehen und Freunde zu finden. Ich habe
auch gelernt, etwas zu versuchen, was ich friiher nie gewagt hatte, zum
Beispiel Ski laufen, Zwiebeln schneiden und jemanden um etwas bitten.
Das Wichtigste ist, dass ich alles mit Freude getan habe. Am meisten
Spass hat mir das Arbeiten im Gemiiseteam gemacht.

Matthias Reinke, Hamburg, 12 Jahre

Die Tage in Caux lehrten mich, dass es nicht geniigt, an Gott zu glauben.
Man muss auch etwas Konkretes in seiner eigenen Umgebung unterneh-
men, damit Gott in die Herzen der Menschen eindringt. Ich traf Men
schen mit einem grossen Glauben, und es beeindruckte mich zu sehen,
wie er sie gefiihrt hat. Meine Zimmerkameradinnen waren sehr offen,
und so sprachen wir zusammen iiber unsere Erfahrungen, wie wir Gott
gefunden haben und welchen Platz er in unserem Leben einnimmt. Mit
ihnen entdeckte ich auch die Zeit der Stille und welche Kraft das Gebet
hat.

Es war interessant, zehn Tage mit so vielen Menschen verschiedener
Lander, Religionen und verschiedenen Alters zu verbringen und zu
erleben, wie sie alle gleich geachtet werden, ob sie nun alt oder jung,
weiss oder schwarz, gldubig oder atheistisch sind. So ein Aufenthalt ist
eine Gelegenheit zur Bestandesaufnahme, zum Gebrauch der eigenen
Erfahrungen und zum Auftanken.

Michele Habisreutinger, Nyon, 15 Jahre

Ich kann nicht verzichten...

Aufgrund verzweifelter Sparmassnahmen habe ich diesmal mein viel-
jahriges Abonnement fiir 1981 nicht erneuert. Wie vom Himmel kam
mir gestern mit der Post Nr. 1 vom 22. Januar, das erste Heft! Ich kann
nicht verzichten auf diese Informationen! Ich bitte daher um den Ein-

zahlungsscbein fiir 1981. (Aus einem Brief von R. S., Wien)

Fotos: Brown, Lilliehbok, Maillefer, International Labour Office
India.
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Macht, die korrumpieit —
iViacht, die bef reit

Wird die Macht der Waffen, die Macht des Geldes, die Macht der Technik dariiber

entscheiden, wie die Welt von morgen aussieht, oder ist es die Kraft, die einer neu
gewonnenen inneren Autoritat entspringt?

Noch vor kurzem glaubte der Mensch an die Machbarkeit aller Dinge. Heute ist er
ernuchtert.

Trotz ihrer wirtschaftiichen und miiitarischen Mittel stehen die Supermachte der
Macht der ideen und der menschiichen Leidenschaften hilflos gegenuber. Festge-
fiigte Machtstrukturen splittern sich auf. Minderheiten, die vor nichts zuruck-
schrecken, kbnnen ganze Staaten erpressen. Die Menschen ihrerseits fiirchten
sich vor der Allmacht des Staates oder vor dem Oberhandnehmen der Technolo-

gie. Sowohl der einzelne wie auch die politisch Verantwortlichen erleben die
Schattenseiten der Macht.

Und doch gibt es vielerorts Zeichen anderer Entwicklungen, dort, wo Menschen
aus der einen Kraftquelle schopfen, die nie versiegt. Wer mit ihr in Verbindung ist,
kann die Gesellschaft verandern. Durch die Kraft des Schopfers wird Macht geiau-
tert und in den Dienst des Menschen gestellt. An ihr kann sich der Mensch neu
orientieren und wird frei zur Teilnahme am Aufbau einer Welt, in der fur die Be-

durfnisse aller gesorgt wird.

Die Konferenzen des Sommers 1981 in Caux werden Menschen aus armen und

reichen Landern, Menschen in verantwortlicher Stellung und Vertreter der jungen
Generation zusammenfuhren. Gemeinsam werden sie mehr iiber diese Kraftquel
le erfahren und aus ihr schopfen -fur sich selbst und die Welt, in der sie leben. m

Konferenzkalender 5.-9. August:
Den Menschen und die Gesellschaft heilen.

Im Rahmen des allgemeinen Programms finden folgende Sonderkonferenz fiir alle, die sich fiir die medizinischen
Sessionen statt: Berufe und das Gesundheitswesen interessieren.

4.—14. Juli:

Macht, die korrumpiert - Macht, die befreit.
Unter den Teilnehmern wird sich eine grossere Delegation
aus Australian und dem Pazifik befinden.

16.-24. Juli:

Jedermann zahlt.

Von der jungen Generation gestalteteTagung.

27. Juli—3. August:
Mit offenen Augen in die Zukunft.
Familienkonferenz.

15.—19. August:
Brennpunkt Afrika.

25.—30. August:

Mensch und Wirtschaft.

Wirtschaftliche Krisen - Chancen fiir die Zukunft.

Konferenz fiir Verantwortliche in Unternehmertum, Ge-

werkschaften und Politik.

Weitere Auskunfte uber diese Sessionen sind erhaitiich

beim Konferenzsekretariat der Moralischen Aufrustung,
Mountain House, CH-1824 Caux (Schweiz).

Weltkonferenz fiir Moralische Aufrustung in Caux
Samstag,4.Juii bis Sonntag, 30. August 1981


