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Das Titelbild mit den Eischern wur-

de in der chinesischen Provinz Shenzen

aufgenommen, die Backerei jedoch
(siehe nebenan) liegt kaum einen Kilo
meter von unserem Redaktionsbiiro

entfernt. Fur unseren aktuellen Beitrag
zum Thema Firmenkultur schien es

uns passend, die Illustrationen nicht im
High-Tech-Bereich zu suchen, sondern
auch altere Formen der Beschaftigung
mit einzugliedern. Zugegeben: als un-
sere Vor-Vorfahren zu fischen und zu

jagen begannen, beauftragten sie keine
Betriebsberater mit der Erarbeitung
von Grundsatzen fiir ihre Firmenpoli-
tik. Die Frage der Zusammenarbeit
stellte sich aber schon damals und

muss seither im Licht der sich veran-

dernden Rahmenbedingungen stets
neu betrachtet werden.

Sie halten nun die erste «Caux-In-

formation» dieses Jahres in Handen.

Unter anderem zeichnet sich 1996 da-

durch aus, dass es fiinfzig Jahre her ist,
seitdem im Dorflein Caux oberhalb des

Genfersees ein internationales Begeg-
nungszentrum fiir moralische Auf-
riistung seine Tore offnete. Unser
Chronist Andrew Stallybrass widmet
deshalb der «alten Dame auf dem

Berg» mehrere Spalten und luftet eini-
ge ihrer Geheimnisse.

Fiir die bevorstehende Sommer-

saison wurden einige besondere Akzen-

Durch eine gelebte Firmenkultur gewin-
nen die Arbeitnehmer zusdtzliche Motiva

tion und Befriedigung

te gesetzt. So wurde zum Beispiel ein
internationales Jubilaumskomitee ein-

berufen. In dieser Ausgabe aussert sich
eines seiner Schweizer Mitglieder, Dr.
Max Schoch, zu einer aktuellen Zeit-
frage.

Aus Anlass des Jubilaums wird Sie,
liebe Leserin, lieber Leser, mit unserer
nachsten Ausgabe ein besonderes Pra-
sent erreichen.

Christoph Spreng
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Die Zeitschrift CAUX-lnformation berichtet uber Initiativen, die

♦ die Wunden der Geschichte heilen, denen sonst immer neue Racheakte
entspringen, besonders dort, wo sich Kulturen und Zivilisationen beriihren.

♦ die moralische und geistige Dimension der Demokratie starken:
Dadurch wird egoistischen Interessen und Bestechlichkeit der Kampf angesagt.

♦ dem Einzelnen und der Familie helfen, inmitten eines Klimas der Selbst-
bezogenheit und gegenseitigen Anklage eine Kultur der verantwortlichen
Fursorge fiir andere zu schaffen.

♦ das ethische Engagement im Berufsleben und in Unternehmen fbrdern:
So werden Arbeitsplatze geschaffen und das wirtschaftliche und okologische
Ungleichgewicht korrigiert.

♦ Gemeinsinn und Hoffnung in den Stadten beleben:
Dann werden auch die Ursachen der Diskriminierung aufgrund von Rassen- oder
Gruppenzugehorigkeit angegangen.

♦ Verbindungen zwischen Menschen verschiedener Kulturen und Glaubens-
richtungen schaffen, damit sie sich gemeinsam fiir Versohnung, Gerechtigkeit
und Frieden einsetzen konnen.
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Firmenkultur - Werbetrick Oder
Werkzeug des Wandels?

Wirtschaftsethik, Unternehmensgrundsatze, Corporate Culture,
L'entreprise citoyenne - diese Begriffe waren in letzter Zeit vermehrt
anzutreffen. Zur Quartals- oder Jahreswende werden mit der ihnen
eigenen Deutlichkeit die Statistiken der Arbeitslosigkeit, manchmal
auch die der Konkurse veroffentlicht. Und als im Dezember vergange-
nen Jahres die franzosische Regierung am System der sozialen Sicher-
heit riitteln wollte, wurde das Land von Wellen des Unmuts der Arbeit-
nehmer iiberschwemmt.

Wie viele dieser Schlagworter sind
Schall und Ranch oder grenzen gar an
Tauschungsmanover? Wie viele von ih
nen hieten Ansatze zu den notwendigen
Erneuerungen? Welche Faktoren fiih-
ren dazu, dass sich der vielgelohte freie
Markt schliesslich nicht selbst ver-

schlingt, sondern seinen Teiinehmern
Freiheit in Verantwortung gewahrt?
Einfache Rezepte auf diese Fragen sind
uberall zu haben und bringen dann
meistens Enttauscbung. Um so mebr ist
es zu begriissen, wenn sicb da und dort
Menscben zusammenfinden, um die
Kluft zwiscben boben Idealen und

Wirtscbaftsalltag gemeinsam zu iiber-
briicken.

Ende letzten Jabres fand in Paris

eine Tagung der Reibe Mensch & Wirt-
schaft statt. Frederic Cbavanne und
Antoine Jaulmes bericbten:

Die Aussage dieser Versammlung ge-
winnt an Bedeutung, wenn man die wi-
derspriichlichen Meinungen bedenkt, die
iiber Industrie und Wirtschaft zirkulieren.

Da heisst es zum Beispiel, die Unterneh-
men seien Ursache der Ausgrenzung
(zwiscben Aktiven und Arbeitslosen) -
wahrend sie doch der einzige Rahmen fur
Arbeit und Wertschopfung sind. Allen-
falls sind die Firmen fiir ibren scblecbten

Ruf selbst mitverantwortlicb.

Jean-Pierre Scbmitt, Professor fur Ar-
beitsorganisation an der Hocbscbule

«Mir sind keine Markte

bekannt, wo wir wegen

unserer schmiergeldlosen

Geschaftspraxis Verluste

batten hinnehmen mussen.»

CNAM in Paris, betonte, dass Firmen, die
iibermassig automatisieren, unter Ver-
dacbt kommen, die von ibrer Belegscbaft
erarbeiteten Mittel dazu zu verwenden,
sie zu entlassen.

Kann eine gelebte Firmenkultur ange-
sicbts solcber Anscbuldigungen ein Um-
denken bewirken? Mit oder obne Firmen

kultur ist ein Unternebmen denselben

ausseren Einfliissen ausgesetzt. Die Fir
menkultur wird einem Unternebmen die

zusatzlicben Vorgaben - Verantwortung

seine Belegscbaft es beurteilen. Die Ar-
beitnebmer gewinnen zusatzlicbe Moti
vation und Befriedigung und werden su
gar in ibrer personlicben Wertvorstellung
gestarkt.

Wenn man einmal den Ruf hot...

So waren denn aucb die Ausfubrungen
von Harry A. Hammerly, Mitglied des
Verwaltungsrates der amerikaniscben 3M,
zu versteben. Hammerly war massgebend
an der Entwicklung dieses Unternebmens
beteiligt, welcbes 80000 Personen in
62 Liindern bescbaftigt und weltweit fur
seine selbstgewablten Grundsatze der In-
tegritat bekarmt ist. Wabrend seiner vier-
zig Jabre bei 3M, zuletzt als Vizeprasident
fur Internationale Aktivitaten, erlebte
Hammerly eine Zunabme des Jabresum-
satzes von $ 250 Mio. auf $ 13 Milliarden.

Als Hammerly 32jahrig war, wurde er
zum Finanzdirektor einer Firma in Italien

ernannt, die 3M eben kurz zuvor iiber-

... gemeinsam zum Wohl alter arbeiten

fur die Mitmenscben und die Umwelt -

auferlegen, die es in die Grundlagen sei
ner Entscbeidungsmecbanismen einbauen
muss. Diese zusatzlicben Vorgaben kon-
nen nun zur Quelle origineller Ldsungen
werden, wie die Redner der Tagung durcb
Beispiele erlauterten. Diese Etbik des
Unternebmens beeinflusst aber vor allem
aucb die Art, in der die Bevolkerung und

nommen batte. «Wir weisen unseren

Nettogewinn nur teilweise aus, sonst stei-
gen die Steuern aufs Doppelte», erklarte
man ibm bei seiner Ankunft. Die Leiter

der Verkaufsabteilung gaben ibm zu ver
steben, dass in alien Sparten Zuwendun-
gen notig seien, wenn man verbindern
wolle, dass der Markt von der Konkur-
renz vollig verscblungen werde. «Das war
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Viele Firmen hatten schon vor einigen Jahren eingesehen,
dass die Qnalitdt ihrer Leistungen direkt mit dem Uberleben

der Flrma zusammenhdngt. Heute beginnt man nun zu verstehen,
dass die praktizierte Integritdt ein ebenso wichtiger Bestandteil

eines gesimden Unternehmens ist.

ein kritischer Augenblick in meiner Lauf-
bahn», erinnerte sich Hammerly. Das Zu-
lassen solcher Praktiken hatte in direktem

Widerspruch zur Wirtschaftspolitik der
Hauptverwaltung gestanden, cine Verwei-
gerung konnte zu geschaftlichen Miss-
erfolgen mit den entsprechenden Auswir-
kungen auf seine Laufbahn fuhren.

Die klaren Vorgaben und Verhaltensre-
geln von 3M halfen ihm, sich in dieser
Lage zu entscheiden, trotz seiner be-
schrankten Kenntnisse italienischer Ge-

schaftspraktiken. Es war eine Grundsatz-
frage - und das von der lokalen
Geschaftsleitung prophezeite Unheil traf
nicht ein. «Dies war eine entscheidende

Erfahrung - ganz am Anfang meiner
Laufbahn. Sie hat mir seither bei schwie-

rigen Situationen immer wieder gehol-
fen», meinte er. «Mir sind keine Markte
bekannt, wo wir wegen unserer schmier-
geldlosen Geschaftspraxis Verluste hatten
hinnehmen miissen. Wenn man einmal

den Ruf der konsequenten Integritat hat,
werden einem auch keine zweifelhaften

Angebote mehr gemacht.»

Integritdt als Uberlebenstillfe

Hammerly gibt zu, dass die Angestell-
ten am amerikanischen Hauptsitz von 3M
durchschnittlich nicht ehrlicher sind als

jene in den auslandischen Werken. Bei je-
der Gelegenheit erinnert aber die Firmen-
leitung ihre Fuhrungskrafte wie auch die
bescheidensten Mitarbeiter daran, dass
die Integritat ein grundlegender Leitsatz
der Firma ist. Eine amerikanische Studie

aus dem Jahre 1993 beweist, dass der gute
Ruf einer Firma einer ihrer wertvollsten

und dauerhaftesten Bestandteile ist. Ein

Tagungsteilnehmer fugte bei, viele Fir-
men hatten vor einigen Jaliren eingese
hen, dass die Qualitat ihrer Leistungen di
rekt mit dem Uberleben der Firma

zusammenhangt. Heute beginnt man zu
verstehen, dass praktizierte Integritat ein
ebenso wichtiger Bestandteil eines gesun-
den Unternehmens ist.

Harry Hammerly sprach auch als Mit-
glied des Caux Round Table (CRT), einer
Gruppe von Fiihrungskraften aus der
Wirtschaft Europas, Japans und der USA,
deren Ziel es ist, den Verantwortungssinn
in der Wirtschaft zu entwickeln, und die
zu diesem Zweck die von ihr verfassten

CRT-Unternehmensgrundsatze verbreitet.
«Unsere Gruppe zeichnet sich durch die
gemeinsam anerkannten Werte aus, die
jeder von uns anzuwenden trachtet, an-

statt anderen eine Lektion erteilen zu

wollen.»

Umweltschutz als Tell der

Firmenpolltlk

Einen weiteren Aspekt der Firmenver-
antwortung beleuchtete Masamitsu Ta-
denuma, bis vor kurzem Hauptassistent
des Prasidenten der Canon Inc., Japan.
Weil der Schutz der Umwelt als Teil ihrer

Firmenpolitik definiert ist, hat die Canon
ein System der Wiederverwendung der
Tonerkassetten ihrer Kopiergerate einge-
fuhrt, wobei die Firma einen Dollar fur
jede abgelieferte Leerkassette bietet.
Zehn Millionen Tonerkassetten werden so

dem Recycling zugefuhrt. Tadenuma er-
wahnte mit Stolz, dass bloss 3% des Um-

... 50 bieten die Unternehmen den

Rahmen fur Arbeit und Wertschopfung

satzes von Canon-Werken im Ausland an

den japanischen Hauptsitz zuriickgeleitet
wiirden; der ganze librige Ertrag bleibe in
den Landern der Niederlassungen. Der
positive Beitrag von Canon zur franzosi-
schen Wirtschaft wurde iibrigens offiziell
gewiirdigt, insbesondere was das Werk in
Liffre (Bretagne) betrifft.

Ein Zeichen der Beteiligung der Be-
legschaft sei die grosse Zahl von Verbes-
serungsvorschlagen, die in alien Landern
laufend eingehen. All dies ware nicht so,
wenn nicht der President der Firma nach

einer grossen Krise im Jahre 1973 klare
Grundsatze aufgestellt hatte. Diese er-
laubten seither der Firma ein erstaunli-

ches Wachstum. Der bekarmteste unter

diesen Grundsatzen ist Kyosei (gemein
sam zum Wohl aller arbeiten). Canon-
Prasident Ryuzaburo Kaku mochte, dass
sich dieser Grundsatz in der ganzen Wirt
schaft Japans verbreitet und ebenfalls in
der Politik, wo allzu oft das Allgemein-
wohl von Einzel- und Gruppeninteressen
verdrangt werde.

Denkmuster sprengen

Schliesslich formulierte Professor

Schmitt einige Anhaltspunkte einer Fir-
menkultur. Es ging ihm darum, altherge-
brachte Denkmuster zu sprengen. So solle
eine Firmenleitung heute nicht bloss ihr
Personal, die Lieferanten, Zulieferfirmen
und Aktionare als Partner verstehen, son-
dem ebenso die Kunden und die Kon-

kurrenz. In Japan vermeide man zum
Beispiel allzu grosse Spriinge der Um-
strukturierung, um nicht grosse Personal-
entlassungen zu verursachen. Schmitt er
innerte ebenfalls an die hohen Gehalter

leitender Angestellter in Frankreich. Er
meint, Firmenleitungen miissten fur sich
selbst obere Gehaltergrenzen festlegen.
Der Fall eines amerikanischen Firmen-

chefs wurde erwahnt, der Spesen von
CHF 16 000.- zuriickerstattete. Andere

hatten ihre Gehalter auf ein verniinftiges
Mass zuriickgesetzt. Solche Manager sind
der Ansicht, dass sie als Aktienbesitzer
durch einen guten Geschaftsverlauf und
damit durch den Kurs der Firmenaktien

schon geniigend belohnt werden.

Schmitt erwahnte auch eine Firma, die
speziell zur Wiedereingliederung von
Arbeitslosen gegriindet wurde: Der Fir-
menchef legt grossen Wert auf deren Wei-
terbildung. Dies fiihrt zu einer Erneue-
rungsrate des Personals von 160%, well
die Abganger in herkommlichen Firmen
Anstellungen gefunden haben.

Auch Vertreter der franzosischen Ver-

einigung fur Firmenkultur nahmen an der
Tagung teil und berichteten von ihrer
Arbeit. Ihr Ziel ist die Forderung einer
neuen Haltung unter Frankreichs Unter-
nehmem. Wenn es gelingt, einer neuen
Einstellung zum Durchbruch zu verhel-
fen, die in der Beschaftigungsfrage nicht
mehr Menschen sieht, die irgendwo zu
versorgen sind, sondem brachliegendes
Talent und Fahigkeiten, welche es zu
fordem gilt, dann kormen wir einer har-
monischeren Gesellschaft entgegensehen,
in der die Gefahr der Spaltung endlich ab-
nimmt.

A.J.&EC.
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Ehrlichkeit als Treibstoff

In ihrem 1995 erschienenen Buch Bread, Bricks, <6 Belief (Brot,
Backsteine und Glauben) berichtet die engliscbe Journalistin und Re-
daktorin Mary Lean, deren Interesse dem Zusammenbang zwischen
Ethik, Entwicklung und Umwelt gilt, iiber verschiedene menschlicbe
Gemeinschaften, die ihre Lebenssituation selbst in die Hand nehmen
und verandern, sei es in Dorfern oder Grossstadten der siidlichen oder
nordlichen Erdbalbkugel. Eine ihrer spannenden Reportagen geben
wir bier (aus Platzgriinden leicbt gekiirzt) wieder:

Jeder Neuankommende in Rio de Ja

neiro wird vor den Risiken gewarnt, eines
der 22 000 gelben Taxis der Stadt zu be-
steigen: Der Fahrer konnte bizarre Um-
wege einschlagen, den Kilometerzahler
manipulieren, den Passagieren die Ta-
riftabelle vorenthalten, ja sie sogar be-
stehlen oder ausrauben.

1990 berief die Vereinigung der brasi-
lianischen Reiseagenturen ein TrefFen mit
den fiihrenden Taxifahrern ein, weil das
Problem und seine Auswirkungen auf den
Tourismus sie so beunruhigten. Vor fiinf-
zehn Jahren batten Rios Taxifahrer als die

schlimmsten auf dem Kontinent gegolten,
behauptet Jose Batista Filho, Griindungs-
mitglied zweier Taxi-Genossenschaften,
die den Ruf dieser Berufsgattung ver-
anderten. «Unsere Wagen waren alt und
schlecht gewartet; die Fahrer waren iibel-
launig und verbittert und kannten ihre
Rechte und Pflichten kaum. Eine ganze
Anzahl betrogen oder bedrohten ihre
Passagiere. Wir galten als hoffnungslose
Falle.»

Die meisten Fahrer mieteten ihre Au

tos zu Wucherpreisen von rauberischen
Besitzern. Ohne Versicherung bedeutete
ein Unfall oder eine Panne eine wirt-

schaftliche Katastrophe. Und der Ruf der
Unredlichkeit schadete dem Geschaft.

«Die Kunden trauten uns nicht», sagt Ba
tista Filho. «Man konnte einen ganzen
Tag in der Stadt umher fahren, ohne auch
nur genugend Fahrgeld fur das Benzin
einzunehmen.»

Heute ist es anders. Rio hat minde-

stens 14 Taxi-Genossenschaften und -Ge-

sellschaften, die um die 5 Millionen Fahr-
gaste im Jahr befbrdern. Die Mitglieder
haben die Sicherheit, dass die Wagen ih-
nen gehoren und versichert sind, und
ebenfalls geregelte Arbeit durch Telefon-
buchungen und Vertrage. «Unsere Taxis
sind die neusten Modelle und gut gewar-
tet», bekraftigt Batista Filho. Weil die er-
sten Genossenschaften auf einem Kodex

der Ehrlichkeit bestanden, mussten ande-
re Gruppen wohl oder iibel gleichziehen.

Vom Kellner zum Taxifahrer

Ein Name fasst fur die Taxifahrer von

Rio die ganze Genossenschaftsbewegung
zusammen: Americo Martorelli. Dieser

charismatische italienische Einwanderer

gab die Initialziindung fur die ersten er-
folgreichen Gelbe-Taxi-Genossenschaf-
ten der Stadt, Central de Taxi und Coopa-
taxi. Der Schliissel zum Erfolg beider
Genossenschaften, so ihre heutigen Prasi-
denten, war Martorellis Leidenschaft fur
Integritat. Gemass seiner Witwe Carmella
entsprang diese einer Kehrtwende in sei-
nem Leben, die sich spiirbar auf das Fa-
milienleben auswirkte.

Americo und Carmella batten in Ita-

lien dieselbe Schule besucht, sich aber
erst nach ihrer Ankunft in Brasilien ge-
troffen. Acht Monate spater batten sie
geheiratet. «Er servierte Kaffee im Hotel
Ambassador, ich arbeitete in einem
Buro», erinnert sie sich. «Wir verehrten
einander.» Sie bekamen drei Tochter und

einen Sohn.

Das Idyll hatte keinen Bestand. «lch
wurde mir der Tatsache bewusst, dass er
heftig trank, rauchte und spielte», sagt
Carmella. «Wir batten keinen Frieden und

kein Geld mehr. Es mangelte an allem. Er
war schrecklich eifersiichtig - sogar auf
seinen eigenen Schatten, falls dieser mir
zu nahe kam.» Er wurde gewalttatig ge-
gen die Kinder. «Dies ging siebzehn Jahre
so. Die Kinder sagten mir, ich sollte ihn
hinauswerfen. Aber er wollte nicht weg
von uns.»

Nach einer Reihe anderer Versuche

mietete Martorelli 1972 ein Auto und be-
gann als Taxifahrer zu arbeiten. Erziirnt
dariiber, wie die Fahrer von den Autobe-
sitzern ausgebeutet wurden, beteiligte er
sich 1976 am Versuch, eine Genossen-
schaft zu griinden. Die Fahrer waren sich
jedoch so uneins, dass wenig Hoffnung
auf Gelingen bestand. Jemand lud eine
Gruppe von der Moralischen Aufriistung
(MRA) zu einer Versammlung ein, in der
Hoffnung, eine Wiederannaherung zu
begiinstigen.

Einer der MRA-Besucher, Luis Puig,
erinnert sich an einen «leicht betrunken

scheinenden» Martorelli, der erst still
zuhorte, wahrend verschiedene Sprecher
beschrieben, wie sie einen neuen Start in
ihrem Leben gewagt batten - und dann
laut verkiindete, er babe keine Ahnung,
wovon sie eigentlich sprachen. Jemand
beschrieb Solidaritat damit, dass man an
den Fuss friere, wenn jemand anders ein
Loch im Schuh babe. «Aha», sagte Mar
torelli, «ich babe begriffen.»

Anschliessend ergab es sich, dass Puig
und Martorelli zusammen an der Bushal-

testelle warteten. Martorelli begann fiber
sein Leben zu sprechen. «Bus um Bus
fuhr vorbei, aber ich wollte ihn nicht un-
terbrechen», erinnert sich Puig. Schliess-
lich fragte Martorelli: «Was soil ich tun?
Ich bin verzweifelt. Ich babe meiner Frau

und meinen Kindem wehgetan. Ich fuhre
ein sehr unordentliches Leben.» Die ein-

zige Antwort, die Puig einfiel, war: «Gott
hat einen Plan flir Sie.» Eine lange Weile
blieb Martorelli nachdenklich und fragte
dann: «lst das wahr?» Als er den Bus be-

stieg, liichelte er.

Martorelli fuhr nach Hause, weckte
Carmella und verkiindete, er sei ein gean-
derter Mann. Verstiindlicherweise argerte
sie sich, um zwei Uhr friih geweckt zu
werden, und sie glaubte kein Wort, vor al
lem weil er als Erklarung vorbrachte, er
babe einige wunderbare Freunde kennen-
gelernt. «Ich dachte, sie seien wie jene
andern Freunde, die er jeweils heimge-
bracht hatte - Tunichtgute», sagt sie.

Americo machte Carmella mit Puig
und seinen Kollegen bekannt. Fiir Car
mella bedeuteten sie eine Art Hoffnung.
«Ich hatte meinen Glauben verloren»,
sagt sie, «aber dies waren Leute, denen
ich trauen konnte. Es war so anders als

bei uns zu Hause.»

Martorelli hatte zu trinken, rauchen
und spielen aufgehort; er war bestrebt,
ehrlich zu arbeiten, und griff nicht mehr
zu seiner Eisenstange, wenn Berufskol-
legen ihn im Stossverkehr von Rio an-
fluchten. Aber zu Hause war es immer

noch schwierig. Schliesslich wandten
sich die Martorellis an Puig, den sie nun
schon einige Jahre kannten, und fragten
ihn um Rat. Er schlug vor, es konnte hilf-
reich sein, wenn Americo und Carmella
sich Raum und Zeit gonnten, um ihr Le
ben einzeln zu iiberdenken und Gott zu

fragen, was er von ihnen mochte, und
dann miteinander zu vergleichen, was sie
gefunden batten. Seite an Seite sassen sie
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Ehrlichkeit als Treibstoff

an einem von Rios Stranden und fanden

den Mut, einander Dinge zu sagen, die sie
immer verborgen gehalten batten. Danach
blieben sie beinahe eine halbe Stunde

schweigend nebeneinander sitzen. Dann
gingen sie miteinander ins Kino - zum
erstenmal nach Jahren.

Vicente, ihr zwolfjahriger Sohn, der
seit seinem dritten Altersjahr an nervosen
Zuckungen gelitten hatte, begann sich zu
erholen. Heute fahrt er, wie friiher sein
Vater, ein gelbes Taxi.

Anfangsschwierigkelten

Mittlerweile ging die Taxigenossen-
schaft, die an jenem Treffen gestartet
worden war, durch schwierige Zeiten. In
einem Versuch, die Integritat zu sichern,
batten die Griinder in den Statuten eine

Verpflicbtung zu raoraliscben Grundsat-
zen eingescblossen, es jedocb versaumt,
diese Erklarung in die Praxis umzusetzen.
In Kurze platzte die Gewerkscbaft wegen
Korruption und autoritarem Verbalten.
Ein zweiter Versucb scbeiterte, als Marto-
relli und seine Kollegen merkten, dass
es darum ging, einen Lokalpolitiker zu
fordern.

Angespomt durcb die Veranderungen
im eigenen Leben liess sicb jedocb Mar-
torelli nicbt entmutigen. «Ich karm nicbt
versteben, wieso diese Genossenscbaften
nicbt klappen sollten», meinte er zu Puig.
«Icb werde die Leute beranzieben, denen
icb traue.» Die 1977 gegriindete Central
de Taxi liess die Statuten der ersten Ge-

nossenscbaft wieder aufleben und nennt

sicb beinabe zwanzig Jabre danacb immer
nocb stolz «eine Berufsgenossenscbaft...
mit absoluten Massstaben» (Cooperativa
de trabalho em taxi e transportes com
padroes absolutas).

Martorellis zwei Genossenscbaften,
Central de Taxi und Coopataxi (gegrtin-
det 1979) zielen darauf ab, sowobl den
Fabrem als aucb den Passagieren mebr
Vorteile zu bieten. Beide Genossenscbaf

ten baben strenge Beitrittsverfabren. An-
gebende Mitglieder mussen beweisen,
dass sowobl sie selbst wie aucb ibr Fabr-

zeug eine tadellose Vergangenbeit auf-
weisen. In der Central de Taxi mussen

sicb die Fabrer einem Vortrag iiber ibre
Pflicbten durcb den Vorstand unterzieben.

Startgeld und Mitgliederbeitrage decken
die Versicberungskosten. Die Fabrer wer-
den iiberwacbt von einem Etbik- und Dis-

ziplinarrat aus ibren eigenen Reiben.
«Weim ein Fabrgast scblecbt bebandelt

coopataxi
■  t 1

Von Anfang an dabei: America Martorelli (links)

wurde, karm er oder sie uns anrufen und
sicb bescbweren», sagt Manuel Antonio
Pena Neto, President der Coopataxi 1992.
«Der Fabrer wird entweder verwarnt, sus-
pendiert oder entlassen.» Die Statuten der
Central de Taxi erwabnen das Berecbnen

zu bober Preise als Vergeben, auf dem der
Ausscbluss aus der Genossenscbaft stebt.

Und getreu der Bebarrlicbkeit Martorellis
von allem Anfang an bezablt keine der
beiden Genossenscbaften Scbmiergelder.

Diese Kompromisslosigkeit zablt sicb
aus. Kunden wablen jene Taxis, denen sie
trauen konnen: Central de Taxi erbalt fast

40000 Anrufe im Monat. «Wir sind aus

der Unebrlicbkeit anderer berausgewacb-
sen», sagt einer ibrer Vorsitzenden, Liicio
Malbeiros de Carvalbo, mit Genugtuung.

Krisen und Machtkdmpfe

Als die Coopataxi 1988 eine Berufsge
nossenscbaft wurde, stiirzte sie in eine

Verwaltungskrise. «Die Leitung war nicbt
bereit fur den damit verbundenen gewalti-
gen finanziellen Sprung», meint Mauro
Pereira de Souza, der damals beigezogen
wurde. «Die Krise in der Genossenscbaft

fiel mit der Wirtscbaftskrise in Brasilien

zusammen. Die Inflation scbnellte in die

Hobe, und das Geld verlor iiber Nacbt
seinen Wert. Mitglieder nutzten dies aus,
indem sie ibre Beitrage verweigerten.» Er
und sein Kollege Delfin Ribeiro Pinto,
ein friiberer Bankangestellter, macbten
sicb an die Umstrukturierung der Genos
senscbaft.

Bei ibrem Versucb, die Autoritat der
Vorsitzenden wieder zur Geltung zu brin-
gen und die Bucbbaltung auszugleicben,
scbufen sie sicb Feinde, und es ergab sicb
ein Macbtkampf. Im April 1989 traten sie
beide zuriick, wurden im Marz 1990 neu
gewablt und im Marz 1991 wieder abge-
wablt. Der neue Vorstand knopfte sicb de
Souza und Pinto unter falscben Vorwiir-
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fen vor und suspendierte sie wahrend
vierzehn Tagen, entgegen dem Wunsch
der Ethikkoramission.

«Dies schuf in mir etwas, das man ru-
hig Hass nennen k6nnte», sagt de Souza.
«Mein Herz war vollstandig gegen diese
Leute verschlossen. Americo [der eben-
falls hinausgeworfen worden war] bat
mich immer wieder, diese Verbitterung zu
vergessen, aber ich fand, meine Griinde
seien starker.» Schliesslich sagte er aber
wahrend eines MRA-Treffens zu Marto-

relli, er habe «mit dem Hass Schluss ge-
macht», und besuchte nach seiner Riick-
kehr reihum alle Vorsitzenden, um das
Kriegsbeil zu begraben.

Wenige Tage spater erlitt Martorelli ei-
nen tddlichen Schlaganfall. Zweihundert
Taxifahrer nahmen an seinem Begrabnis
teil, unter ihnen auch die beiden Splitter-
gruppen der Coopataxi. Die Versohnung
erlaubte de Souza und Pinto, obwohl sie
in der Genossenschaft keine Stellung
mehr innehatten, ihre Werte weiterhin zu
fordem.

Seit Martorellis Tod haben Mauro Pe-

reira de Souza, Delfin Ribeiro Pinto und
Jose Batista Filho die Fackel iibernom-

men. Sie streben nicht nur danach, ein
Ethos der Ehrlichkeit unter den Taxifah-

rern von Rio zu verbreiten, sondern der
Korruption auf der ganzen gesellschafl:-
lichen Ebene den Kampf anzusagen.

«lch konnte ja der Kunde sein»

Ihnen hat sich Reginaldo de Souza an-
geschlossen (nicht verwandt mit Mauro),
der als Strassenkind aufgewachsen war
und kiirzlich eine dritte Genossenschaft

mit ausdriicklicher Verpflichtung zur Ehr
lichkeit griindete. Sein Strassenleben be-
gann er als Zehnjahriger, nachdem sein
Vater seine Mutter im Alkoholrausch um-

gebracht hatte. Mit vierzehn nahm er
Drogen und stahl, um sich die Mittel
dafur zu beschaffen; mit siebzehn betrieb
er eine Drogenverkaufsstelle und musste
um sein Leben fiirchten.

Als Reginaldo funfzehn war, nahm
sich eine Familie evangelikaler Christen
seiner an. Sie verhalfen ihm zu einer

Identitatskarte - ein Verfahren, das zwei
Jahre dauerte. Er schlug es aus, bei ihnen
zu wohnen, derm, wie er sagt, «ich hatte
mich nicht frei gefuhlt, das zu tun, was
ich tat». Doch schliesslich mit neunzehn

brachte er es fertig, auf ihre Ratschlage
zu horen. Mit dem Verlust seiner Eltern

hatte er auch sein Interesse an der Reli

gion verloren, doch nun begann er, zu sei
nem Glauben zuriickzufinden. «Es war

keine rasche Anderung», sagt er, «aber
ich fiel nie wieder auf Drogen oder Ver-
brechen zuruck.»

1978 zog Reginaldo in die Favela Joa-
quim Meier, die damals aus nur acht
Holzschuppen bestand und der Regierung
gehorte. Die Bewohner schlossen sich zu
einem Verein zusammen und brachten die

Stadt dazu, Wasser, Licht, Kanalisation
und einige Asphaltbelage zu liefern. Un
ter Reginaldos Fiihrung erwarb die Ge-

Carmella Martorelli

meinschaft das Land und ersetzte die

Hiitten durch Backsteinhauser. Er griin
dete Fussballteams, einen Jugendverband
und einen Chor, um die Kinder von der
Strasse fernzuhalten. In den letzten Jah-

ren musste er darum kampfen, dies alles
im Schwung zu behalten, und einige sei
ner Projekte sind gescheitert, weil es an
Tragem fehlte. «Unser Leben ist nicht ge-
rade wunderbar», sagt er. «Aber Ldsun-
gen kommen nicht Null Komma plotz-
lich. demand muss den ersten Schritt

tun.»

Die Philosophie hinter Reginaldos
Taxigenossenschaft ist einfach: «Werm
ich jemandem zuviel berechne, sagen wir

einem Arzt, dann verlangt er vielleicht
zuviel von seinem Patienten, sagen wir
einem Ladenbesitzer; dieser wiederum
erhoht die Preise in seinem Geschaft. Und

ich kormte der Kunde sein.»

Erfolg auf ionge SIcht

Die Erfahrung der ehrlichen Taxifah
rer von Rio zeigt, dass es sogar in einer
Gesellschaft mit ausgesprochen florieren-
der Korruption moglich ist, als einzelne
Menschen geradlinig zu leben. Als Ame
rico Martorelli begann, seine Grundsatze
zu verwirklichen, hatte sich Carmella zu
Recht um die Finanzen der Familie ang-
stigen konnen. Americo suchte einen
Kunden auf, der ihm zuviel bezahlt hatte,
und gab ihm das Geld zuriick; er weigerte
sich, wahrend eines Busstreiks seine
Fahrpreise zu erhohen, und als er in die
vollzeitliche Genossenschaftsarbeit ein-

stieg, vermietete er sein Auto einem an-
dern Fahrer zu einem fairen Preis. «Trotz

alledem ging es unsern Finanzen gut»,
sagt Carmella.

Das Erfolgsgeheimnis der Genossen-
schaften besteht natiirlich darin, dass sie
zusammenarbeiten. Was ihren Fahrern

wegen Ehrlichkeit an einzelnen Einnah-
men verlorengeht, fliesst ihnen durch ver-
mehrte Geschafte dank dem Funkdienst

und dem guten Ruf der Genossenschaft,
durch billigeren Unterhalt und die Garan-
tie der Versicherung wieder zu. Ansporn
fur die Fahrer sind eher die besseren Ar-

beitsbedingungen als die Ehrlichkeit -
aber diese hat den Genossenschaften so

sehr zum Erfolg verholfen, dass andere
Taxifahrer ihrem Beispiel folgen. Alles,
was es brauchte, war jemand, der einen
Anfang wagte. In Martorellis Fall wurde
dieser Mut entfacht durch seine person-
liche Wiedergeburt: den Glauben, dass
Gott mit seinem Leben etwas vorhatte,
und die Entdeckung, dass er seine Suchte
loswerden und sein Familienleben wie-

derherstellen konnte. Er verwaltete die

Genossenschaften nicht bloss, sondern er
gab ihrer Seele Nahrung und war iiber-
zeugt, dass sie ganz Brasilien etwas zu
bieten batten. Und seine Nachfolger, an-
gespornt durch ihr eigenes geistliches
Wachsmm, teilen seine Leidenschaft.

Mary Lean

Maty Lean: Bread, Bricks, & Belief. Communities in
charge of their future. Kumarian Press, West Hart
ford (Connecticut USA), 1995, 182 S.
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Das Heimische und

Der Theologe und Publizist Dr. Max Schoch sprach ini Mai 1995 in
Bern zu einer Versammlung, die zum Gedankenaustausch iiber den in-
neren Zustand der Schweiz einberufen wurde. Max Schoch hatte schon

wahrend seinen verschiedenen kirchlichen Diensten stets auch den

eines Publizisten wahrgenommen und in zahlreichen Artikeln aktuelle
Themen behandelt. Kurz vor seinem Gesprachsbeitrag in Bern erschien
sein jungstes Buch iiber Qumran* am Toten Meer und den Evangeli-
sten Johannes: Europa begann am Jordan im Pendo Verlag, Zurich.

Liebe Damen und Herren, liebe
Freunde! Das neue Buch, um das ganz
kurz zu sagen, hat eigentlich ein Thema
besonderer Art. Ich befasse mich dort

mit dem Problem der Elite. Ich zeige:
Geschichte ist immer von Eliten ge-
macht worden, wobei nicht nur Macht-
eliten da eine Rolle spielen, erst recht
nicht Sporteliten - sondern kulturelle
Eliten, das heisst geistige Krafte, die
sich finden und die dringend notwendig
sind.

Im Grunde genommen ist das Wort
Elite heute suspekt geworden. Wenn
wir aber keinerlei Eliten haben, wenn
wir nur den anti-elitaren Aspekt haben,
entsteht so am Ende das Ordinare, das
Vulgare. Wir sehen es zum Tell an der
Kunst, verschiedenen Kiinsten.

Es ist notwendig, dass es Eliten gibt,
die sich fiir etwas wenig Populares ein-
setzen. Ich habe mich immer gerne fur
Dinge eingesetzt, die nicht so popular
sind.

Man muss den Dreh finden; ich
glaube - ich hoffe, dass ich ihn (beim
Verfassen dieses Buches) gefunden
habe, indem ich diesen Evangelisten
Johannes dargestellt habe, der einer-
seits lebt vom Wort Jesu, das sagt, dass
er die faulen und die gesunden Fische
im selben Netz fangen lasst - der also
nicht von vornherein unterscheidet.

Andrerseits hat dieser Johannes das

Evangelium geschrieben, welches in
dieser strengen Ordnung von Licht und
Finsternis beginnt.

*Qumran, am NW-Ufer des Toten Meeres in Westjor-
danien. Der Ort wnrde beriihmt diirch die Funde von

einmaligen Handschriften alttestamentlicher Biicher,
liturgischer Texte und Gesetzeskommentare. Es wird
angenommen. dass diese Tiber 2000 Jahre alten
Handschriften die Bibliothek der dort angesiedelten,
den Essenern nahestehenden Religionsgemeinschaft
bildeien.

Das ist Qumran; ich glaube, dass der
Evangelist in der Gemeinschaft mit
Qumran die Theologie gefunden und
gelernt hat und dass er am See Geneza-
reth aber jene Liebe gelernt hat, welche
die Gemeinde Christi auch zu einer

Elite der Liebe machte. Nun, das ist das
Buchthema.

Da gehoren wir doch dozu!

Heute geht es um etwas ganz ande-
. res.^- so anders ist-es^ zwar auch wieder

nicht. Die Frage, die an mich gestellt
wurde - «Sprich einmal von der
Schweiz!» -, ist schwierig. Helveti-
sches Malaise - so hiess der Titel einer

Schrift, die vor dreissig Jahren erschien
und den Basler Nationalrat und Staats-

rechtsprofessor Max Imboden zum Ver-
fasser hatte.

Der Titel Helvetisches Malaise kenn-

zeichnet die Gefuhlslage auch heute.
Man ist der Sache nicht froh. Europa ist
nicht mehr nur ein Begriff der Geogra
phic. Stalin hat zum Beispiel noch ge-
sagt: «Deutschland ist nur noch ein
Wort der Geographie» - und so weiter,
und damit hat man die Verantwortung
gegeniiber den Menschen abgeschoben.
Friiher war Europa ein Begriff der Geo
graphic, aber heute ist es ein Begriff der
Menschlichkeit, der Menschen, die in
diesem Kontinent wohnen. Es ist eine

politische Realitat in Bewegung auf eine
Zukunft, und das ist jedermann offen-
bar. Dass wir Eidgenossen innerhalb
dieser Zukunft, die Europa heisst, leben
miissen, leben wollen, das reisst uns aus
jeder Behaglichkeit heraus. Das Malaise
bedeutet ja das Unbehagen.

Alle gute Ordnung scheint uns in der
Tradition begriindet, und alle Schweizer
- oder viele von uns - sind j a auch sehr
in der Tradition, im Herkommen zu
Hause. Wir haben Herkommen in uns.

und die eidgenossische Tradition, das
waren eben die Kleinstaaten, die Kanto-
ne, in denen der Burger ein mitbestim-
mender, alleinbestimmender, das Regie-
ren beauftragender und iiberwachender
Mensch war. Und die Tradition waren

die kleinen - oder verhaltnismassig
kleinen - Unternehmen, die Gewerbe-
betriebe. Selbst unsere grosseren Fa-
brikanlagen, ob sie nun Sulzer oder wie
immer hiessen, das waren ja im Welt-
horizont gesehen verhaltnismassig klei-
ne Qrganisationen. Aber gute Tradition
war bei uns auch der Ausgleich der
Interessen im iibersichtlichen Feld und

der gemeinsame Wille zu einer nationa-
len Wirtschaft. Tradition war es fur uns,
ein Auslandsgeschaft mit alien - in
Europa, Amerika, Asien, Affika, Au-
stralien - abzuschliessen oder zu hegen
imd zu pflegen. Schweizer Tradition
war immer der Ausblick auf die Welt.

Das kann man an der Wirtschaftsge-
schiehte unseres Landes eigentlich seit
dem Ende des 15. Jahrhunderts sehen.

r
Friiher war Europa ein

Begriff der Geographle,

aber heute ist es ein Begriff

der Menschlichkeit,

der Menschen, die in

n

diesem Kontinent wohnen.

L J

Das eben Erwahnte wird durch diese

neue politische Realitat in Europa, die
in Bewegung ist, erschiittert. Dies ist
unser «helvetisches Malaise». Und da-

bei sehen wir deutlich, dass (die Rdmer
Vertrage) die Abkommen von Brussel
oder Maastricht ja eigentlich eine un-
heilvolle europaische Vergangenheit
beenden. Zwischen diesen seit Jahrhun-

derten wiederholt dem Krieg verfalle-
nen Staaten entwickelt sich in der zwei-

ten Halfte unseres Jahrhunderts ein

dauerhafter Frieden, den unsere Vorel-
tern niemals fur moglich gehalten hat-
ten. Und nichts begriissen und bejahen
wir so sehr wie diese griindliche Veran-
derung. Endlich nimmt das gemeinsa-
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das Fremde

me Schicksal eine feste rechtliche Ge-

stalt an, und aus allem Unheil erwachst
eine notwendige Rechtsordnung in ei-
nem gemeinsamen Willen. - Da geho-
ren wir doch dazu; daran sind wir doch
interessiert!

Wir sind in unseren Gefiihlen aber

gespalten. Unser Gefiihl ist gepragt von
einem Herkommen, das verpflichtet war
auf eine Neutralitat - darauf, sich nicht
in fremde Handel zu mischen. Diese

Unterscheidung des Eigenen und des
Fremden ist eine tief und seit langem
uns eingepragte Haltung. Gerade dar-
iiber miissen wir hinwegkommen. Wenn
wir weiterkommen wollen, dann miis
sen wir diesen Gefiihlen etwas anderes,
Hoheres, Klareres, Helleres entgegen-
setzen. Oberhaupt, mit Gefiihlen allein
lasst sich nicht Politik machen - nicht

Wirtschaftspolitik, nicht Rechtspolitik.

Gefiihle und Realitdten

Wie man sich befreit von der Herr-

schaft grosser Gefiihle, das ist jetzt die
Frage. Das heisst auch, dass wir den
Schlagworten gegeniiber kritisch wer-
den miissen. Und Schlagworte wenden
sich immer an die seelische Schicht in

uns, die eben von den Gefiihlen ausge-
fiillt wird. Ich meine damit durchaus

auch Worter wie Heimat einerseits und

Fortschritt anderseits. Gewiss gibt es
beides, soil es beides geben. Fiir die der
Europaischen Union angehbrenden
Staaten ist ja nicht nur in der gemeinsa
men Politik insofem ein Fortschritt, als
eine zuvor so nie gekannte Sicherheit
und Solidaritat die bisherige gefahr-
liche Zerstrittenheit ablest.

Freilich ist Heimat ebenfalls eine

Realitat - die Wirklichkeit eines bisher

gemeinsamen Schicksals, einer gemein
samen Geschichte. Es fallt einem zu-

weilen bei gewissen Journalisten auf,
dass sie keinen Sinn haben fiir die tiefe

Geschichtsverbundenheit - eigentlich
in jedem Volk und in unserem Volk ganz
besonders. In Deutschland hat man

seinerzeit versucht, diese Geschichts
verbundenheit abzuschneiden, um sie
gewissermassen in die neue Gegenwart
hineinzustellen. Das hat man bei uns nie

versucht, mit Recht. Aber man soil mit
dieser Geschichte nicht Schindluderei

treiben. Indem man dafiir Gefiihle an-

regt und damit Politik begrundet, kom-
men wir nicht weiter.

Gefiihle haben eine grosse Rolle ge-
spielt, werui es gait, sich gegen iiber-
machtige Gewalten zur Verteidigung zu
riisten. So kann man mit Recht einwen-

den: In der Tat, unsere seit Generationen
auf die Verteidigung und Bewahrung
der eigenen Giiter eingestellte politische
und militarische Haltung hat die Gefiih
le, das Vaterlandsgefiihl, das historische
Wissen mit Erfolg beschworen. Und da
mit wurde in unserer Generation und in

den fruheren Generationen Solidaritat

erzeugt. Das Einstehen fiireinander, das

Wo ist dieses geistig Starke, das nicht
nur Tradition ist? Es gibt von Jesus das
beruhmte Wort vom neuen Wein, den
man nicht in alte Schlauche abflillen

darf. Wir haben wohl die alten Schlau

che. Ich glaube, jetzt haben wir auch
den neuen Wein: Gemeint ist damit der

Geist, der uns in die Zukunft fiihrt.

Geist und Ungeist

Ich sprach vorher von der starken
Trennung zwischen dem Eigenen und
dem Fremden. Was mir schon bei mei-

nem ersten Besuch in Caux 1953 auf-

gefallen ist, war diese Gemeinschaft

r  n
Wenn wir diesen Geist der Frisehe und der Hoftnung entdecken,

L
muss uns um das Schweizerische nicht bange sein.

J

Zusammenstehen vieler und der ge-
meinsame Verteidigungswille war eine
uns alien vertraute Haltung - nicht erst
uns, auch schon unseren Vatern und
Grossvatem. Und was verdanken wir

doch dieser Haltung!

Jetzt werden wir gewahr, dass dieser
Schwur auf die alte Treue - bei aller

Wiirde, aller Ehrfurcht fur das Herkom
men - doch nicht genugt, um ein fri-
sches geistiges Leben zu erzeugen. Man
kann darauf verfallen, immer nur Gewe-
senes, Vertrautes zu wiederholen. Es
geht aber darum, heute schopferisch zu
sein. Zum Schopferischen gehoren
weitreichende Phantasie, griindliches
Denken, gut bedachtes Glauben und
Hoffen, in gewissem Sinne auch Visio-
nen: sie miissen uns von der Verhaftung
an die geliebte Vergangenheit losen. Die
Blockierungen werden nur durch ein ffi-
sches geistiges Leben iiberwunden.

In unserer Besinnung auf die
Schweiz miissen wir uns fragen, wo wir
diesen Geist der Frisehe - und ich fiige
bei: der Hoffnung - entdecken. Werm
wir ihn namlich haben, dann muss uns
um das Schweizerische nicht bange
sein. Wir sind, wenn wir etwas zu schaf-
fen wissen, auch im grosseren Ganzen
von Europa wir selbst.

zwischen dem Heimischen und dem

Fremden. Die Moralische Aufriistung
ist eine Geistbewegung; das miissen wir
immer wieder wissen. Sie war von

Frank Buchman so gemeint und erhofft.
Er hat den moralischen Standard be-

schrieben und eingepragt, aber dieser
ist der Kontrollapparat, um mit dem er-
warteten Geist nicht in die Irre zu ge-
hen. Der Geist soil Gottes Geist sein.

Es gibt j a auch anderen Geist.

(Zum Anlass der 50 Jahre seit dem
Ende des 2. Weltkrieges schilderte Max
Schoch an dieser Stelle seine eigenen
Erlebnisse der vergangenen Jahrzehn-
te: Jedes Jahrzehnt warf seine Fragen
auf, die es zu beantworten gait. Dann
erzdhlte er von seiner Begegnung mit
Frank Buchmans Oxfordgruppe und
seinen Auftrag im Jahre 1953, drei Arti-
kel iiber Caux und die Moralische Auf
riistungfur die «Neue Ziircher Zeitung»
zu schreiben.)

Man hat in Caux, in der MRA, im
mer wieder den Kampf aufzunehmen
mit den nationalistischen Spaltungen.
Und ich bin heute noch uberzeugt, dass
es gerade immer wieder dieser - sagen
wir doch: Heilige Geist ist, der uns und
die Vdlker allein hinausfiihrt iiber die-

sen Ungeist des Nationalismus. Dass



1-2/96 50 JAHRE

Die alte Dame

dies eine ganz aktuelle Frage ist, dar-
iiber brauchen wir uns heute nicht wel

ter auszulassen.

Aufmerksamkeit fiireinander

Sehen Sie, es ist etwas vom Ent-
scheidenden und Wichtigen, dass man
durch den heiligen Gottesgeist aufinerk-
sam wird aufeinander. Der andere

Geist, der ideologische Geist, der trennt
ab. Der Heilige Geist macht aufinerk-
sam aufeinander. Und diese Aufmerk

samkeit wird nur bewahrt durch den

Riickzug immer wieder in die Stille.
Immer wieder in der Stille findet der

Mensch die Aufmerksamkeit fur den

anderen. Es geht ihm auf, was der ande
re braucht, und es ist ein ganz anderes
Emstnehmen, eine tiefe Anteilnahme.

Und ich glaube, wir miissen daran
arbeiten. Es gibt heute Differenzen zwi-
scherLdei' Art, in der sich der deutsche
und der franzosische Volksteil (der
Schweiz) dieser Zukunft gegeniiber
verhalt. Differenzen aber auch zwi-

schen der stadtischen und der landli-

chen Bevolkerung, oder zwischen der
gewerbetreibenden und der akademi-
schen Schicht. Da geht es um die Auf-
gabe des Redens miteinander, des wa-
chen Gesprachs, des aufeinander
Aufmerksam-Seins, Klarheit 201 gewin-
nen; es geht also hier nun wieder neu
um innere Fiihrung, um die Frage des
Geistes.

Ich kann nicht sagen, wie man das
herstellen kann. Ich kann nur sagen,
dass man unablassig an diesem Thema
bleiben muss und dass es die eigentli-
che Berufung ist von Caux, der Morali-
schen Aufriistung uberhaupt, diese
Aufmerksamkeit fiireinander und die

Fahigkeit zum Gesprach zu kultivieren
- ein Gesprach, das nicht nur darin be-
steht, an den Randem und mit den
Randgruppen zu sprechen, sondern

Ich mag kleine alte Damen: Sie haben so viel zu erzahlen! Die eine,
die ich hier vorstelle, ist beinahe hundertjahrig, und ihr Gedachtnis
versagt manchmal, aher sie ist immer noch in erstaunlich guter Form.
Sie hatte eine glanzvolle Kindheit: Prinzen, Maharadschas, die Reichen
und Beriihmten aus aller Welt kamen, um sie zu besuchen, kaum war
sie geboren.

Doch noch in ihren friihen Jugendjah-
ren erlebte sie eine lange, schwierige Zeit
der schlechten Gesundheit mit Kuren, die
keine Heilung brachten. Einige Zeit lag
sie im Koma, schwerkrank, dann folgten
anspruchsvolle, zermiirbende Jahre in der
zweiten Halfte des letzten Krieges, wo sie
sich Fluchtlingen annahm. Als der Friede
kam, war sie erschopft und dem Tode
nahe. Aber oft zeigt sich ein unglaublich
tiefer Lebenswille, der alien Vorhersagen
trotzt: Zum Erstaunen aller erwachte sie

zu neuem Leben, fand frische Gesundheit
und Kraft. Ihre Geschichte ist Teil der

Geschichte dieses bewegten Jahrhunderts
und dieses Landes, der Schweiz.

Wahrend funfzig Jahren hat nun diese
alte Dame Menschen aus vielen Landem

auf ihrer «langen Reise ins Innere» gehol-
fen. Sie ist klug genug zu wissen, dass sie
nicht alle Antworten kennt, und weiss, sie
kann kein Zauberrezept anbieten. Aber
vielleicht kann ihre Geschichte einige
Wegweiser liefem, einige hilffeiche Ele-
mente aus einer Strassenverkehrsordnung
furs Leben, deren Verkehrsschilder ent-
ziffert, auf unsere verschiedenen Bedurf-
nisse bezogen, verstanden und akzeptiert
werden mussen, ohne aufgezwungen zu
werden.

Versuchen wir zu horen, was die alte
Dame zu erzahlen hat. Sie ist das fruhere

auch mit jenen, die in den entscheiden-
den Verantwortungspositionen drin
stehen.

Es geht um die Freiheit in diesen
verantwortlichen Stellungen - Freiheit

r n
... der ideologische Geist, der trennt ab.

Der Heilige Geist macht aufmerksam aufeinander, fuhrt zum

Emstnehmen, zu einer tiefen Anteilnahme.

L

Caux-Palace-Hotel - kaum eine kleine

alte Dame! Sie beherrscht das Dorf Caux,
ja sie beherrscht die Gegend. Sie kann
kilometerweit gesehen werden, wie sie
auf Montreux herabschaut, weit uber den
Genfersee, die Savoyer und Waadtlander
Alpen von ihrem Adlerhorst aus. Der
Komplex, zu dem sie gehort, kann 550
Gaste unterbringen. Bald wird sie ihre
hundert Jahre feiern, und seit 1946 dient
das alte Luxushotel als Konferenzzen-

trum fur Moralische Aufriistung.

Ein Zuhause fur die Welt

Nach seiner glanzvollen Kinderzeit zu
Beginn des Jahrhunderts geriet das Hotel
in schwierige Zeiten. Seine Midlife-Rrise
war beinahe tddlich. Nach Ende des

Zweiten Weltkrieges war geplant, das Ge-
baude «auszuweiden», d. h. seine ganze
Inneneinrichtung herauszunehmen und
das Gemauer sich selbst zu iiberlassen. In

dieser Krisenzeit fand das Caux-Palace

eine zweite Berufung und schlug einen
neuen Kurs ein. Eine kleine Truppe von
Schweizern, die meisten um die Dreissig,
beschlossen, diesen abgewirtschafteten
Palast fur den Versuch zu beniitzen, ihrem
in sechs Kriegsjahren ausgebluteten Kon-
tinent Heilung zu bringen. Das Hotel hat
te immer Kundschaft aus aller Welt ange-

fiireinander. Es geht darum, niichtem
zu werden, die schwierige Aufgabe der
geistigen Frische zu bewaltigen; die
Ziele zu erfassen; die gerechten Ent-
scheidungen zu treffen. Diese sind im
mer auch im richtigen Sinn Kompro-
misse, im Sinne des Zusammengehens,
des Zusammenschlusses, wo man nicht
ein Maximum herausarbeiten kann an

eigener Grundsatztreue, aber ein Maxi
mum an Offenheit fiireinander, und
dann den Weg geht mit festem Tritt.
Das ist die Frage der Fiihrung -
Fiihrung ist in diesem Sinn immer eine
Gottesffage und Gotteserfahrung.

Max Schoch
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auf dem Berg

zogen, aber wo friiher ein Schwarm von
Bediensteten eine Elite verwdhnte, sind
heute die Gaste zum Personal geworden:
die Konferenzteilnehmer helfen in der

Kiiche und beim Servieren der Mahlzei-

ten. Der ehemalige Palast wurde zu einem
Zuhause fur die Welt. Doch geht es nicht
nur darum, dass Menschen sich heimisch
fiihlen, ihren Aufenthalt geniessen,
Freundschaften kniipfen - obwohl all dies
oft geschieht sondern darum, einzelnen
und ganzen Gruppen zu helfen, frisches
Leben, neuen Sinn zu finden und alte
Denk- und Lebensmuster abzulegen.

Die Schweizer waren vom Krieg ver-
schont geblieben, doch die Leiden ihres
Kontinents hatten sich ihnen tief einge-
pragt. Seit den dreissiger Jahren hatte
eine wachsende Gruppe unter ihnen be-
gonnen, frir die moralische und geistige
Aufriistung ihres Landes und seiner
Nachbam zu arbeiten. Der Genfer Philip
pe Mottu, der wahrend des Krieges als
Diplomat arbeitete, hatte in Helsinki die
russischen und in Berlin die alliierten

Bombardierungen erlebt. Er war mit der
deutschen Widerstandsbewegung gegen
Hitler in Kontakt gewesen; einer seiner
Freunde war nach dem missgliickten
Attentat auf Hitler brutal umgebracht
worden. Schon seit einiger Zeit hatte
Mottu an den Ort Caux und daran ge-
dacht, wie von hier aus neues Leben in
das darniederliegende Europa gebracht
werden konnte.

Die Kundschafter

Ober die Ostertage 1946 findet in In-
terlaken ein erstes europaisches Nach-
kriegstreffen der Moralischen Aufrustung
statt. Anschliessend macht sich eine

Gruppe von sechs Freunden an einem
kalten Fruhlingstag nach Caux auf, urn
das Hotel zu erkunden.

Das Haus ist ein Labyrinth von Zim-
mern, Treppen und Korridoren. Es ist
schwierig, wieder hinauszufinden. de
mand betritt ein Zimmer, die Ttir, deren
Tiirfalle abgebrochen ist, schlagt zu...
Den Frauen wird gleich bewusst, dass un-
glaublich viel Arbeit notig ware, um das
alte Gemauer nur einigermassen bewohn-
bar zu machen. Die Manner sind wohl

mehr visionar, weniger praktisch, sehen
die grossen Moglichkeiten. Sie begeben
sich ins Bahnhofbuffet, um bei heissem
Kaffee wieder aufzutauen und zu ver-

suchen, gemeinsam zu entscheiden, was
das Richtige sei. In einer Zeit der Stille
scheint ihnen alien klar, dass dies der Ort

ist, dass sie sich zusammen im Glauben
vorwarts wagen sollen, um diesen Ort zu
einem Zuhause fur die Welt zu machen.

«Str6me lebendigen Wassers werden
fliessen», denkt eine von ihnen - ein The-
ma, das der finnische Kiinstler Lennart

Caux zwangen sie sich in die Imbissecke
des «Repos» zu einem vergniigten, einfa-
chen Mahl. Dann steigen sie erwartungs-
voll zum Haupteingang des riesigen alten
Hotels empor, welches das Dorf be-
herrscht, bereit, in ein grosses Abenteuer

m
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Die alte Dame in ihren Jugendjahren

Segerstrale spater in seinem Fresko im
Speisesaal wieder aufgreift.

Der Countdown lauft

Man schreibt den 1. Juni. Der 17.45-

Zug von Montreux nach Caux wird -
gar nicht saisongemass - von dichtem
Wolkennebel verschluckt. Der Zug ist
ziemlich voll; eine Gruppe von funfund-
zwanzig Freunden, alle in den Zwan-
zigern oder Dreissigern; deutsch- und
franzosischsprachige Schweizer, ein be-
hinderter englischer Adliger, ein fein-
gliedriger Franzose, der als Held der Re
sistance ausgezeichnet wurde. Im Dorf

einzusteigen. Den Beginn machen sie in
der Eingangshalle mit einem lebhaften
Waadtlander Volkstanz.

Einer dieser ersten Gruppe, Robert
Nussbaum, fiihrt Tagebuch uber diese er-
staunlichen Wochen. Die Grossenord-

nung der Aufgabe dammert ihnen bei ei
nem zweiten, griindlicheren Besuch des
Hauses auf: 360 Zimmer! Aber es ist

«dazu bestimmt, ein gastliches Heim flir
eine grosse europaische und weltweite
Familie zu werden». Das Tagebuch ent-
halt auch viele kleine Federskizzen von

den Arbeitenden und ihrem Einsatz.

Nussbaum fangt ihre Motivation ein:
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«Mit Gottes Gnade werden wir der Welt

verkiinden, was aus dam Leben von Na-
tionen werden kann, warm Christus in je-
dem Moment im Herzen jeder Person an
erster Stella steht... Er ist unser Ziel, un-
ser Anspom, er ist as, der uns verbindet.»

Nach dam Friihstiick bilden sich die

Putzgruppen. Sie brauen eine erste Tasse
KafFee im Zimmer 420 und singen ein
Lied. Am Freitag, 7. Juni, gibt der Schrei-
ber zu, die letzten vier Tage seien so vol-
ler Schwerarbeit und Miidigkeit gewesen,
dass ihm die Energie fehlte, zur Fader zu
greifen. Passanten bleiben stehen und fra-
gen, warm das Palace wieder eroffnet
werde. Sie bekommen zur Antwort, as sei

tiicher geflickt und gereinigt - ein Kom-
men und Gehen. Ein Meer von Chaos mit

Inseln des Friedens und der Rube. Nuss-

baum iiberlegt sich die Vergangenheit des
Palace, «dieses Denkmal einer Zeit der
Ungerechtigkeit und des Leidens, wo
die Reichen, die Besitzenden, alias fur
sich behielten: die Schonheit der Land-

schaft, die Sonne und die Blumen, Kom-
fort und Vergnugungen, wahrend das
zahllose Personal in dunkeln, feuchten
Zimmern hausen und den ganzen Tag bei
triiber Beleuchtung arbeiten musste».
Eine Hollanderin, die als Feriengast im
Dorf weilt, klopft an und fragt, ob sie mit-
arbeiten diirfe. Ein alterer Schlosser

kommt mit seinem Lehrling, um Hunder-
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schon ofFen, aber nerme sieh nun nicht
mehr Palace, sondern «Mountain House».
Die Passanten sind verdutzt, dass da Leu-
te in Uberkleidem, mit Eimem und
Wischlappen mit «wir» und «uns» ant-
worten. Sie mdchten noch mehr fragen:
War ist derm der Chef? Und diese «Wir»

erklaren ihnen Freundlich, as sei ein Ort,
wo niemand beFehle, sondern alia gehor-
chen. Die Passanten sagen, das tone sehr
nett - was bedeutet, sie verstehen je lan-
ger, desto weniger!

In der Naeht des 6. Juni schlaFen erst-

mals einige im Haus, unter «unserem»
Dach. Im ganzen sind sie schon viel zahl-
reicher als zu Begirm, und iiber die bevor-
stehenden PFingsttage werden noch viele
mehr helfen kommen. Bis zum 8. sind

schon rund 150 da, alte und neue Freunde.
Die erste Frage der Neuankommenden ist
immer: «Wo kann ich arbeiten?» Und sie

tragen schon Oberkleider oder Schiirzen.
Zimmer um Zimmer wird gereinigt. Am
II. Juni kommen Philippe und Helena
Mottu mit Elisabeth de Mestral, die zu-
sammen mit Trudi Triissel die Kiiche

Funktionstiichtig machen wird; es heisst,
sie sei beim ersten Anblick der verwahr-

losten Kiiche in Tranen ausgebrochen. Es
wird Fieberhaft gearbeitet: Hier werden
Mauern niedergerissen, da Kochherde in-
stalliert, dort Boden neu gelegt, Fenster
geputzt, Matratzen, Wolldecken, Lein-

te kaputter Tiirschldsser zu flieken. Vor
der Abreise uberraseht der junge Mann
seinen Chef, indem er all seinen Mit-
arbeitern sagt, er hatte hier nicht nur
eine Arbeit getan, sondern einen neuen
Lebensweg gefunden.

Am 3. Juli schreibt Nussbaum: «Die

Kiiche, erst so dunkel und abstossend,
ist nun ganz weiss, und die morgend-
lichen Sonnenstrahlen werden nicht

mehr versehluckt von rauchgeschwarzten
Wanden.» Am selben Tag setzt ein erster
Artikel im Journal de Montreux die Ge-

gend ins Bild uber die neue Richtung,
welche die alte Dame einschlagt.

Dringlichkeit und Abenteuer

Zehn Tage spater treffen Frank Buch-
man, der Initiator der Moralischen Aufru-
stung, und ein Team seiner Freunde ein.
Am Abend gibt es ein gemiitliches Zu-
sammensein fur alle im Haus. Man stellt

ihm die Leiter der Arbeitsgruppen vor,
aber er besteht darauf, alle jene zu treffen,
die mitgearbeitet haben, um ihnen zu
danken. - Im August notiert ein erschopf-
ter Nussbaum, dass 1000 Menschen aus
25 Landern Caux besucht haben. Es ist

unmdglich festzustellen, wie viele Zehn-
tausende seither durch das Mountain

House gegangen sind - es sei derm, man
zahle all die ausgefullten Anmeldefor-

mulare - zweifellos irgendwo archiviert -
unter Abzug jener, die wiederholt ge-
kommen sind...

Funf Wochen lagen 1946 zwischen
dem ersten Besuch des Caux-Palace und
der Unterzeichnung des Kaufvertrags;
dann folgten vier Wochen Reinigungsar-
beit bis zur ErdfFnung der ersten Konfe-
renz! Dabei fallen mir zwei andere Worte

zu unserer alten Dame ein; Dringlichkeit
und Abenteuer. Beim Betrachten ihrer

Geschichte, der Gesehichte der Men
schen, die sie zu dem machten, was sie
heute ist, fallt das Gefuhl der Dringlich
keit auf, die Sehnsucht, die Entschlossen-
heit, einen Kontinent wieder aufzubauen
und die Wunden des Krieges zu heilen
und diesen zu achten. Und braucht nicht

jede Generation von neuem dieses Gefuhl
der Dringlichkeit? Nicht als menschliche
Anstrengung, sondern als OfFnung des
Herzens und des Geistes fur den Ruf

einer notleidenden Welt, der immer zu
horen ist, wenn wir wollen. Und immer
wird Gott uns einen Anteil in der Auf-

gabe zuweisen, «das Antlitz der Erde zu
emeuem».

Aus einer Zeit- und Geschichtszeugin
hat sich die alte Dame zur aktiven Mitge-
stalterin der Weltgeschichte entwickelt.
Zum Jubilaumsjahr ist eine ofFentliche
Ausstellung in Vorbereitung, die etwas
von der Geschichte von Caux wiedergibt.
Es liegt eine kostliche Ironie in der Tatsa-
che, dass das alte Luxushotel dieses Jahr
erstmals fur die Zwischensaisons eine

Hotelfachschule aufgenommen hat, und
so herrscht zwischen den Konferenz-

zeiten ein gemgesehenes neues Gesell-
schafts- und Geschaftsleben im Dorf. Be-

stimmt freut sich auch die alte Dame iiber

dieses neue Leben. Aber die Erfullung ih
rer primaren Berufung, die Vergangenheit
zu heilen und die Zukunft zu gestalten,
wird von den vielen einzelnen abhangen,
die sich entscheiden, Handelnde und
nicht bloss Beobachtende zu werden und

die Initiativen zu ergreifen, die sie sehen,
weil sie jenes Gefuhl der Dringlichkeit
verspiiren und sich von Abenteuerlust er
greifen lassen. Auch diesen Sommer hat
Caux viele junge Menschen gesehen, und
die nachsten funfzig Jahre werden zu
Recht grossenteils ihnen gehbren. Die
alte Dame wird ihre Untemehmungen mit
Interesse verfolgen und geme ihre schon
altere, aber immer noch kraftige Hand zur
Hilfe anbieten, wenn es ihr erlaubt ist!

Andrew Stallybrass
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glol>alex@nielbourne.cllalix,oz.aii

Die Leser der neuen internationalen

Jugendzeitung Global Express, der «in-
teraktiven Quartalszeitschrift fiir jene,
die sich um die Zukunft kummern»,
sind zwischen 17- und 30jahrig. Ge-
schrieben und herausgegeben wird sie
von australischen Studenten. Die

Schweizerin Christine Karrer, eben
von einem zweijahrigen Australienauf-
enthalt zuriickgekehrt, war fiir die
Herstellung zustandig und berat das
junge Redaktionsteam auch weiterhin
von der Schweiz aus.

Die ungefahr 2000 Abonnenten kom-
men bis jetzt hauptsachlich aus dem pazi-
fischen Raum; die Herausgeber hoffen
aber, dass ihr Global Express tatsachlich
noch weltweiter wird. Auf die Frage, ob
es derm nicht schon eher zu viele Jugend-
magazine gebe, meint Christine Karrer,
offensichtlich bestehe wenigstens in Au-
stralien und dem pazifischen Raum fur
diese spezifische Ausrichtung und diesen
Inhalt eine Marktliicke. Die meisten an-

dern Magazine seien entweder voll auf
Modetrends, Technik und Konsum oder
auf Sex und Gewalt ausgerichtet. Zwar
gebe es eine ganze Anzahl ausgezeichne-
ter, von verschiedenen religidsen Grup-
pen herausgegebener Organe, die aber
leider oft nur von einem begrenzten Kreis
von Lesern geschatzt wiirden.

Das Echo auf die ersten Ausgaben von
Global Express ist lebhaft. Der beliebte
Discjockey und Fernseh-Prasentator
Francis Leach beschrieb das Blatt im

Nationalen Radio JJJ-FM; «Der Global

Express hat eine vollig andere Art, Nach-

Christine Karrer (rechts) hat beim «Global Express» Geburtshilfe geleistet

richten und Informationen und deren Rol-

le vor allem fiir junge Menschen zu pra-
sentieren. Der philosophische Blickwin-
kel gefallt mir fjesonders gut... Wenn ilu
ein seiches Magazin im Internet anbieten
konntet, ware es ungeheuer wirkungs-
voll.» Das Redaktionsteam hat den Vor-

schlag aufgegriffen, und heute ist der
Global Express unter der E-mail-Adresse:
globalex@melbourne.dialix.oz.au zu er-
reichen, und eine World Wide Web-Seite
auf Internet ist in Vorbereitung.

In der Inhaltsangabe findet man Rubri-
ken wie «Blick auf die Welt» uber sozio-

politische Fragen und Nachrichten von
technologischen Entwicklungen, «Fax
Think Line» mit kurzen Leserantworten

auf Fragen der vorherigen Ausgaben,

«Arts expressed)) mit multikulturellen
poetischen und kiinstlerischen Beitragen
in Wort und Bild; «Traumzeit)) mit Tag-
und Nachttraumen verschiedener Leser

sowie Informationen iiber Umweltfragen,
personliche Erfahrungen im kreativen
Umsetzen von Uberzeugungen und
Glauben.

«Insight out)) ist eine der beliebtesten
Rubriken, in der sich Leser in kurzen
Beitragen Gedanken machen iiber The-
men wie den Graben zwischen den Gene-

rationen, Verantwortung fiir die Umwelt
und Wie kann ich mich dem Druck der

Meinung anderer widersetzen? usw. In
der Folge bringen wir einige der Bei-
trage der letzten Ausgabe zum Thema
Angst.

AUS- & EINSICHT

Es ist ein seltsames Paradox, dass
Angst sowohl ein Uberlebensinstinkt als
auch eine Behinderung sein kann. Oft
verspiiren wir Angst in ungerechtfertigten
Situationen. Sie begrenzt unser Tun und
unser Sein, sie behindert unser Wachs-
tum. Ich denke dabei an die Begegnung
mit Menschen in einem neuen Umfeld ~

an einer neuen Schule, an einer neuen
Uni oder in einem neuen Job. Warum

verspiiren wir Angst? Es ist das Unbe-
kannte. Wir fiirchten uns davor, beurteilt

AirasT
und klassiert zu werden, und wir furchten
uns vor der mutmasslichen Meinung an
derer. Wir furchten uns auch vor der Ein-

samkeit, weil sie unsere Anfalligkeit of-
fenlegt. Die beste Art, Angst zu
iiberwinden, kommt durch das Erjemen
unseres Eigenwertes. Auch wenn Angste
berechtigt sin4 braucht man sich nicht so
sehr zu furchten, wenn man sich selbst
schatzt.

Catherine Roucoux, GB

... VORABLEHNUNG

In Amerika sagte mir jemand: «Was
immer dich beangstigt, wage dich daran,
dann wird's wahrscheinlich verschwin-

den.))

Aber die Rassenkrawalle in Los Ange
les und die dadurch erzeugten Angste
verschwanden nicht. Seither kenne ich

den Moment, egal wo ich bin, wenn ich
meine Angst durchschreite und mir Nach-
stenliebe zukommt wie ein wachsendes
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Wien:

Geschenk. Was geschielit, wenn du mit
Zom, Schuldzuweisung oder Hass kon-
frontiert wirst? Meine erste Regung ist
Angst. Dann steigt als Verteidigung eine
Welle der Selbstrechtfertigung in mir auf.
Wenn ich also behaupte, das Problem lie
ge sowieso auf der anderen Seite, dann
liefere ich dem Hass seine Berechtigung.
Beide Haltungen verstarken sich gegen-
seitig und schlagen tiefe Wunden. Bin
angesehener Politiker Australiens sagte
nach 30 Jahren Tatigkeit, er sei zuf Ein-
sicht gelangt, dass «der Scblussei fur
sozialen Fortschritt bei der Frage der
Motive liegt». Mit anderen Worten: eine
richtige Politik kann erst wLrksam war
den, wenn Angst, Ehrgeiz und Hass dutch
Nachstenliebe, Gerechtigkeitssiim und
Integritat ersetzt werden.

Mike Brown, Aiistralien

... VOR VORURTEILEN

Angst erzeugt Vorurteile. Denke da-
her, bevor du urteilst. Bei jeder neuen Be-
gegnimg kaimst du dir sagen: «Was mir
jetzt dutch den Sinn geht, entspricht nicht
dem wahren Zustand.» Sonst warest du
deinem Gedanken namlich nicht so ver-
haftet. Wit hangen an unseren ¥orurtei-
len. Einstein pflegte zu sagen: «Es ist ein-
facher, das Atom zu spalten, als sich von
einem Vorurteil zu trennen.» Wit miissen
erkennen, wie verschieden der wahre Zu-
stand eines jeden ist. Bis wit anhalten und
andern richtig zuhbren, kbnnen wit weder
abschatzen noch urteilen oder auf der An-

nahme dessen handeln, was wit als richtig
wahrzunehmen vermogen, denn wahr-
scheinlich ist es anders.

Elspeth Herring, Australian

...VOR SCHMERZEN

Wups! Wir konnen zwar weglaufen,
abet uns tuisichtbar machen geht nicht.
Die grossen Gespenster imter dem Bett
mogen zwar anders aussehen, abet sie
sind immer noch dort. Wir haben alle un-

sere geheimen Angste... vor Spinnen, vor
dem Zahnarzt, dem Altwerden, dein
Gleichgeschaltetwerden, davor, dass man
nicht richtig geliebt wird. Angst ist eines
der grundlegenden Gefuhle. Blitzartig
verteilt sich das Adrenalin in den Adern
und weckt unseren Uberlebenstrieb. Men-

schen und Affen sind hier gleich: Wir lau-
fen weg, wir erstarren oder wir schlagen
Ids... Wir furchten uns vor kbrperlichem,
emotionellem oder geistlichem Schmerz

und wollen ihn wenn moglich vermei-
den... Schmerz ist unvermeidlich. Ver-
letzt zu werden und wieder zu heilen lehrt

uns etwas vom Wesentlichen des Le-

bens... Es gehort zum Risiko der Lebens-
freude. Angst wird stets wieder auftau-
chen, abet sie braucht uns nicht zu
beherrschen.

Janet Gunning,
Neuseeland und England

... VOR DEM SCHEITERN

«Ich hab's vergessen.» Erinnerst du
dich, wie deine Eltern nicht verstehen
konnten, warum du eine so einfache Auf-
gabe .vergessen konntest? Vielleicht bist
du so wie ich, der schnell nach Ausreden
sucht, Wir furchten uns vor Erwartungen.
Je grosser die Erwartungen, desto grosser
die Angst. Alle Erwartungen vor einem
grossen Fesfcssen losen eine ebenso gros-
se Angst vor dem aus, was fehlschlagen
kdnnte. Wir furchten uns vor den Erwar
tungen, die von Freunden, von der Fami-
lie oder der Gesellschaft auf uns gelegt
werden. Die Ironie ist abet: wir hegen
dieselben Erwartungen gegeniiber an
deren!

Paul Shrowder, Australian

...VOR DEM TOD

Mit der Angst war ich zuerst in der
Schule konfrontiert und spater wahrend
dreier Notlandungen als Pilot Wahrend
des 2. Weltkrieges... Kiirzlich stand ich
erneut vor einer Priifung, als ich wahrend

Sekunden klinisch tot war. Mir war*
klar geWesen, dass Gott mein Leben im
i^eg bewahrt hatte; so war es auch beim,
Uberleben mc cs Herzschlags und der
anschliessenden Operation. Wiederum
musste ich um Befreiung von Angst rin-
gen. Meines Erachtens miissen wir le-
benslanglich stets neu die Angst fallen
lassen und den Schritt zum Gottvertrauen

wagen.

Jim Coulter, Aiistralien

...VOR DEM RISIKO

Vor vier Jahren sagte mir ein osteu-
ropaischer Freund: «Du hast zwar hohe
Ideale. Bist du aber bereit, deine Lauf-
bahn fur sie aufs Spiel zu setzen?» Das
riittelte mich auf. Mit meinem Uni-
Diplom frisch in der Tasche hatte ich Per-
spektiven von gut bezahlten Stellungen.
Meine Ideale hielt ich zwar hoch, aber

Im Dezember letzten Jahres ehrte

die Republik Osterreich den 90jahrigen
ehemaligen Erzbischof von Wien, Kar-
dinal Franz Konig, mit ihrem hochsten
Orden. Der Kardinal ist seit vielen Jah

ren ein hilfreicher Berater und aktiver

Teilnehmer an den Begegnungen in
Caux, und es war sein kraftvoller Ap-
pell an die Konferenzteilnehmer, der zu
den seit 1988 dort regelmassig stattfin-
denden «Dialogen zur Bewahrung der
Schopfung» gefiihrt hatte.
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Kardinal Konig: gefragter Gastredner
hier an der Universitdt Harvard, USA

war ich auch willens, meinen Ehrgeiz ab-
zulegen? Ich war sofort von Angst ge-
packt und erdachte mir gute Ausreden...
Meine Eltem und Freunde dachten, ich
hatte meine Vernunft verloren, weil ich
meine Karriere nicht fortsetzte. Von ih-
nen dariiber hinterfragt zu werden, ver-
setzte mich in Panik. Meine Angst be-
startd aus dem Verlangen nach Sicherheit
finanzieller ynd sozialer Art. Als ich dies
begriffen hatte, konnte ich meinem inne-
ren Gefiihl trauen In diesem Moment der
Befreiung wurde imr klar, was Gott von
mir wollte - meinen freiwilligen Einsatz
in Konfliktregioneh. Umgehend waren
auch die Angste wieder da, doch von nun
an konnte ich wahlen zwischen Angst
oder Vertrauen... Heute verfolge ich eine
ungewohnliche Laufbahn mit wenig fi-
nanzieller Sicherheit und habe immer

noch mit der Angst zu kampfen, und im
mer noch versuche ich, meinen Idealen
treu zu bleiben.

Jeroen Gunning, Holland
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Aus aller Welt Paris:

Direkt unter einem Artikel iiber die

Kirchenaustritte von 1995 in Osterreich

berichtet Die Presse aus Wien am

21.12.1995 iiber die Ehrung und zitiert
Bundesprasident Klestil, der wahrend des
Anlasses zu Konig sagte: «Jeder in Oster
reich weiss, welcher Gliicksfall Sie,
Eminenz, fur Staat und Kirche sind.» Der
Artikel fahrt fort:

Bundesprasident Klestil stellte in einer
Feier in Anwesenheit von Bundes- und

Vizekanzler sowie von viel Prominenz

aus Politik und alien Religionsgemein-
schaften Konig als «Vorbild, Hoffnungs-
gestalt und grossen Bruckenbauer» dar.
Alle von Konig gebauten Briicken haben

den Belastungen standgehalten, fiigte
Klestil bei der Uberreichung des Grossen
Goldenen Ehrenzeichens am Bande fiir

Verdienste um die Republik Osterreich
hinzu. «Ihr Wirken als Theologe und Kos-
mopolit, als Diplomat und Kirchenpoliti-
ker, als Seelsorger und Mensch ist in der
Geschichte dieses Jahrhunderts unaus-

16schlich.» (...) Auch Konig selbst kon-
zentrierte sich (...) auf den Appell, «das
Gemeinsame nicht zu ubersehen».

Gleichzeitig sprach er auch von der Soli-
daritat: gegenuber den Familien, den
Alten, den Arbeitslosen, «die nicht alle
Sozialschmarotzer sind», und den Asyl-
bewerbern.

Krokau:

Wahrend nach den polnischen Wahlen
die Fragen rund um Glaubwiirdigkeit,
Macht und Integritat heftig diskutiert
wurden, trafen sich in Krakau Studenten
und Jugendliche aus 14 Landern, die im
Laufe der letzten Jahre an den MRA-

Schulungskursen «Foundations for Free-
dom» (Grundlagen fur die Freiheit)*
teilgenommen hatten. Von den osteuro-
paischen Teilnehmern kamen eine ganze
Anzahl aus Polen, andere aus der Ukrai
ne, aus dem russischen Nischni Nowgo-
rod und aus Litauen. Einige der Kursleiter
und Begleiter aus England und Deutsch-
land waren dazugestossen. Wahrend der
Tagung hatten die aus Ost- und West-
europa Angereisten auch die Gelegenheit,
die Stadt Krakau kennenzulernen.

Das Treffen in Krakau diente den

«FFF-Absolventen» zum Austausch der

Erfahrungen seit ihrer Riickkehr nach
dem Kurs, beim Umsetzen des Gelernten
an Schule, Universitat und Arbeitsplatz.
Auch hatten vor allem die polnischen
Teilnehmenden Freunde und Bekannte

mitgebracht, denen sie den Kurs und
die dahinterliegenden Ideen vorstellen
wollten.

Frau Gisela Krieg, die mit ihrem Mann
zweimal den Kurs in England mitgestaltet
hatte, schreibt in einem Bericht iiber die
Tage: «... Jeder, der sich mit warmen Klei-
dungsstiicken ausgerustet hatte, pries sich
gliicklich. Krakau erstickte fast im
Schnee, das Thermometer fiel bis auf
minus 20 Grad. Die meisten waren stun-

r

Marta Dabrowska, eine der drei Gast-
geberinnen

denlang unterwegs (einer brauchte drei
Tage!), um Krakau zu erreichen. Eine
ukrainische Studentin erzahlte mir, dass
ihre Mutter so beeindruckt war von ihrer

Veranderung nach dem Aufenthalt in Tir-
ley Garth, dass sie ihr trotz des knappen
Geldes die voile Unterstiitzung fur die
Reise nach Krakau gegeben hatte. Es war
ein reichhaltiges Programm - voll von
Gespriichen, neuen Erkenntnissen, Mitge-
fuhl, Freude und schopferischer Einfalle.
Fragen iiber die eigene Berufung, iiber
das Verhaltnis zu Familie und Freunden,
Mitstudenten und Arbeitskollegen, iiber
Glauben und Gesellschaft wurden gestellt
und bedacht. Der Silvesterabend brachte

Ebenfalls wahrend eines feierlichen

Anlasses erhielt Ende November die

Schweizer Autorin Helene Guisan-

Demetriades den Preis Eve-Delacroix

1995 der Academie Erancaise fiir ihr

neustes Buch La Tierce Presence (Der
Dritte im Bunde - gemeint ist Gott,
die Red.). In der Dezemberausgabe
der Monatszeitschrift «Le Protestant»

schreibt Olivier Dubuis:

(...) Helene Guisan-Demetriades ist in
Konstantinopel, dem heutigen Istanbul,
geboren und aufgewachsen. (...) Aber
nach dem Ersten Weltkrieg zwangen die
Ereignisse die Familie zur Flucht in die
Schweiz. Helene Demetriades studierte

an der Universitat Lausanne. Auch nach

ihrer Heirat mit dem Waadtlander Juristen

und Politiker Louis Guisan blieb sie ihren

Wurzeln immer treu. Gewiss ist dies einer

der Griinde fiir ihre reiche Personlichkeit,
die wir in ihrem Buch «La Tierce Presen-

ce» entdecken, das im Verlag der Morali-
schen Aufriistung in Caux erschienen ist.
(...) Die kontrastreichen Elemente ihres
ausserst aktiven Lebens als Mutter,
Kiinstlerin und engagierte Frau haben
Helene Guisan-Demetriades gezeigt, dass
«die Grosse einer Person oder eines

Volkes weniger auf die ihnen eigenen
Qualitaten als auf ihre jeweiligen Be-
ziehungen zum Geist Gottes zuriick-
zufuhren ist». Es ist der Autorin gelun-
gen, diese erfrischende Schlussfolgerung
den Lesern in einer unaufdringlichen,
feinen Sprache weiterzugeben.

eine Fiille von Beitragen, musikalisch,
poetisch, darstellerisch - eine wunderbare
Mischung!

Die drei jungen Polinnen, welche es
iibernommen hatten, den praktischen Ab-
lauf zu ermoglichen - An- und Abreise,
Verpflegung und Unterbringung in einem
iiber die Feiertage leerstehenden katholi-
schen Internat -, ernteten grosse Aner-
kermung.»

*Die ((Foundations for Freedom (FFF)»-Kurse be-
stehen einerseits aus einem jdhrlichen 6wdchigen in-
ternationalen Schulungsprogramm fiir Studenten und
junge Berufstdtige uber «die Werte, die einer wahr-
haft freien Gesellschaft zugninde liegen», im Begeg-
nungszentnmi der MRA in England und anderseits
aus «Gastkursen» in verschiedenen mittel- und ost-

europdischen Stddten.
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Geschaftskodex beginnt zu greifen

Fast die Halfte der vom britischen

Institut fiir Wirtschaftsethik (IBE)
analysierten grosseren Unternehmen
in Grossbritannien bieten ihren Mitar-

beitern heute firmeneigene ethische
Grundsatze. Vor zehn Jahren war es

erst bei einer von sechs Firmen der

Fall.

Heute muss man sich vorsehen, wenn
man die Grundsatze des Unternehmens

missachtet; Von Insidergeschaften tiber
Lieferantenschmiergelder und frisierte
Buchhaltung bis bin zur Verbreitung
pomographischer Software karm es zu
Disziplinarmassnahmen kommen.

«Diese Beispiele zeigen», liest man in
der neusten IBE-Studie, «dass die Mitar-
beiter tatsachlich angehalten werden, die
Prinzipien des Kodex auch anzuwenden
und dass Unternehmen diese Richtlinien
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als hilfreich betrachten, wenn es darum
geht, ihren Ruf der Integritat zu fbrdern.»

Das von Neville Cooper, einem der
Begriinder der Konferenzreihe Mensch
und Wirtschaft in Caux und Mitglied des
Caux Round Table, gegriindete Londoner
Institut startete die Studie, um feststellen
zu konnen, inwieweit Unternehmen
ihrem «Kodex» auch Zahne geben. Ein
Drittel der analysierten Unternehmen hat-
ten Massnahmen ergriffen.

CRT-Prinziplen

Der Caux Round Table hat zu Beginn
des Jahres eine neue Broschure unter
dem Titel: «Prioritaten fiir Unterneh-
mensfuhrung» veroffentlicht.

Ebenso sind die Prinzipien fiir das
Geschdftsleben zu erwahnen, die in eng-
lischer und ffanzdsischer Eassung bei
folgender Adresse fiir £6 - / DM 13,00 /
CHE 11.- (plus Porto) zu bestellen sind:

CRT Sekretariat
Fax -tSl 70 361 7209
Amaliastraat 10,
NL-2514 JC Den Haag, Niederlande

ZUM VORMERKEN

1 9 4 6—1 996

AufSeite 16 der letzten Ausgabe batten
wir Ihnen die Jubildumsereignisse des
Sommers 1996 in Caux mitgeteilt.

NEU: Fur den Auftakt
vom 29. Juni bis 3. Juli 1996:

29. Juni, 17.00: Erdffnung der neuen
permanenten Ausstellung Caux Expo

30. Juni, 10.15: Dankgottesdienst in
der Kirche St-Vincent in Montreux

30. Juni, 17.00: Erster Festvortrag, ge-
halten von Philippe Mottu, einem der Be
griinder des internationalen Konferenz-
zentrums

2. Juli, 11.00: Feier in Anwesenheit
von Vertretem von Bund, Kantonen, Ge-

Solche Richtlinien konnen den Mitar-
beitern eines Unternehmens aber auch in
schwierigen Gewissensentscheidungen
helfen. Viele Firmen haben eine Art
Sprechstunde eingefiihrt, in der die Mit-
arbeiter zum Beispiel iiber ihnen suspekt
scheinende Praktiken auf alien Ebenen
der Firma Rat suchen kormen. Neun Fir
men haben ein spezielles internes Sorgen-
telefon eingerichtet, uber das die Ange-
stellten des Unternehmens Fragen
aufbringen konnen, welche sie unter Um-
standen nur ungem mit ihren direkten
Vorgesetzten besprechen.

Eine doch eher iiberraschende Ent-
deckung der Studie besteht darin, dass
bloss zwei Drittel der befragten Unter
nehmen alle Mitarbeiter iiber den Firmen-
kodex informiert haben. Einige geben die
Information nur auf Managerebene durch
Oder verlassen sich auf das Firmenan-
schlagbrett. Andere hingegen verteilen
sogar ein Blatt mit den firmeneigenen
ethischen Prinzipien an die Kunden, Lie-
feranten und Aktieninhaber.

Der Bericht des Instituts warnt auch
vor der Gefahr des Abniitzungseffekts, da
ein Viertel der befragten Unternehmen
ihren Kodex gar nicht erst verbessem
Oder anpassen wollen.

Michael Smith
in For A Change

meinden und den verschiedenen Reli-
gionsgemeinschaften

EBENFALLS NEU:
6. und 7. Juli: OfFentliche Konzertauf-

fuhrung des Oratoriums Nicolas de Fliie
von Arthur Honegger, mit einem rumani-
schen Orchester und Sangern aus mehre-
ren Walliser Chdren

18. August: Intemationaler Dialog fur
Landwirte

24. August: Tag der offenen Tiir
Das komplette Programm und wei-

tere Unterlagen iiber die verschiedenen
Anlasse erhalten Sie beim Konferenz-
sekretariat MRA, Case postale 3,
CH-1211 Geneve 20.


