
CAUX
INFORMATIONSDIENST

DER

MORALISCHEN AUFROSTUNG

NR. 2

FEBRUAR 1984

36. JAHRGANG

t

Information
Erieben wir heute eine neue Zeit der Volkerwanderungen -
Oder hat sie gar nie aufgehort? Was die Fluchtlingsstrome
betrifft, seien sie aus wirtschaftlichen oder politischen
Griinden entstanden, kann man heute vier akute Krisenge-
biete nennen: Zentralamerika und die Karibik, Ost- und
Zentralafrika sowie den sudlichen Teil des Kontinents, den
sudostasiatischen Raum und schliesslich die Indusebene
zwischen dem Himalayagebirge und den Khyberpass. Zur
Integration der Fluchtlinge in Europa heute hat ein Semi
nar des UNO-Hochkommissariats fur Fluchtlinge aufge-
zeigt, dass es um diese Integration alles andere als gut
bestellt ist.

Die Fremdarbeiter - einst umworben, jetzt wohl oder iibei
unter uns geduldet - hat die Suche nach dem taglichen
Brot Oder das Streben nach mehr Wohlstand auf die Wan-

derschaft getrieben. Wenn von der Arbeitslosigkeit die
Rede ist, denkt man allzuschnell an die Zahl der Wander-
arbeitnehmer und meint, mit einer Riickverschiebung in
ihre Heimatlander sei die Sache eriedigt.

Schliesslich gibt es auch Freiwillige, die ohne ausseren
Zwang ihren Weg in die Fremde wahlen: Forscher, techni-
sche Spezialisten, Handelsbeauftragte oder Menschen, die
einer inneren Berufung folgen.

Freiwillige, Fremdarbeiter, Fluchtlinge: Ohne hier Statisti-
ken anzufuhren, weiss heute jeder, dass vor allem bei den
zwei letzteren Gruppen dringende Probleme anstehen.

Leben im fremden Land...
Unser erstes Titelbild zeigt ein Fliichtlingskind im Mittle-
ren Osten, dessen Beduinenfamilie ihre traditioneilen Wei-
degebiete verloren hat. Im zweiten Bild ein Brasilianer, der
in der Hoffnung auf ein besseres Leben aus den armen
Gegenden des Amazonas in die Grossstadt Rio de Janeiro
zieht.

Die Interessen des Sesshaften und des Zugezogenen pral-
len uberall in der Welt aufeinander. Diese Spannung wirft
ein Licht auf die offensichtlichen und die verdeckten

Motive des Sesshaften wie des Zugezogenen. Aus der
Notlage dieser «V6lkerwanderung» kann, durch ein auf-
richtiges Eingestehen dieser Motive, eine segensreiche
Klarung und ein fruchtbarer Wachstumsprozess einsetzen.
Die nachsten Seiten bringen verschiedene Beitrage in die
ser Richtung.

Zu Beginn einige Ausschnitte aus der Ansprache von Raj-
mohan Gandhi, die er zur Eroffnung der Konferenz «Dialog
iiber Entwicklung» in Panchgani, Indien, am IB.Januar
dieses Jahres hielt.



Rajmohan Gandhi:

Beim Eintreffen wichtiger Personlichkeiten in einem Flug-
hafen gibt es ofters ein Durcheinander. Trotz sorgfaltiger
Vorbereitung wickelt sich der Empfang nicht immer ganz
programmgemass ab. Dies geschah im Genfer Flughafen,
ais ein englischer Passant unvermittelt neben den eben
angereisten Wiirdentrager aus Tibet, den Dalai Lama, zu
sitzen kam. Der Engiander war schuchtern und verlegen
und konnte schliesslich nur hervorstossen: «lch weiss

nicht, was ich sagen soll.» Der Dalai Lama lachte, wandte
sich ihm zu und meinte; «Ganz egal, sagen Sie irgend
etwasl» So schenkte er seine ganze Aufmerksamkeit
einem ihm unbekannten Menschen und machte ihm Mut.

Anstatt jedermann zuzurufen: «Vergessen Sie uns nicht!
Denken Sie an Tibet!» oder mit Gewalttaten und mittels

der Medien die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sagte
er einfach: «Die Begegnung mit Ihnen werde ich nicht
vergessen.» Die Folge davon ist, dass auch wir Tibet nicht
vergessen. Die Wahrheit «Wer gibt, dem wird gegeben»
trifft bei der Identitatsfrage genau zu.
Ahnliches empfinde ich im Gedanken an den Papst und
Polen. In seinen Ausserungen und in seiner Herausforde-
rung an das polnische Volk uber dessen Beziehung zur
Sowjetunion ist keine Spur von Hass zu finden. In der Tat
hat er eine grosse Vision fiir die Sowjetunion.
Es war ein Engiander, Attenborough, der den Film
«Gandhi» drehte. Ein Brite hat die indische Freiheitsbewe-

gung der ganzen Welt nahegebracht. Und Inder, die auf
einem anderen Kontinent wohnen, erieben plotzlich, wie
ihnen ihre Nachbarn ein viel grbsseres Interesse entge-
genbringen, well sie diesen Film gesehen haben...
Hier noch ein personliches Eriebnis; Im Jahre 1951 war ich
als sechzehnjahriger Schiiler in Neu-Delhi. Mein Vater war
Redaktor der Tageszeitung «Hindustan Times». Wir lebten
in einer Dienstwohnung im selben Gebaude, in dem sich
Redaktion, Verlag und Druckerei befanden.
Eines Tages kam ein Mitarbeiter aus der Redaktion zur
Wohnung gerannt mit einem Zettel in der Hand, um mei-
nem Vater eine Nachricht zu uberbringen. Ich offnete ihm
die Tur und nahm ihm den Zettel ab. Es war die Nachricht

von einem Attentat auf den pakistanischen Ministerprasi-
denten Liyakat All Khan. Ich bin jetzt noch beschamt, wie
ich damals reagierte: «Hoffentlich stirbt er!» rief ich aus.
Mein indisches Identitatsgefiihl war vermischt mit
Abscheu und Hass gegeniiber einem Land, welches unser
Nachbar ist. Ich wunschte jemandem den Tod, den ich
nicht kannte und uber den ich sehr wenig wusste, ausser
dass er Ministerprasident war. Wenn sich unser Identitats
gefiihl so vermischt, hort fiir uns die Person in der andern
Gruppe auf, uberhaupt Mensch zu sein. Es ist einfach, mit
dem Verstand einzusehen, dass alle Menschen iiberall auf
dieselbe Weise zur Welt kommen und sterben. Hunger
haben und ahnliche Sorgen und Hoffnungen hegen. Es ist
ein Vorrecht, wenn dieses Begreifen mit dem Verstand
zum Begreifen mit dem Herzen wird. Lasst uns fiir dieses
Wunder offen sein.

Wir zitieren...

Leben im fremden Land

Auslandische Studenten

Vor kurzem trafen wir uns bei einer Tasse Kaffee; wir, eine sehr
gemischte Gruppe von Studenten, und diskutierten, wie wir das so
gerne tun. Es waren die verschiedensten Nationalitaten vertreten, und
so kamen wir auf die Lage der auslandischen Studenten in der Schweiz
zu sprechen.

Samir, ein junger Syrer, der gerade sein Studium beendet hat, meinte:
«Viele meiner Kameraden kommen aus Drittweltlandern, meistens

aus Afrika. Die Geschichte spielt sich im allgemeinen ungefahr so ab
fiir sie: Bei ihrer Ankunft sind sie enthusiastisch und voller Erwartun-

gen, denn in jenen Landern halt sich die Sage, die Schweiz sei ein
reines Paradies, hartnackig aufrecht. Ihre Ereunde daheim benejij|M
sie, dass sie dahin fahren diirfen. Sie sind dankbar fiir die Annt ̂
lichkeiten und Sicherheiten, die ihnen die Schweiz bietet, aber bald

einmal bemerken sie auch negative Aspekte dieses Landes. Der
Anfang ist dann namlich doch recht schwierig. Zuerst muss das
Wohnungsproblem gelost werden, und auch der Verkehr mit den
Amtern ist kompliziert. Der Arbeits- und Lebensrhythmus, das
Klima, alles ist so anders als zu Hause.

Am Ende des Studiums kehren die meisten mit einer Erfahrung in
ihre Heimat zuruck, die fiir sie bestimmt vorteilhaft ist. Fiir jene, die
aus politischen oder Sicherheitsgriinden nicht in ihr Land zuriickgehen
konnen - ich gehore zu diesen -, ist es natiirlich nicht leicht, hier
Arbeit zu finden. Augenblicklich arbeite ich neben dem Studium als
Assistent. Spater wiirde ich gerne als Volontar bei den Vereinten
Nationen eintreten, denn ich mochte irgend etwas tun, wofiir es sich
lohnt, mich einzusetzen.»

Viele Kommentare waren hochst positiv iiber Aufnahme, Organisa
tion und Betreuung in unserem Land. Einige Bemerkungen kamen
aber auch ganz spontan: «Oh, wenn doch die Schweizer offener und
herzlicher waren!» und «Wenn doch die Jungen und die Alten mehr
miteinander reden wurden I» T. J.

Indischer Besuch

Wer uber See geht, wechselt den Himmel, nicht den Charakter.

Spaltung ist das Kennzeichen unseres Zeitalters. Spaltung im Herzen.
Spaltung in der Familie. Spaltung im Wirtschaftsleben. Spaltung im
Volk. Spaltung zwischen den Vdlkern.
Spaltung ist das Resultat von Stolz, Hass, Begierde, Angst und Habgier
der Menschen. Spaltung ist das Merkmal des Materialismus.
Einigkeit ist die Frucht der Wiedergeburt. Wir haben die Kunst der
Einigung verlernt, weil wir das Geheimnis der Anderung und der
Wiedergeburt vergessen haben. Frank Buchman
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Amid ist der fiinfjahrige Sohn indischer Eltern, die schon seit einigen
Jahren in der Schweiz wohnen. Er geht in den Kindergarten und
spricht schon recht gut schweizerdeutsch.

Die Familie steht mir nahe; so habe ich sie fur den Weihnachtstag
eingeladen. Amid ist iibergliicklich. Im Kindergarten war ja alles auf
das Weihnachtsfest ausgerichtet. Verse wurden gelernt und Lieder
eingeiibt. Seine kleinen Kameraden sprachen tagelang vom Christ-
kind und von allerhand geheimnisvollen Uberraschungen. Obwohl
seine Eltern einer christlichen Kirche angehoren, liegt ihnen dies alles
ziemlich fern, ganz besonders dieses Jahr, weil die Zukunft unklar vor
ihnen steht. So hat Amid zu Hause nicht viel von der Vorfreude und

den Vorbereitungen gespiirt und nicht viel erzahlen konnen.

Endlich kann er uns nun seine Weihnachtsverse aufsagen. Er tut es
mit Inbrunst und geniesst es, ein Publikum um sich zu haben. Gemein-
sam singen wir seine einfachen Lieder, und auch die Eltern sind
freudig dabei.

An diesem Abend spannt sich eine feine Briicke uber den fiir ihn
gewiss schmerzlichen Graben zwischen seinem indischen Zuhause und
seiner Schweizer Umgebung. H. H.
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Leben im fremden Land...

Nach der Flucht aus Tibet
Gesprach mit Tsering Dorjee

Waram leben Sie im Ausland?

1959 kamen etwa 80000 Tibeter nach Indian, Nepal und Bhutan. Der
Fliichtlingsstrom dauerte bis in die sechziger Jahre an, weii die Lage in
Tibet untragbar war. Ausserhalb Asians hat die Schweiz die grdsste
Anzahl, etwas uber 1400 Tibeter aufgenommen. Ich wurde in Tibet
geboren und floh 1959 als Achtjahriger mit meinen Eltern. Wir flohen
nach Nagaland (ein Teilstaat Indians, Anm. der Red.). Das war die
schwierigste Route; sie fiihrte mitten durch gefahrlichen Urwald.
Wenn ich mich recht erinnere, waren wir vier oder fiinf Monate zu

Fuss unterwegs bis zur indischen Grenze.

wie ein tibetischer Junge in der Heimat benimmt. Hier hat er andere
Freunde. Er ist jetzt acht Jahre alt und besucht die erste Klasse in
einer stadtischen Schule in Winterthur. Aber in der Familie sprechen
wir tibetisch.

Wir haben ein tibetisches Institut in Rikon und eines in Vevey. Nebst
diesen Institutionen bestehen in der Schweiz dreizehn Tibetergrup-
pen, wo ein- oder zweimal wochentlich in informeller Art unterrichtet
wird. In der Schweiz ist der Trend bisher so, dass sich die Jugendli-
chen bis zum Alter von 18 bis 20 Jahren etwas verloren vorkommen,

und danach wenden sie sich wieder uns zu; auf neue Art entwickelt

sich dann ein anger Kontakt.

Treffen Sie im Gastland Hiirte an?

In politischer Hinsicht wollen sich fast alle Regierungen von einer
Hilfe fiir Tibeter fernhalten, weil sie as im Moment fur opportun
halten, mit der chinesischen Regierung freundlich zu sein. So etwas
trifft natiirlich die Gefiihle der Tibeter. Die jiingeren Leute sind dann
verunsichert und warden manchmal ungeduldig. Denn bis jetzt haben
wir nicht die Unabhangigkeit gefordert.

Haben Sie Beschwerden gegeniiber dem Gastland?

Ich habe keine Beschwerden. Natiirlich hat ein Fliichtling viele Pro-
bleme, aber diese wurden nicht vom Gastland geschaffen.

Sangling im Siidosten Tibets, die Heimatstadt Tsering Dorjees. Im
Hintergrund sein Elternhaus.

In Indian besuchte ich dann die erste tibetische Schule und konnte

i^**er dank eines staatlichen Stipendiums studieren. Ich wurde dann
1... Arbeit ins Tibetische Biiro nach Nepal gesandt und zwei Jahre
spater in die Schweiz.

In welchem Klima wurden Sie hier aufgenommen?

Persdnlich hatte ich wenig Schwierigkeiten, denn main Auftrag war
die Arbeit im Tibetischen Buro. Natiirlich war der Anfang schwierig,
denn as war main erster Aufenthalt ausserhalb Asians und meine erste

Beriihrung mit der westlichen Kultur, Tradition und Regierungsform
- iiberhaupt, die ganze Umgebung forderte eine grosse Umstellung.

Wie haben Sie diesen Kulturschock verarbeitet?

Wir batten unsere Erlebnisse in Tibet, und danach kam das Dasein als
Fliichtlinge. Auf diesem Hintergrund muss einer die harte Tatsache
sehen, dass er in einer anderen Kultur ist, und muss sich damit
abfinden. Die Tibeter sind aber im allgemeinen flexibel und kdnnen
sich in eine gegebene Lage gut einfinden.

Mochten Sie zuriickkehren?

Nach Tibet? Im Moment habe ich meine Vorbehalte, auch unter einer
sogenannten Autonomie. Aber in ein freies Tibet, auf jeden Fall!

Konnten Sie Ihre eigenen Brauche hier weiter pflegen?

Wir betrachten unsere Kultur als reiches Erbe. Jedoch mussen wir es

einer veranderten Zeit und Umwelt neu gegeniiberstellen. Demnach
wollen wir sowohl etwas bewahren wie auch lebendig sein. Hier zu
Hause zum Beispiel erwarte ich nicht von meinem Sohn, dass er sich

Lh
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asa. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1980.

gen Sie Wiinsche?

Ja, dass hier mehr Tibeter zugelassen werden konnten. Denn es gibt
immer noch Tibeter im nepalesischen Grenzgebiet, die ohne Nieder-
lassung leben mussen.

Sehen Sie einen Sinn in Ihrer gegenwartigen Lage?

Von den Schweizern, die unser Institut besuchen, weiss ich, dass sie

von den Tibetern lernen, geduldig zu sein. Das kann sich auch
schlecht auswirken, speziell in der Schweiz, wo man auf Piinktlichkeit
achtet! Tatsachlich stellen meine Schweizer Freunde fest, dass man

von den Tibetern Geduld, Nachsicht und innere Beweglichkeit lernen
kann. Uberdies sah ich einen Artikel in einer Veroffentlichung des
UNO-Hochkommissariats fiir Fliichtlinge, worin das tibetische
Fluchtlingsprogramm in der Schweiz im Vergleich mit anderen Sied-
lungsprogrammen als positives Beispiel dargestellt wurde.
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Leben im fremden Land...

Miteinander

... aus turkischer Sicht

'i

Das Ehepaar Andag

Dr. Muszaffer Andag stammt aus der Osttiirkei. Er ist Urangeologe
und lebt seit 1970 mit seiner Familie in Berlin, wo er an der Volks-
hochschnle NeukoIIn Vorlesungen iiber den Islam bait nnd Tiirkiscb
unterricbtet. Gleicbzeitig gibt er Vorlesungen an der Tecbniscben
Universitat Berlin, wo er auch Forscbnng betreibt. Dr. Andag erhielt
ein Stipendium der Fvangelischen Kirche (Biscbof Scbarf) zur Anfer-
tigung einer Studie iiber die Probleme der tiirkischen Gastarbeiter in
Berlin.

Leben in der Fremde heisst, in einem Land zu leben, in dem Sprache
und Sitte anders sind als die eigenen. So gesehen ist Deutschland fiir
uns Tiirken ein fremdes Land.

Ganz allgemein war in der turkischen Bevolkerung immer eine
bestimmte Liebe fiir die Deutschen vorhanden, und neben wirtschaft-
lichen Griinden war dies sicher ein Anlass dafiir, dass Turken beson-
ders gern nach Deutschland kamen.

Solange Arbeitskrafte gesucht wurden, ging das ganz gut, und es hat
auf diese Weise viele positive Begegnungen zwischen Turken und
Deutschen gegeben. In letzter Zeit, bei zunehmender Arbeitslosig-
keit, nehmen aber auch die Misstone zu.

Ich selbst habe mein erstes Wissen an der Universitat Istanbul bei

deutschen Professoren erworben, die seit den vierziger Jahren als
Emigranten auf Einladung der turkischen Regierung dort lehrten.
Auch ich habe in Deutschland studiert und kann daher mit der

deutschen Mentalitat besser umgehen als meine Landsleute, die teil-
weise aus geschlossener dorflicher Umgebung in die Grossstadt Berlin
umsiedelten. Sie leben in Wohngegenden, wo es Hauser mit schlech-
ter Bausubstanz und preislich giinstigen Mieten gibt. Da wir Turken
Gefiihlsmenschen sind und viel menschliche Warme und Geborgen-
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heit brauchen, riicken wir zusammen und haben viel Kontakt zueinan-

der. Wir empfinden, dass die Deutschen anders sind als die Turken.
Sie sind zuriickhaltender - auch untereinander. Sie nehmen nur

langsam Kontakt mit anderen Menschen auf. Wir dagegen sind spon-
taner und warmer, wie alle Sudeuropiier. Deshalb wird das kiihlere
Verhalten von vielen Turken falsch gedeutet. Sie halten das fiir Stolz
und Arroganz. Als Gastarbeiter sind sie besonders empfindlich gegen-
iiber vermeintlicher und wirklicher Zuriickweisung. Wenn der
Mensch nicht anerkannt wird, nutzt der ganze Wohlstand nichts. Der
Mensch ohne Liebe ist wie der Fisch ohne Wasser. Er geht bald
zugrunde. So sind die Deutschen und Turken, die sich um ein gutes
Verhaltnis zueinander bemiihen, verpflichtet, ihren Landsleuter^l
erklaren, warum sich die andern so verhalten, wie sie es tun.

So habe ich zum Beispiel fiir die deutsche Schulbehorde eine Umfrage
unter meinen Landsleuten daruber gemacht, was sie von den Christen
denken und was ihr eigenes Handeln bestimmt. Das Ergebnis ist sehr
wichtig fiir die Behorden, die sich um Integration bemiihen. Es zeigt
eindeutig, dass die stark traditionell-islamischen Familien besonders
diszipliniert, fleissig und zuverlassig sind. Sie finden es unmoglich, die
Art des Umgangs zwischen Mannern und Frauen hier, den Alkoholge-
nuss, das Schweinefleischessen und anderes zu akzeptieren. Um ihre
Kinder zu schiitzen, sind sie daher hier strenger mit ihnen als in der
Tiirkei, wo alle die gleichen Lebensregeln haben.

Anders ist es mit Familien, deren Vater nicht den Anforderungen des
Islams nachgehen, sondern trinken und spielen, aber dennoch von
ihren Kindern verlangen, dass sie sich ihrer Autoritat beugen. Diese
Kinder haben leider keine richtige Erziehung. Sie sind sehr aggressiv
und stbren ihre Klassenkameraden in der Schule. Oft versuchen sie,

sich den Deutschen anzupassen, wobei sie sich nicht an guten Beispie-
len orientieren. So stellen sie bedauerlicherweise haufig ein kriminel-
les Potential.

Die intellektuellen Turken unterscheiden sich sehr von den zi'^^
beschriebenen Gastarbeitern. Sie haben schon daheim in Stadten

gewohnt und sind manchmal erst in Berlin mit den aus dem bauerli-
chen Milieu stammenden Landsleuten zusammengetroffen. Obgleich
die Hauptmotive der tiirkisch-islamischen Gebrauche auch bei ihnen
erhalten bleiben, stehen sie doch in vielen Punkten den Europaern
naher als ihren eigenen Landsleuten vom Dorf. Sie kommen haufig zu
dem Schluss, dass Religion dem Fortschritt hinderlich ist, und haben
Angst, als unmodern zu gelten. Alle diese Gesichtspunkte sind zu
beachten, wenn Menschen in der Fremde integriert werden sollen.
Integrieren kann nicht Gleichmachen bedeuten, sondern Kennenler-
nen sowie gegenseitige Duldung und Anerkennung.

Wir leben in einer Zeit des Ubergangs. Die Werte andern sich sehr
schnell. Die ganze Gesellschaft ist materialistisch orientiert. Die Men
schen leiden unter der Isolierung und Hektik, aber am meisten unter
der Lieblosigkeit.

Das Wichtigste in unserer Zeit ist, den Menschen den Weg zu zeigen,
wie man lieben kann. Auch in unserer Zeit und Gesellschaft leben

Menschen, deren Liebe die Eisschicht der menschlichen Seele erwar-

men und zum Schmelzen bringen kann, damit die erwarmte Seele
Kraft hat, sich zu bewegen, um wiederum anderen Seelen Warme und
Liebe zu geben. Wenn man angefangen hat zu lieben, dann losen sich
die anderen menschlichen Probleme von selbst. Allah/Gott kann uns

diese Liebe geben und uns zeigen, wie man mit Andersglaubigen
friedlich nebeneinander und miteinander leben kann.

Muszaffer Andag



Leben im fremden Land...

leben in Berlin

. aus deutscher Sicht

Unweit vom Potsdamer Platz, nahe bei Nationalgalerie und Staatsbi-
bliothek, hat die Auslanderbeauftragte des Berliner Senats, Fran
Barbara John, ibre Dienststelle. Wir betreten eine riesige Etage des
Neubaus und erieben die Atmospbare eines Grossraumbiiros. Liberal!
sitzen Mitarbeiter an Scbreibtiscben oder sind im Gesprach mit Ans-
landern. Alles vollzieht sicb in grosser Rube, locker und zwanglos. An
diesem Morgen batte ein langerer Artikel iiber sie in der Zeitung
gestanden, und urn mebr dariiber zu erfahren, fiibrten wir folgendes
Gesprach (vgl. dazu aucb CI 8/83).

Si^iaben ein Preisausschreiben veranstaltet, an dem sich 2400 Einsen-
eteiligt haben. Konnen Sie uns mehr dariiber berichten?

In dem Preisausschreiben, das in 800000 Exemplaren als Zeitungsbei-
lage erschien, waren landeskundliche Artikel iiber die Tiirkei abge-
druckt, die die Preisfrage enthielten. Fast alle Einsender fanden die
richtige Losung. Sie werden als Anerkennung eine bebilderte Bro-
schiire erhalten «Turkei verstehen - Turken verstehen». Darin sind

viele Informationen, die vielleicht diesen und jenen einmal zu einer
Urlaubsreise in die Tiirkei veranlassen konnten. Der Hauptgewinner
darf jetzt schon fahren, er gewann eine IStagige Studienreise.

Einige Berliner Familien wollen Patenschaften mit turkischen Eamilien
eingehen. Wie kam das zustande, und was soil dabei herauskommen?

Diese Patenschaften gehen auf eine Anregung der tiirkischen
Gemeinde zuriick. Turkische Familien werden ihre Paten zu sich nach

Hause einladen, man wird miteinander reden, Sitten und Gebrauche

kennenlernen. Am schonsten ware es natiirlich, wenn das wechselsei-

tig geschahe - und das vermute ich auch.

Grosses Aufsehen hat Ihre Plakataktion in alien Stadtteilen hervorgeru-
fi^^^etzt interessieren sich auch schon andere Stddte dafiir. Erzahlen
Sie uns mehr dariiber!

Ja, wir sind das erste Bundesland, das eine derartige Offentlichkeits-
kampagne gestartet hat. Unsere Absicht war, das Ja der Berliner
Regierung zu den Minderheiten zum Ausdruck zu bringen. Ein ver-
tragliches Zusammenleben kann letztlich nur durch ein Zusammen-
wachsen beider Bevolkerungsteile zustande kommen. Uber die grund-
satzlichen Ziele in der Auslanderpolitik gibt es ja immer wieder
Missverstandnisse: Riickkehr oder Integration? Mit dieser Aktion
wollten wir ein eindeutiges Bekenntnis zur Integration ablegen. Wir
haben eine ganze Weile gesucht, um die inhaltlich und optisch wirk-
samste Form fiir dieses Plakat zu finden. Es gab einige Entwiirfe, die
wesentlich aggressiver waren, das heisst, die Situation, wie sie gegen-
wartig noch ist, realistisch, konfliktgeladen darstellten. Aber dann
entschieden wir uns doch, beim Einstieg nicht gleich in Konfrontation
zu gehen.

Wird diese Aktion fortgesetzt, und welches sind Ihre Vorstellungen
davon?

Wir denken daran, diese Kampagne fortzusetzen, wobei wir dann den
Informationsteil verstarken wollen. Diesmal haben wir ausschliesslich

positive Beispiele unter dem Motto «Miteinander leben» veroffent-
licht. Wir wissen naturlich von den Nachbarschaftskonflikten, den
Vorurteilen, den Konkurrenzangsten um die Arbeitsplatze. Darauf
werden wir das nachste Mai differenzierter eingehen und versuchen,
Losungswege aufzuzeigen.

Ein von Ihrer Dienststelle hergestellter Videofilm wurde bisher lOOOmal
ausgeliehen. Worum geht es darin, und wer fordert diesen Film an?

Videofilme sind bei den Turken sehr beliebt. Mehrmals in der Woche

leihen sie sich Heimatfilme aus. Es gibt zwanzig turkische Videothe-
ken hier. Dies haben wir uns zunutze gemacht und einen Film
herstellen lassen, der in einer einfachen Handlung darstellt, welche
Schritte zu tun sind, um eine Aufenthaltsberechtigung zu erlangen.
Dieser Film vermittelt nicht nur Informationen, sondern tragt auch
wesentlich zum Verstandnis unseres Rechtsstaates bei.

auf

den Geschmack kommen

Miteinander leben in t BERLI^
Die Austanderbeauftragfe des Senats • Potsdamer Str, 65 • 1000 Berlin 30 ■ Teleton 260423 51
3eim Senator fur Gesundheii, Soziales und Familie

Eines der ausgewdhlten Plakate fiir die Aktion «Miteinander leben in
Berlin».

Zum Abschluss eine persdnliche Frage: Die Stelle der Ausldnderbeauf-
tragten hat es vorher nicht gegeben. Sie haben also Pionierarbeit
geleistet. Woher nehmen Sie die Anregungen, Ideen und vor allem die
Kraft fiir diese schwierige Aufgabe?

Dieses Amt gibt es erst seit Dezember 1981. Ausser mir gibt es nur
noch eine Bundesbeauftragte in Bonn.
Die Idee war, dass man die verschiedenen Aktivitaten der einzelnen

Senatsdienststellen koordiniert, die ebenfalls mit der Auslandersitua-

tion befasst sind. Das wird hier bei mir erledigt. Im Sinne der
traditionellen Verwaltung liege ich mit meiner Aufgabe ein bisschen
quer - aber bisher hat alles gut funktioniert.
Und wo ich die Kraft hernehme? Erst einmal habe ich eine Barenge-
sundheit - das ist ein Geschenk Gottes -, und dann macht mir diese

Arbeit auch riesigen Spass, weil ich sie als sehr sinnvoll erlebe.
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Leben im fremden Land.

Wascherei in den Pinienhiigeln

Es war zu einer Zeit in meinem Leben, in der ich entmutigt und
deprimiert war. Bis dahin hatte ich es verstanden, einen sicheren Kurs
zu steuern, ein erfiilltes und niitzliches Leben zu fiihren. Doch jetzt
hatte ich meine Grenzen erreicht, blickte auf personliche Niederla-
gen, fiihlte mich einsam und verbittert.
Mir war nicht wohl in meiner Haut, und ich beschloss, in Spanien
Arbeit zu suchen in der Hoffnung, in der Hotellerie unterzukommen.

Innerhalb von zehn Tagen klappere ich vergeblich 45 Hotels ab, bis
ich schliesslich am Meer auf ein ganz neues Erstklasshotel stosse. Der
junge Mann beim Empfang holt seine Mutter, die Direktorin. Sie
erzahit, sie habe dieses 120-Betten-Hotel gebaut, urn fur die Leute der
Gegend Arbeit zu beschaffen, und jetzt finde sie keine tuchtigen
Arbeitskrafte. «Kommen Sie morgen probeweise fiir drei Tage.»
Jetzt beginnt endlich ein neues Leben! Ich bin voller Zuversicht und
sehe mich schon an der Arbeit im Biiro, niitzlich, wirkungsvoll - doch
man schickt mich in die Wascherei, den einzigen Ort, an den ich nicht
gedacht hatte! Aber ich bin zu stolz, in die Schweiz zuriickzukehren
und fest entschlossen, den Weg zu Ende zu gehen.
Die Pinienhiigel und Olivenhaine verlieren sich 500 Meter von hier in
den tiefblauen Meeresbuchten. Aus dem kleinen Waschhaus ertont

Lachen, Geschrei und der Larm von Wasser und Maschinen. Der

Chef zeigt sich selten dort; jetzt gibt er bekannt; «Eine neue Arbeite-
rin, die Spanisch lernen m6chte» - und geht wieder. Ich versuche es
mit ein paar Worten, die aber keiner versteht. Da bricht es laut aus
einer der Anwesenden heraus: «Was will diese Frau hier? Und dann

der Cousin des Soundso, der so ungliicklich war in der Schweiz! Die
dort glauben, sie wtissten alles besser!»
Ich helfe einem Zimmermadchen, die Wasche ins Hotel zu tragen.

ches. Wir sind zum Umfallen miide, aber auf dem grossen Biigeltisch
falten die jungen Frauen unter den bewundernden Blicken der Klei
nen alte Zeitungen. Und dann gibt es einen Umzug mit Gesang - ein
Miitzenfestival.

Fest im Mondlicht

«Sehonta por favor»

Um sieben Uhr abends gehen alle zum Essen, zuhinterst in der Kuche,
bei der Geschirrspiilmaschine. Wir sind ungefahr dreissig Personen,
Stuhle hat es nur fiinfzehn. Verlegenes Schweigen. Wenn ich nur
reden - und mich setzen konnte! Wieder an der Arbeit, driickt man

mir einen Besen in die Hand. Wochenlang wird das meine Arbeit sein:
zusammenkehren und auflesen, was auf den Boden geworfen wurde,
leere Papiertiiten, Schalen von im geheimen verspeisten Melonen. Ich
lerne, wie man auf spanisch Bettlaken und Tischtuch sagt, und bin
gliicklich, arbeiten zu konnen. Aber es ist eine widerliche Arbeit, die
eine Vorstellung gibt von der Gleichgiiltigkeit und Unsauberkeit der
Gaste. Das demiitigt mich. Ich muss an meine so gewissenhafte
Mutter denken - und an das Unternehmen, das mein Vater leitete.

Um zehn Uhr nachts zeigt man mir mein Zimmer, das ich mit einem
jungen Zimmermadchen teile. Es liegt im Erdgeschoss, nur zwei
Meter entfernt von einem wunderschonen Schwimmbad - reserviert

fiir die Gaste! Die Personaldusche ist schmutzig, voller Zigaretten-
stummel. Jeden Morgen um sieben Uhr beginnt die Arbeit. Langsam,
miihevoll, mit mancher Demiitigung lebe ich mich ein. Josefa bringt
mir ein Lied bei, «Clavelito». Dabei lerne ich ein paar neue Wbrter.
Die Mutter der stolzen Josefa ist verschrumpelt wie ein alter Apfel.
Spater erfahre ich, dass ihr Mann zu Beginn des Burgerkrieges vor
ihren Augen erschossen wurde. Manchmal gebe ich den auf dem
Hinterhof spielenden Kindern ein Bonbon, wenn sie «por favor»
sagen. Die dreijahrige Isabelita, immer auf ihren Vorteil achtend,
nennt mich nur noch «Senorita por favor», und der Name bleibt mir.
In dieser harten Umgebung beginnt man allmahlich, «bitte» und
«danke» zu sagen.
Der fiinfjahrige Manolin zieht ein Exemplar der «Times» hinter sich
her. Ich falte daraus eine Miitze und setze sie ihm auf den Kopf. Er
verbeugt sich, kiisst mir die Hand und verkiindet: «Todos quieren
gorros» (Alle wollen Miitzen). Ich vertroste ihn auf den Abend. Alle
Mutter mochten das Falten lernen, und da geschieht etwas Erstaunli-
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Meine Haare hangen auf mein graues Kleid herunter. Ich sehe aus wie
eine Hexe. Julia meint, ich konnte mich von einer Sekretarin wahrend
der Essenszeit der Gaste frisieren lassen. Gegen zehn Uhr nachts
komme ich zuriick und werde von einem Freudenjubel begriisst: «Que
guapa!» (Welche Schonheit!) Ein Maurer, der sich auf einem Haufen
schmutziger Wasche ausruht, bringt irgendwoher ein Koffergrammo-
phon, und wir tanzen eine «Yenka». Es ist ein Fest im Mondlicht
unter den Waschedrahten.

Wie ich am nachsten Morgen zur Arbeit komme, sind Julia^^d
Josefina ganz hinten im Hof schon eifrig dabei, die Bettlaken glattzu-
strecken und aufzuhangen. «Wir werden die grossen Stiicke hier
miteinander aufhangen, damit du dir die Haare nicht nass machst.
Uberhaupt keine feuchte Arbeit fiir dich heute! Die Frisur muss
halten.» - Allmahlich andert sich unser Zusammenleben. Ich fange
auch an, spanisch zu sprechen, sehr zur Belustigung meiner Kolle-
ginnen.
Jeden Morgen lese ich im Evangelium und horche in der Stille, wie ich
das seit Jahren zu tun pflege. Eines Tages sagt mir in meinem Herzen
eine Stimme; «Ich bin auch hier bei dir, mit deiner Miidigkeit und
Angst, deinen geschwollenen Fiissen und deiner Demiitigung,
genauso wie in den interessantesten Zeiten deines Lebens, als du dir
niitzlich und anerkannt vorkamst. Du bist auch hier bei mir; habe

Vertrauen.» Von diesem Wort Vertrauen aus bekommt mein Leben,
ohne dass sich ausserlich etwas andert, eine neue Richtung, eine neue
Freiheit. Ich entschliesse mich, die zwei Menschen um Verzeihung zu
bitten, die der Grund jener Verbitterung sind, die mich vergiftet hat,
und erlaube damit Gott, mich davon zu heilen. Ich sage mir, wie ein
Alkoholiker nach einer Entziehungskur: keinen Tropfen Bitterkeit
mehr!

...und ich finde wahre Freiheit

Die Gaste reisen heim, die Arbeit nimmt ab, und auch die Zeit meiner
Ruckkehr kommt naher. Ich mochte dieses Ereignis feiern und bitte
den Oberkellner, der imposant aussieht in seiner Torero-Montur, mir
Coca-Cola und Orangensaft zu liefern. Mittlerweile habe ich begon-
nen, nachts Buchstaben und Bilder aus alten Illustrierten, die ich dem
Miilleimer entnehme, auf weisse Bogen zu kleben. Daraus soil ein
grosses Diplom fiir die Wascherinnen entstehen und ein kleineres fiir
die Hausbeamtin. Wir raumen den grossen Biigeltisch ab. Auf zwei
sauberen Bettlaken stelle ich reihenweise die gefiillten braunen und
gelben Glaser auf und schmiicke den Tisch mit Lorbeerbliiten, Girlan-
den, Keksen und Torten. Um sieben Uhr abends erscheinen aus
Loyalitat zwei Zimmermadchen. Sie stossen Rufe der Bewunderung
aus und laufen davon, um die anderen zu holen. Sogar die Vorgesetz-
ten und ein paar neugierige Gaste kommen. Der Hohepunkt des
Abends sind die geklebten Diplome. Frohlich singen alle zusammen.
Am nachsten Morgen um sechs Uhr muss ich abreisen. Der Nachtpor-
tier schenkt mir eine Blumenschale, die er selbst aus Kork geschnitzt
hat; er hat auch heimlich mein Auto gewaschen. Andere schmiicken
es mit Geranien; wieder andere kommen daher mit Tomaten, einem
Tamburin, Trauben und Castagnetten.
Welch menschiichen Reichtum gibt es doch iiberall! Wenn ich mich
den anderen gebe, ohne etwas zu erwarten, verschwindet mein Ver-
langen nach Anerkennung, mein Wunsch nach Resultaten, das
Bediirfnis, meine Existenz rechtfertigen zu miissen - und ich finde
wahre Freiheit. E. P.



Leben im fremden Land

Auch in Sudamerika zu Hause

K

Fran Nicole Maunoir, gebiirtige Elsiisserin, ist mit einem Schweizer
aus Genf verheiratet. Sie und ihr Mann haben jahrelang in Siidame-
rika gearbeitet, kennen Argentinien, Uruguay und Brasilien beson-
ders gut. Wir haben Fran Maunoir daber gleich zweimal zu unserem
Thema befragt: «Leben in der Frenide» als Franzosin, die mit einem
Schweizer verheiratet ist, und als Europaerin, die wabrend mehr als
zwanzig Jabren im Ausland gearbeitet hat. Hier einige ibrer Erleb-
nisse und Uberlegungen.

Etwas vom Wichtigsten, das ich in diesen Jahren gelernt habe, ist,
dass ich im fremden Lande meine eigene Identitat selbstverstandlich
behalten kann und darf, aber nicht, und zwar nie, das Gastland mit

meinem eigenen Land vergleichen soli. Die ersten Entdeckungen auf
diesem Gebiet machte ich schon als sehr junges Madchen in England.
Meine Haltung war unmdglich. Alles war besser in Frankreich, auch
d^^ssen: «Und diese Englander, die ihren Salat ohne Sauce essen»,
sagte ich mir. «Ich bin doch keine Kuh!»

Spater, nachdem ich in verschiedenen Landern gelebt und gearbeitet
hatte, wurde mir immer klarer, dass unsere Art, die Dinge zu tun.
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Nicole Maunoir

nicht unbedingt die beste oder einzig mdgliche ist. Wenn ich mich
namlich in die Menschen hineindenke und verstehen lerne, warum sie

so handeln und sind, und nicht automatisch alles auf meine Art tun

will, falle ich keine Werturteile. Sobald ich aber innerlich kritisch bin,

spuren die Leute um mich herum diese Kritik, auch wenn ich kein
Wort sage. Sie werden misstrauisch, fiihlen sich verletzt, und dazu bin
ich ja nicht in ihr Land gekommen.

...da werde ich immer Eranzdsin sein!

Als Franzosin musste ich mich auch an die Schweizer gewdhnen und
an «den Schweizer», meinen Mann. Da wir zuerst lange im Ausland
gelebt batten, wurde mir erst in den letzten Jahren, seit wir in Genf
sind, bewusst, dass ich mich mehr mit dem befassen sollte, was in der
Schweiz geschieht. Beim Zeitungslesen zum Beispiel uberspringe ich
oft die Schweizer Nachrichten. Uber besonders wichtige Ereignisse
informiere ich mich schon, aber mit den regionalen Nachrichten habe
ich etwas Miihe. Ich habe eingesehen: Auch wenn mir Sudamerika
speziell am Herzen liegt, darf mich dies nicht daran hindern, mich
intensiv mit der Schweiz zu befassen und mit ihrer Rolle und Aufgabe
in der Welt. Ich glaube, aufrichtig sagen zu kdnnen, dass ich mich von

Herzen sowohl als Schweizerin als auch als Franzosin fiihle. Aber...

bei einem sportlichen Wettkampf zwischen Frankreich und der
Schweiz, da werde ich immer Franzosin sein! Das ist irgendwie
instinktiv!

Hitze, Armut, Staub...

Nattirlich musste ich mich zu Beginn auch an Sudamerika gewdhnen.
Alles war so anders, die Hitze, die Armut, der Staub tiberall. Freunde

batten mir Brasilien begeistert beschrieben, aber zu Beginn mochte
ich das Land eigentlich nicht. Sobald wir aber Brasilianer kennenge-
lernt und mit einigen Familien Freundschaft geschlossen batten, dff-
nete sich mein Herz auch Brasilien gegeniiber. Je mehr man sich
einsetzt in einem Land und dort gibt und lernt, desto mehr beginnt
man es zu verstehen und auch zu schatzen.

Dann war da die fremde Sprache. Ich konnte weder Spanisch noch
Portugiesisch, als wir nach Sudamerika kamen. Am Anfang iibersetz-
ten mir Freunde netterweise alles. Dann versuchte ich bei Besuchen,

beim Einkaufen, bei der Arbeit selbst mit den Menschen zu sprechen.
Ich finde es absolut normal, dass man sich bemiiht, die Sprache der
Bewohner zu lernen, wenn man in ihrem Land lebt und arbeitet.

Nattirlich ist nicht nur die Sprache anders, auch die Traditionen und
Gewohnheiten sind oft fremd. Brasilianer sind sehr grossziigig, sie
empfangen einen jederzeit, und wenn man einmal bei ihnen ist, wird
man zum Essen eingeladen, egal zu welcher Tageszeit. Nattirlich wird
dasselbe auch von uns erwartet: Ein Besuch, der um elf Uhr morgens
kommt, darf nattirlich zum Mittagessen bleiben.

Uberall, auch in den bescheidensten Hausern, wird dem Besucher

Kaffee, Tee oder etwas zu essen angeboten. Wir batten auch nie den
Eindruck, ungelegen zu kommen. Ich erinnere mich an den Besuch
bei einem befreundeten «Favelado», der in einem Elendsquartier
ausserhalb von Rio wohnt. Er war krank, und als wir ankamen, war
seine Frau eben weggegangen, um Einkaufe zu machen. Nach ftinf
Minuten erschien eine Nachbarin mit Kaffee ftir uns alle. Sie hatte uns

kommen sehen, wusste, dass die Frau des Kranken abwesend war,
und wollte, dass wir richtig empfangen wtirden. So war die Kontakt-
aufnahme im fremden Land ftir mich eigentlich gar nicht so schwierig,
und bald war es keine Frage mehr, ob ich mich dort heimisch ftihlen
konne.

Die Lehrerin kommt zum Tee

Und nun sind wir wieder in der Schweiz, und es ist interessant zu
sehen, wie es den Stidamerikanern geht, die bei uns leben und
arbeiten. Ktirzlich erzahlte mir eine lateinamerikanische Bekannte,
sie hatte die Lehrerin ihrer kleinen Tochter zum Tee eingeladen.
Diese sei hocherfreut gewesen, denn obwohl sie schon mehr als
zwanzig Jahre unterrichte, sei sie noch nie von der Familie eines
Schtilers eingeladen worden. So haben die Menschen, die bei uns «in
der Fremde leben», auch uns viel zu geben.
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1st es ein Vergehen, Optimist zu sein?

Es ist sicher jedem von uns einmal passiert, dass er an einem friihen
Morgen einem Freund begegnete und seinen traurigen Gesichtsaus-
druck feststellend, zogerte, auf die Frage «wie geht's?» mit einem
iiberzeugenden «ausgezeichnet!» zu antworten - auch wenn es ihm so
zumute war. Es scheint heute fast ein Vergehen, nicht nur Optimis-
mus zu zeigen, sondern sogar optimistisch zu sein. Alles scheint einem
zu sagen: Wie kannst du behaupten, dass es dir ausgezeichnet geht,
wenn du all die furchtbaren Nachrichten aus aller Welt gehort hast
und an so viele tragische menschliche Situationen denkst?

Wenn man dann im Worterbuch nachschaut, wie das Wort Optimis-
mus definiert wird, zogert auch der Gutwillige, sich ganz mit diesem
Gedanken zu identifizieren; «Optimismus, die Auffassung, diese Welt
sei die beste aller denkbaren Welten und verbessere sich unaufhor-

lich...» So weit wie die Definition von Pessimismus - «die Uberzeu-

gung, dass nichts besser ware als alles andere» - wiirden allerdings
auch die wenigsten von uns gehen. Auch mit dem Zyniker nicht, der
sagt; «Der Optimist erklart, dass wir in der besten aller mdglichen
Welten leben, und der Pessimist furchtet, dass das stimmt.» (J.B.
Cabell)

Gibt es denn eine andere Kategorie, die uns in der heutigen Stim-
mungs- und Glaubenslage weiterhelfen kann? Da boten sich zunachst
die Begriffe Realismus und Pragmatismus an, da man ja Idealismus in
unserer niichternen Generation kaum mehr als motivierende Kraft

anbieten kann. Aber dem Wort Realist fiigt man fast automatisch das
Adjektiv kalt hinzu. Es gibt allerdings einen friiheren Regierungschef,
der einmal sagte; «Ich glaube an Wunder, well ich ein Realist bin.»
Hingegen ist der tagliche Gebrauch des Begriffes Realist doch anders

geworden. Und beim Pragmatismus - «der Uberzeugung, dass nur
wahr ist, was fur das Handeln zweckmassig ist» - sind wir in der
Gefahr, den Graben zwischen den Angelsachsen und den Konti-
nentaleuropaern wieder einmal aufzureissen.

Aus verschiedenen politischen Lagern horte man wahrend der letzten
Tage von 1983 Stimmen, die zwei weiteren Begriffen Ausdruck gaben,
den Begriffen Zuversicht und Gelassenheit. «Gelassenheit?... Seit
mehr als vierzig Jahren habe ich immer gewusst, dass zwar wir unsere
Krafte voll anstrengen miissen, um den von uns erkannten Pflichten
zu geniigen, dass aber iiber den Ausgang ein anderer entscheidet:
Gott bleibt der Herr der Geschichte.»

Es ist hier nicht ein Theologe, der spricht, sondern ein Mann aus der
politischen Praxis. Er will mit seinen Worten sicher nicht sagen, dass
es geniigt, einfach auf die Zahne zu beissen oder «trotzdem zu
lachen». Er will andeuten, dass es eine Perspektive gibt, die weitiiKr
den menschlichen Optimismus oder Pessimismus hinausgeht.

Noch eine personliche Note; Ich bin zwar ein geborener Optimist.
Wenn ich aber aus diesem natiirlichen Optimismus eine Tugend
mache, ist dies das beste und schnellste Mittel, in meiner Umgebung
eine Gegenreaktion zu provozieren: alle Argumente werden dann auf
den Plan gerufen, um zu zeigen, dass es trotzdem nicht so rosig
aussieht.

«Gott bewahre mich vor Heiligen mit traurigen Mienen!» sagte Teresa
von Avila. Das ist und bleibt eine Wahrheit - fiir Optimisten wie auch
fur Pessimisten. Pierre Spoerri

Caux 1984

Internationale Konferenz fiir Moralische Aufriistung
7. Juli—2. September 1984

«Das Antlitz der Erde erneuern»

jedermanns Aufgabe

Uberall in der Welt sehnen sich die Menschen nach materieller
Sicherheit, nach Nahrung, Arbeit und einem Dach iiber dem
Kopf. Sie verlangen nach Frieden, Freiheit und Menschen-
wiirde.

Kein Zweifel, wir leben in einer Zeit raschen Wandels. Doch
vieles, was an Anderung eintritt oder versprophen wird, scheint
die Probleme fiir Regierungen und Regierte nur zu komplizie-
ren. Die Wende, die wir erwarten, muss mit uns beginnen.

Wie kann die ungeniitzte Energie und die Weisheit Gottes -
und auch des Menschen erschlossen werden? Die Schopfung
dieser Erde geschah nicht ohne Plan des Schdpfers. Er wird ihn
denen offenbaren, die auf ihn hdren, und ihnen auch helfen,
diesen Plan zu verwirklichen.
Keiner von uns muss hilfloser Spielball von Supermachten,
Regierungen oder wirtschaftlichen Kraften sein, denn jeder hat
einen Anted, das Antlitz der Erde zu erneuern.

Besondere Themen kommen wahrend folgender
Zeitabschnitte zur Sprache:

7.-15. Juli: Europe

27. Juli-3. August: Die Familie neu entdecken

6.-13. August: Nord-, Mittel- und Siidamerika
im Dialog mit Europe

17.-23. August: Afrika

24.-29. August: Kreativitat - Antwort auf die Krise?
Tagung fiir Verantwortllche in Wirt-
schaft, Gewerkschaft und Politik

30. August-2. September: Das Antlitz der Erde erneuern
Schlusskonferenz

Fur Einzelheiten wende man sich an das Konferenzsekretariat:
Moralische Aufrustung, CH-1824 Caux.


