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Unsere modernen heterogenen Gesetlschaften

sind wahre Schmelztiegel der Kulturen. Dass sich

bin und wieder Spannungen entladen mussen, ist

nur allzu begreiflich. Der Streit urn die Moham-

medkarikaturen, derAnfang dieses Jahres seinen

Hdhepunkt hatte, machte das auf beangstigende

Weise deutlich. Obwohl es nicht zu einem

Flachenbrand gekommen ist, zeigte er dennoch

auf dass die raumlichen Distanzen und Puffer-

zonen zwischen den verschiedenen Kulturen zu

schwinden scheinen. Durch die modernen Kammunikations- und Reise-

mdglichkeiten oder durch Einwanderung entstehen Reibungsflachen, die aber

durchaus auch positiv genutzt werden konnen. Davon ist auch der Gross-

rabbiner von Genf Marc Raphael Guedj, uberzeugt. «Man muss dort reden,

wo es weh tut)> - nur so konnen Missverstandnisse und Meinungsverschie-

denheiten beseitigt werden.

Dass man fremde Kulturen auch auf Reisen kennen lernen kann, liegt auf der

Hand. Dass dies einerseits viel Offenheit und Gesprachsbereitschaft verlangt

und andererseits eine grosse Bereicherung bringt, erfuhren unsere Redak-

tionsmitarbeiter Marianne und Christoph Spreng kurzlich wahrend ihrer Rei

se in die Nilmetropole Kairo. Einige ihrer illustrierten Momentaufnahmen fin-

den Sie in dieserAusgabe.

Eremde Kulturen gibt es aber nicht nur in den fernen Landern der Welt.

Durch die Einwanderung von Arbeitskraften kamen auch neue Kulturen zu

uns. Das bekannte Zitat «Man hat Arbeitskrafte gerufen, und es kamen

Menschem) von Max Erisch bezleht sich auf die Einwanderung billiger 4^
Arbeitskrafte in die wohlhabenden Volkswirtschaften Europas. Die Arbeits-

krafte, die kamen, haben nicht nur sich und ihre Eamilien mitgebracht, son-

dern auch einen Teil der Kultur des Landes, aus dem sie stammen. Somit

haben sie nicht nur den Wohlstand bei uns gefdrdert, sondern uns auch kul-

turell bereichert. Eine Tatsache, die einige Menschen scheinbar nicht wahr-

haben wollen.

Der engagierte Muslim Yusuf Sabadia setzt

sich seit jahren fur dieAnliegen der Muslime im

Kanton Luzern ein. In einem Interview erzahlte

er der CAUX-lnformation uber Erfolge und

Herausforderungen der muslimischen Minder-

heit in der Zentralschweiz.

Das Redaktionsteam wunscht Ihnen eine

spannende Lekture

Perspekriven
derVielfolt

■ IncttrvWWuw) imPi

■ Dik>«g, d* %i >««h

■ Vt«Hktt. auch M HiB

hoto: ChrtstiopfT ̂ pivng
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Imane und Rabbiner

Im spanischen Sevilla

Zweiter Weltkongress von Imamen
und Rabbinern fur den Frieden

70 Rabbiner und 70 hochrangige Muslime aus 34 Landern trafen sich

Ende Marz In der andalusischen Hauptstadt Sevilla. Zu den Rabbinern

und Imamen stiessen eine glelche Zahl von Experten und Beobachtern

sowie spanlsche und Internationale Medlenschaffende.

Fiir einige war der Kongress «fast ein
Wunder», wie es ein Teilnehmer for-

mulierte, fur andere «fast eine Zeitver-

schwendung, weil kaum jemand die
Macht irmehat, irgendetwas umzuset-
zen». Alle waren sich jedoch einig in der
Absage an den Extremismus und den
Missbrauch der Religion zur Rechtferti-
gung von Gewalt.
UNO-Generalsekretar Kofi Aiman schrieb

in seiner Grussbotschaft: «Dieses Treffen

kann einen moderaten Kurs fur Glaubige
aufweisen und ihnen zeigen, dass sie ihren
Uberzeugungen und ihrem Glauben treu
bleiben und sich gleichzeitig in der sich
andemden Welt engagieren k6nnen.» Der
erste Kongress dieser Art hatte im Januar
2005 in Briissel stattgeflinden. Somit
kannten sich diesmal einige der Delegier-
ten bereits, so dass das Klima schon zu
Beginn weniger frostig war. Andre Azou-
lay, Chefberater des Kdnigs von Marokko,
erklarte eingangs: «Die Religion wurde
von den Fundamentalisten missbraucht,

sie wurde von ihnen iibemommen und wir

wurden zu Geiseln, weil wir still geblie-
ben sind.» An diesem Kongress waren
nun weniger erhabene Worte tiber hehre
Werte zu horen, dafur die vorgetragenen
taglichen Sorgen uber aktuelle schwierige
Lebensverhaltnisse, Diskriminierung und
ungerechte Behandlung.
Es wurde nicht nur uber Interreligioses
nachgedacht, sondem auch iiber die Not-
wendigkeit des Intrareligiosen, also des
Dialogs iimerhalb einer Glaubensgruppe.
So meint einer der Teilnehmer: «Wir miis-

sen den Mut aufbringen, unseren eigenen
Gemeinschaften unsere Uberzeugungen
zu erlautem. Auch mochte ich den Imam

aus meiner Stadt zu unsern Lenten in die

Synagoge einladen.»
Als sich der Kongress in Arbeitsgruppen
aufteilte, konnten in einigen dringenden
Sachfragen Fortschritte erzielt werden,

Der Kongress in Sevilla scbaffte den Raum fiir persdnliche Aussprachen

so z. B. beziiglich der Inhalte von Schul-
biichern und andern Lehrmitteln, die oft
Klischeevorstellungen iiber «die An-
dern» vermitteln. Auch wurden paritati-
sche Gruppen ernannt, die den Respekt
aller sakralen Einrichtungen in einer
Krisengegend iiberwachen werden. In
ihrer gemeinsamen Abschlusserklarung
verurteilten alle Teilnehmer «jegliche
Anstiftung gegen einen Glauben oder
ein Volk, und vor allem auch den Aufruf
zu deren Vernichtung». Der britische
Imam Dr. A. Sajid, welcher beratend in
der vor zehn Jahren in Caux lancierten

Agenda der Versdhnung mitwirkt, war
am Geschehen in Sevilla aktiv beteiligt
und meinte, er habe «eine ganze Serie
von Informationen und Anregungen
erhalten», die er in seine interreligiose
Arbeit in verschiedenen Gremien ein-

bringen werde.

Die zahlreichen Begegnungen wahrend
der Veranstaltung dienten dem Aulbau
von Vertrauensbeziehungen und waren
angesichts des vorherrschenden Klimas
im Mittleren Osten und wegen des teil-
weise hitzigen Wortabtausches am Kon
gress an sich schon ein positives Er-
gebnis.
«Von weitem gesehen, musste man iiber
diesen Kongress nur skeptisch sein.
Wenn diese Kontakte jedoch aufrichtig
und nachhaltig sind, kdrmte man sich
in dieser Behauptung gewaltig irren»,
meinte ein irakischer Imam.

Die Initiative des Kongresses stammt vom
franzosischen Hilfswerk Hommes de Paro

le, welches im Juni 2003 eine private
Begegnung im Konferenzzentrum von
Caux einberufen hatte. Daraus war die Idee

des ersten Kongresses von Imamen und
Rabbinern ffir den Frieden entstanden. cbs
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Perspektiven der Vielfalt

Bin Interview uber Integration

«Zwischen Assimilation

und Gettoisierung»
Yusuf Sabadia ist Sohn eines sudafrikanischen Inders. Seine Mutter war

Schwedin und verstarb in friihen Jahren. Aufgewachsen ist der studierte

Elektroingenieur in Lausanne.Als President der Islamischen Gemeinschaft

Luzern IGL und Griindungsmitglied der Vereinigung Islamischer Organi-

sationen des Kantons Luzern VIOKL setzt er sich fiir die Aniiegen der

zentralschweizerischen Muslime ein.

IHerr Sabadia, nach dem Skandal
um die Mohammedkarikaturen und

der zum Teil gewalttatigen Reaktio-
nen ist der Islam wieder ins Zen-

trum der gesellschaftlichen Debat-
ten geriickt. Wie wichtig ist die
interkuiturelle Dialogarbeit fiir die
Muslime in der Schweiz?

Zunachst einmal mochte ich darauf hin-

weisen, dass der Dialog nicht nur zwi-
schen Moslems und der iibrigen schwei-
zerischen Gesellschaft notwendig ist,
sondem auch unter den Muslimen. Wir

sind eine sehr heterogene Gemeinschaft
mil Menschen verschiedener Nationa-

litaten, Kulturen und Auffassungen, die
auch unterschiedliche Sprachen spre-
chen: in Luzern leben bosnische, albani-
sche, tiirkische, arabische, marokkani-
sche, pakistanische und malaysische
Muslime. Der «interne» Dialog inner-
halb der Gemeinschaft ist wichtig, um
Missverstandnisse untereinander zu be-

seitigen.
Seit funf Jahren laufen solche internen

Diskussionen: Wir haben versucht, iiber
den gemeinsamen Bund des Islam - den
unterschiedlichen Kulturen zum Trotz -

miteinander iiber gemeinsame Aniiegen
zu debattieren und diese Aniiegen
gemeinsam in der Offentlichkeit zu ver-
treten. Diese Uberlegungen haben im
Januar 2002 zur Griindung des gemein
samen Dachverbands VIOKL gefuhrt.
Danach haben wir auch den Kontakt zu

anderen Religionsgemeinschaften ge-
sucht. Einige regelmassige Aktivitaten
sind momentan im Gang.

I ...und wie sieht die Verstandigung
mit den nichtmuslimischen Bewoh-

nern der Schweiz aus?

Durch die zunehmende Prasenz der

Muslime in der Schweiz gibt es einen
grossen Bedarf an Aufklarung uber den
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Islam in der schweizerischen Bevolke-

rung. Es gibt Fehlinformationen, die in
der Offentlichkeit kursieren und iiber

verschiedene Kanale verstarkt werden.

Wir Muslime mdchten und miissen uns

weiter dffnen und aktiv Aufklarung
betreiben. Ich bin selber in der Schweiz

aufgewachsen und kenne beide Welten.
Fur mich sind beide Welten zu einer ein-

zigen schweizerisch-muslimischen Iden-
titat verschmolzen. Ich sehe auf der Ebe-

ne der Identitatsfindung keine grosseren
Schwierigkeiten. Fiir mich ist der Islam
kein starrer Monolith. Der Islam, wie ich
ihn kenne, kann sich an Zeit und Raum
anpassen.

Der Islam gibt uns Leitplanken fur unser
Leben. Wenn sich das Leben andert,
dann miissen wir auch gewisse Sachen
neu beurteilen, aber natiirlich im Licht

unseres Glaubens.

Auf der Welt leben ungefahr 1,5 Milliar-
den Muslime, davon 40% als Minderheit

Yusuf Sabadia sei
sich seit Jahren
fiir die Aniiegen der
Muslime im Kanj^n
Luzern ein

in einem Land. Diese Situation ist also

nicht neu fiir den Islam. Fiir Lander wie

die Schweiz hingegen ist die Einwande-
rung von Muslimen, wie sie seit etwa
dreissig Jahren stattfindet, etwas relativ
Neues. Es herrscht zurzeit ein gewisser
Erwartungsdruck seitens der Offentlich
keit, dass Muslime sich integrieren sol-
len. Grundlegend bin ich der Meinung,
dass die Integration funktioniert und,
soweit ich es beurteilen kann, sogar
ziemlich gut. Schlechte Beispiele wer
den in den Medien und auf politischer
Ebene iiberbewertet und geben ein ver-
falschtes Bild wieder.

I Was sind VIOKL und IGL und wor-
In unterscheiden sie sich?

Die VIOKL ist ein institutioneller Dach-

verband von Moscheen und islamischen

Organisationen. Sie vertritt die Aniiegen
von Muslimen in der Offentlichkeit. Ihre

Aktivitaten sind vielfaltig und reichen



Perspektiven der Vielfalt

vom Islamischen Reli-

gionsunterricht IRU, der
Errichtung einer Graban-
lage fiir Muslime uber die
interreligiose Dialogarbeit
und den Aufbau der Seel-

sorgearbeit in Spitalem
und Gefangnissen.
Die IGL ist eine Gemeinschaft natiir-

licher Personen, also von Muslimen. Die

Mosoheen kdnnen die Gesamtheit der

Muslime nicht reprasentieren. Nur viel-
leicht 30% der muslimischen Bevolke-

rung haben regelmassig Kontakt zu den
Mosoheen. Die IGL gibt der «Schwei-
genden Mehrheit» eine Stimme und ver-
sucht deren Bediirfnisse wahrzunehmen.

Die IGL setzt sich insbesondere fur die

offentlich-rechtliche Anerkennung des
Islam als Religionsgemeinschaft im
Kanton Luzern ein. Ich personlich brau-
che diese Anerkennung nicht. Ich glaube
aber, dass es mit dieser Anerkermung fur
unsere Kinder leichter sein wird, die

Schweiz als ihre Heimat anzuerkennen

und ihre Werte und Kultur zu akzep-
tieren. Als Kriterien gelten dabei unter
anderem die demokratische Organisa
tion, eine transparente Finanzierung,
Einhaltung der Rechtsordnung und die
Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Das Ziel beider Organisationen ist es,
aus dem Islam eine integrierte, aktive
und gleichgestellte Gemeinschaft im
Kanton Luzern zu machen. Das Problem

ist, dass in der Schweiz alles langsam
geht. Der zunehmende Druck und die
aufkommenden Probleme gehen schnel-
ler voran als die Anerkennung.

ISie sprechen das Schlagwort Inte
gration an: Wie definieren Sie Inte
gration?

Integration ist nicht genau definiert. Fiir
mich ist Integration der schmale Grat

«... Auch die Mehr-

heitsgeselischaft

muss die Minderheit

akzeptieren.

Integration geht nur

iiber gegenseitige

Akzeptanz und iiber

Toleranz.»

zwischen Assimilation

und Gettoisierung. Ein
Muslim, der sieh inte-
griert, muss eine ge-
wisse Harmonic seiner

Werte und Weltanschau-

ungen mit seiner Um-
gebung schaffen. Doch

auch die Mehrheitsgesellschaft muss die
Minderheit akzeptieren. Integration geht
nur uber gegenseitige Akzeptanz und
iiber Toleranz. Das ist wichtig fur die
Bildung einer schweizerisch-muslimi-
schen Identitat und wiirde gleichzeitig
auch einen Rahmen gegen Extremaus-
richtungen bieten.

I
Die IGL setzt sich neben der offent-

lichrechtlichen Anerkennung der
islamischen Glaubensgemeinschaft
u. a. auch fiir die Errichtung eines
islamischen Glaubenszentrums ein.

Was bezwecken Sie damit?

Die Idee des islamischen Glaubenszen

trums entstand in einem gewissen Sinne
aus dem Wunsch nach Zentralisierung.
Jede Religionsgemeinschaft sollte die
Moglichkeit erhalten, ihre Werte weiter-
geben zu konnen. Zumindest sollten die
Eltern diese Werte an ihre Kinder weiter-

geben kdnnen. Der Verlust der Mutter-
sprache durch Generationenweehsel
bringt auch den langsamen Verlust der
national-kulturellen Werte mit sich.

Wenn man zum Beispiel in eine bosni-
sche Moschee geht und die jungen Leute
beobachtet, merkt man, dass sie mitein-

ander alle in Schweizerdeutsch reden. Es

ist nur eine Frage der Zeit, bis die kultu-
rellen Traditionen verloren gehen. Die
Eltem miissen sich jetzt die Frage stel-
len, welche Werte ihnen am wichtigsten
sind. Fiir viele sind es die religidsen
Werte. Die Frage des Zentrums geht
genau in diese Richtung: Es soil ein

deutsehsprachiges, schweizerisch orien-
tiertes Zentrum sein...

Ausserdem kommt es dadurch zu einer

Professionalisierung der Dienstleistun-
gen an die Muslime. Es ist eine langfris-
tige Entwicklung, die kommen wird.

I Eine Frage an Sie personlich: Woher
nehmen Sie die Motivation, sich

ehrenamtlich und nebenberuflich

derart zu engagieren?
Durch meinen personlichen Hintergrund
finde ich mich verbunden mit den Chris

ten, Juden und auch Buddhisten, Hin-

duisten... Es gibt etwas, das uns alle
verbindet. Ich sehe nicht ein, warum es

nicht moglich sein sollte, auch mit alien
Unterschieden zusammenzuleben. Es

motiviert mich, etwas zu unternehmen,
um das Verstandnis zwischen den Reli-

gionsgruppen zu verbessern. Andere
Kulturen waren fur mich immer eine

Bereicherung, und ich bin deshalb auch
so viel herumgereist.
Im Koran steht in der Sure 49, Vers 13:

«0 ihr Menschen! Wir haben euch aus ei

ner einzigen Seele geschaffen, mannlich
und weiblich, und euch zu Volkern und
Stammen gemacht, damit ihr einander er-
kennen m6get.» Das bedeutet, dass nicht
das wichtig ist, was uns trennt, sondem
das, was uns verbindet. Es ist auch eine
Aufforderung, aufeinander zuzugehen.

Interview: Norman Sydow
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Okumenisch denken und handein

Bericht uber die 9.Vollversammlung des ORK

Nach Porto Alegre
&
In deiner Gnade, Gott,
verwandle die Welt

«ln Deiner Gnade, Herr, verwandle dleWelt» war dasThema der 9.Voll-

versammlung des Okumenischen Rates der Kirchen (ORK), der ohne

Zwelfel grossten je In Siidamerika organislerten okumenischen Ver-

anstaltung.

B-l

Die Teilnehmenden an der Vollversammlung des Okumenischen Rates der Kirchen
kamen aus der ganzen Welt. © Aieksander WasyluklWCC

Fur mich war dieses TrefFen ein gran-
dioser und minutids geplanter An-

lass, an dem ich Mitte Februar die inter
national Vereinigung von Initiatives of
Change International als Beobaehter
vertreten konnte. Die Wahl Brasiliens

entspraeh durehaus der weit verbreiteten
okumenischen Einstellung in unserem
Land: Lutheraner, Methodisten, Katholi-
ken, Presbyterianer, Baptisten und viele
mehr begegnen sich dort ganz natiirlich
und arbeiten zu versehiedensten Gele-

genheiten zusammen.

Wir trafen uns auf dem Campus der
Papstlichen Katholischen Universitat
von Porto Allegre im Suden des Landes.
Dem ORK, mit Sitz in Genf, gehdren
347 eingetragene christliche Kirchen aus
110 Landem an, die 560 Millionen Chris
ten vertreten. An der Konferenz waren

wir 3838 Teilnehmer plus Journalisten
und Tagesgaste. Zum Rahmenprogramm
gehdrten Theater- und Folklore-Vorstel-

lungen aus aller Welt, Bibelstudien und
Konzerte von kubanischen, argentini-
schen und brasilianischen Chdren.

UnwiderruflicheVerpfllchtung

Die lokalen Behdrden der Stadt und des

Staates waren an der ErdfFnung vertreten
und Prasident Luis Lula Ignacio de Silva
sprach an einer Sonderversammlung zu
den Delegierten aus aller Welt. Zahlrei-
che Grussbotschaften, darunter jene des
Generalsekretars der Vereinten Natio-

nen, Kofi Annan, und naturlich jene der
verschiedenen Kirchen vrarden verlesen.

In seinem Schreiben zeigte sich der dku-
menische Patriarch der Orthodoxen,
Bartholomaus, erffeut iiber das positive
Echo auf die Arbeit der Kommission, die
sich der Teilnahme der Vertreter der ver

schiedenen orthodoxen Kirchen widmet.

Kardinal Walter Kasper verlas eine
Grussbotschaft von Papst Benedikt XVI.
Kasper versicherte seinen Zuhorern,

dass das Mitwirken der katholischen

Kirche in der Okumene eine «unwider-

rufliche Verpflichtung darstelle», aueh
werm die katholische Kirche nicht Mit-

glied des Rates sei.
Die Hauptthemen, welche im Plenum
diskutiert wurden und im Schlussdoku-

ment ihren Niederschlag fanden, betra-
fen auch konkrete soziale Aktionen, an

denen sinnesverwandte nicht-kirchliche

Institutionen ebenfalls beteiligt sind.
Die Anwesenheit von Vertretem anderer

Religionsgemeinschaften wurde von al
ien warmstens begriisst. Es wurden denn
auch jiidische, muslimische, buddhis-
tische und hinduistische Grussbotschaf

ten vorgelesen.

Konkrete Ziele

Arbeitsgruppen erstellten sechs Grund-
satzpapiere, welche nach der Gutheis-
sung durch das Exekutivkomitee des
Okumenischen Rates auch von den Teil-

nehmern einstimmig verabschiedet wur
den. Sie betrafen eine breite Palette von

Themen, so zum Beispiel: Siidafrika,
Terrorismus, Menschenrecht und Ge-
gen-Terror, die UNO-Reform, das Recht
auf Wasser und den Dialog mit Men-
schen anderer Glaubensrichtungen. Wei-
tere lokalspezifische Themen wurden
behandelt und den Kirchen und ver-

wandten Institutionen vor Ort zur Aktion

empfohlen, darunter die Probleme des
Frauenhandels, die Inhaftierung von
Kirchenfuhrern, der Schutz von christ-
lichen Minderheiten und deren Sprachen
und die mogliche Wiedervereinigung
auf der koreanischen Halbinsel.

Wertvoll waren auch die unzahligen
Gelegenheiten zu persdnlichen Kontak-
ten und Begegnungen. In einem solchen
Gesprach meinte ein Delegierter zu mir,
das Thema «Gott, in Deiner Gnade, ver
wandle die Welt» sei eigentlich auch ein
Aufhif an uns alle als Teilnehmende, uns
selbst und unsere eigene Einstellung ver-
wandeln zu lassen. Dies, damit wir tat-

saehlich dazu beitragen konnen, dass das
Hauptthema des Treffens, das Verwan-
deln, in den angesprochenen Fragen zur
Realitat werde.

Von unserem Delegierten
in Porto Alegre, Luis Puig
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Austausch in Agypten

Zu Gast in Kairo

Zu der Zeit, als der Streit um die Mohammed-Karlka-

turen seinen Hdhepunkt errelchte, wellten wir auf

Einladung mehrerer Freunde der Initiativen der Ver-

dnderung zehn Tage lang in Kairo. Diese Caux nahe

stehenden Personen haben sich seit einiger Zeit wie

auch andere Tagungsbesucher aus dem Mittieren

Osten einen regeren Erfahrungsaustausch gewunscht. I
Die vielfaltigen, von unseren agyptischen Freunden er-

moglichten Begegnungen in der Metropole am Nil
erlaubten weder eine ausgewogene Analyse, well unser Auf-
enthalt zu kurz dafur war, noch gingen diese prall gefullten
Tage spurlos an uns vorbei. Im Ruckblick verstarkt sich aber
der Eindruck, dass es enorm viel voneinander zu lernen gibt,
dass der Austausch nicht nur informativ ist, sondern zum

bereichemden Erlebnis wird. Anhand einiger Stichworte und
Momentaufhahmen haben wir einige Eindriicke festgehalten.

■ Das Tageslicht nimmt ab, wir gehen von unserer Gastgebe-
rin geleitet durch die von meist kleineren Geschaften und ein
paar Einkaufszentren gesaumten Strassen. Wir betreten eine
Buchhandlung. Es herrscht die uns bekannte Atmosphare der
konzentrierten Rube. Die Regale englischer, franzdsischer, ja
auch deutscher Werke sind erstaunlich gross, die gepflegte
Grafik der Buchumschlage lasst keinen Wunsch ubrig. Ein
kurzer Uberblick der Titel auf dem hoch gestapelten Tisch der
Neuerscheinungen in der englischen Abteilung zeigt, die gan-
ze Welt ist hier vertreten. Ein Zeichen dessen, was zu vermu-

ten war: Kairo ist tatsachlich eine Weltstadt.

■ Der Klub oder das Cafe ist der Trefipunkt der Agypter. Der
Unterschied ist bloss, ob ein drahtloser Internetanschluss exis-
tiert oder nicht, ob es weiche Sessel und sanfte Hintergrund-
musik mit internationaler Spezialitatenkarte gibt oder Holz-
stiihle, zwischen denen der Chef zuneigungsvoll und energisch
einem iiber den Grundlarm des vollen Raumes die Wahl der

lokalen traditionellen Gerichte zuruft. Uberall ist die Ge-

sprachskultur lebendig. Weil wir «Freunde von Freunden»
sind, entwickeln sich schon erste Begegnungen zum wertvol-
len Gedanken- und Erfahrungsaustausch. In anderen Fallen
fiihrt ein erstes Treffen spontan zu einem zweiten und wieder
zu neuen Begegnungen.

■ Dem Welterbe Sorge tragen: das hierzulande bekannte Bild
von iiberlasteten Strassen zu Stosszeiten wiederholt sich in der

Hauptstadt am Nil. Aber die Aussicht vom Balkon bei Bekann-
ten im Wohnhochhaus gibt hinter dem Hausermeer die Sicht
frei auf die Pyramiden von Giseh. Finer unserer Gastgeber hat
im Kofferraum seines Autos eine kleine geschichtliche Biblio-
thek. Beim Besuch der Pyramiden von Sakkara holt er ein
Buch liber die Pharaonenzeit heraus, das den tlbergang ins
Jenseits und die damit einhergehende Gewissenserforschung

anhand ethischer Prinzipien in Einzelheiten schildert - und
stellt Parallelen zur Notwendigkeit ethischer Prinzipien in der
heutigen Zeit. Die pulsierende Gegenwart ist umgeben von
Zeugen einiger Jahrtausende Weltgeschichte, die iibrigens
neuerdings nicht nur die Besucher aus der Feme interessiert,
sondern auch die Agypter mehr und mehr fasziniert, wie die
Besucherstatistiken verschiedener Museen und historischer

Statte beweisen.

Ein Gastgeber, Architekturdozent, widmet sich der artgerech-
ten Sanierung des mittelalterlichen, vom Zerfall bedrohten

Kairo - Die Samalek-

Moschee inmitten von

Hochhausern
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Im Hof der Zitadellenmoschee in Kairo

Stadtteils von Kairo. Dank Entwick-

lungsgeldern konnte er mit seinen Stu-
denten z.B. einen Altstadtbau instand

steilen, mit naturlicher Klimatisierung
(ohne jegliche moderne, strombetriebe-
ne Technik). Das Hans wurde einer Biir-
gervereinigung dieses Stadtteils iiberge-
ben, welche es fur Erwachsenenbildung
und kleine Geschafte nutzt und verwal-

tet. In ganz Kairo engagieren sich die
Behorden und einzelne Burger vermehrt,
so dass eine ganze Reihe renovierter kul-
tureller Schatze demnachst der Besichti-

gung freigegeben werden konnen.

■ In der Millionenstadt Kairo gibt es
nebst geschichtlichem Reichtum und
enormem Fortschritt eine riesige Abfall-

entsorgung zu bewaltigen. Hierzulande
nennen wir es Recycling-Maschinen.
Dort erledigen aus Oberagypten abge-
wanderte mittellose ehemalige Landar-
beiter diese Aufgabe und versuchen so
an der untersten Schwelle der Gesell-

schaft Tritt zu fassen. Meist sammeln

ganze Familien den Abfall, transportie-
ren und sortieren - zur Wiederverwen-

dung, zum Kompostieren. Dank einem
modellhaften Freiwilligeneinsatz ent-
wickelte sich dort eine richtige Material-
veredelung. Diese Mindestbemittelten
fanden so eine Arbeit, die mit einer wur-
digen Aus- und Weiterbildung in ver-
schiedenen Berufen verbunden ist. Neu-

erdings werden ihre Recycling-Produkte
wie Kunstkarten und handgefertigte
Heimtextilien fur die Hotels in den Tou-

ristenorten am Roten Meer geliefert.
Moderne mechanische Abfallverwer-

tungsmaschinen bedrohen dieses Ein-
kommen einer ganzen Bevolkerungs-
gruppe. «Gewissermassen zum Gluck»
verrosten momentan noch viele dieser

Aniagen ungenutzt, weil die Hinterhofe
der verschachtelten Stadthauser fur

grosse, im Ausland gebaute Sammel-
LKWs unpassierbar sind.

Die verkehrsreiche Innenstadt von Kairo. Im Hintergrund: das Aussenministerium

li Eine Bekannte verwahlt sich beim

Auswahlen einer gespeicherten Telefon-
nummer und landet unverhofft bei einem
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Medienschaffenden, dem sie einmal ein

Interview gewahrt hatte. Mit agyptischer
Spontaneitat und well es sich in Kairo
einfach nicht gehort zu sagen, man sei
falsch verbunden, erzahlt sie dem Jour-

nalisten von ihren Besuchern aus der

Schweiz. Dieser packt die Gelegenheit
und start eines geselligen Anlasses ent-
steht ein Vorbereitungsgesprach fur ein
Live-Interview auf dem Kulturkanal des

'agyptischen Femsehens, das per Satel-
lit in der Region ausgestrahlt wird. Im

Austausch in Agypten

Handgemachtes Boutiquepapier ausAbfall

Wartezimmer vor unserem Live-Inter

view erfahren wir dank der Verdolmet-

schung unserer Bekannten etwas iiber
die spannenden Themen, die auf diesem
Kanal offen diskutiert werden -

Gesprachskultur, offenbar nicht nur im
Kaffeehaus. Derselbe Journalist sucht

uns spater nochmals, findet uns bei einer
andern Bekannten, wo dann ein Presse-
Interview «uber Gort und die Welt»

beginnt, das bis in die friihen Morgenstun-
den dauert.

■ Wir kormten dank Begegnungen mit
Dozenten auch zwei Universitaten ken-

nen lernen. Die agyptische Bevolkerung
ist jung und gute Ausbildung, auch auf
der Hochschulstufe, wird von privaten
und offentlichen Stellen stark gefbrdert.
Ein besonderer Eindruck bleibt uns der

Besuch eines offentlichen Parks, der auf
einem Hugel am Stadtrand liegt. Wir
bestiegen ihn gegen Ende eines Nach-
mirtags, gerade zu der fur Muslime iibli-
chen Gebetszeit. Uber unzahlige Laut-
sprecher nah und fern erhallte der Ruf
zum Gebet. Die verschiedensten Stimm-

lagen der Rufer vermischten sich zu
einem Chor, als ob die ganze Millionen-
stadt, deren Skyline sich vor uns hinzog,
sich im Anrufen des Allerhochsten ver-

einen wfirde.

- y y y ' y 4

M Anlasslich eines Essens der agyp-
tisch-schweizerischen Vereinigung wur-
den wir spontan aufgefordert, einige
Worte iiber das Konferenzzentrum Caux

und die 60 Jahre seiner Ausstrahlung zu
iiberbringen. Dort und vielerorts kann
man Offenheit, ja ein echtes Bediirfnis
fiir jenen ehrlichen Dialog verspuren,
der liber alle Differenzen hinweg gefiihrt
werden muss.

Abendlicht im fruchtbaren Niltal

r

Christoph und Marianne Spreng
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Zum Nachdenken

Uber Macht und Menschenrechte

Wir befinden uns an einem kritischen Wendepunkt der Geschichte, an

dem Kulturen und Religionen durch den technologischen Fortschritt und

Naturkatastrophen gezwungen sind, miteinander zu reden und um-

zugehen.

I ahrtausendelang wussten wir wenig
J voneinander, steckten voller Vorurtei-
le, waren einander feindlich gesinnt und
bekampften uns bis aufs Blut. Die Her-
ausforderung der heutigen Zeit ist es,
entweder zu lemen, auf der Basis gewis-
ser grundlegender Prinzipien miteinan
der zu leben, oder miteinander unterzu-
gehen.

Das Problem der Macht

Wo liegen die Probleme zwischen dem
Islam und der westlichen Zivilisation?
Ist es gegenseitiger Hass? Liegen die
Ursachen in den jeweiligen Glaubens-
vorstellungen? Oder gibt es eine andere
Erklarung fur diese Kluft? Wenn man
die Ebene der Glaubensdoktrinen an-
schaut, so gibt es hier starke Gemein-
samkeiten: der monotheistische Glau-
ben, die Verehrung von Abraham und
Jesus, die heilige Maria, die auch im
Koran haufig erwahnt wird, und die
gegenseitige Achtung der jeweiligen
Glaubenslehren.
Meines Erachtens liegen die Ursachen
der Probleme zwischen der westlichen
und der islamischen Welt wie auch
schon in den letzten Tausend Jahren viel-
mehr im weltweiten Machtgefuge und in
der Ausubung der Macht.
Als der Westen bewusst christlich war
und Lander rund um das Mittelmeer und
in Affika besetzte, verdrangte ihn die
emporstrebende und sich entwickelnde
islamische Zivilisation aus diesen Ge-
bieten und okkupierte sogar Teile Euro-
pas. Das war der Anfang des Unbe-
hagens zwischen beiden Welten. Das
Christentum antwortete mit den Kreuz-
ziigen. Dustere Zeiten, Kriege, Massa-
ker. Konflikte, die eher weltliche Interes-
sen verfolgten als religiose Motive.

Nicht nur Muslime, sondem auch Juden
und sogar Christen wurden von den
Kreuzziiglern getotet... Das alles ge-
schah aus Machtanspruch. Ein grosser
Teil der muslimischen Welt wurde in der
Folge durch den Westen kolonialisiert.
Die heutige postkoloniale Weltordnung
ist zu einem grossen Teil durch eine
Struktur der Vorherrschaft und der Kon-
trolle durch den Westen gekennzeichnet,
weshalb sich die Muslime auch als
Opfer sehen. Eine Entwicklung, die zu-
satzlich durch den Kampf um Ressour-
cen gepragt wird. Das meiste Erdol, das
zugleich die Lebensader der westlichen
Zivilisation ist, kommt unter muslimi-
schem Boden vor. Eine Tatsache, die
Grund genug bietet, die muslimische
Welt unter Kontrolle halten zu wollen.
Welter haben die Palastina-Frage und die
Bildung des Staates Israel Wunden hin-
terlassen, die erst dann heilen konnen,
wenn den Palastinensern Gerechtigkeit
widerfahren ist. Heute verursachen mus
limische Minderheiten gelegentlich in
fast alien Landem Konflikte.

Was kann man dagegen unternehmen?
Die Machtverhaltnisse mussen sich an-
dem! Es ist wichtig, den Zusammenhang
zwischen Macht und Dialog zu verste-
hen. Wir konnen nicht den Dialog pre-
digen, ohne die Realitat der Macht zu
verstehen. Wenn Macht in den Uber-
legungen nicht beriicksichtigt wird,
werden Gesprache nicht fhichten. Trotz
mehr als 40 Jahren Dialoge wie z.B.
jenen des Okumenischen Rats der
Kirchen konnte es zum 11. September
kommen... Warum? Weil die grundle-
gende Frage der Macht in den Dialogen
nicht berucksichtigt wurde. Macht ist
aber der Kern zwischenstaatlicher Be-
ziehungen.

Trotz mehr als 40 Jahren des Dialogs
konnte es zum II. September kommen...

Neue Machtbldcke

Machtverhaltnisse andem sich stetig.
Wir brauchen nur die Zeichen zu deuten.
Ich bin davon iiberzeugt, dass sich unse-
re Welt in Bezug auf die wirtschaftlichen
Machtverhaltnisse in den nachsten 20
Jahren sehr stark verandem wird. Die
USA werden nicht langer die wichtigste
Macht auf der Welt sein, Europa wird an
Macht einbiissen und China wird zu
einem der weltweit grossten Akteure
werden. Die Machtverhalmisse werden
sich andern, well sich die wirtschaft
lichen Verhaltnisse andern werden. Neue
Machtbldcke kdnnten entstehen, wie die
ASEAN (politische, wirtschaftliche und
kulturelle Vereinigung siidostasiatischer
Staaten, die Red.). Eine solche Entwick
lung ware zu begriissen, well eine Mehr-
zahl von Machtzentren der Entwicklung
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unausgewogener Machtverhaltnisse ent-
^gegenwirken wiirde.

Werte und ethische Prinzipien, fur die
sich so viele Nichtregierungsorganisa-
tionen einsetzen, laufen aber Gefahr, in
der sich neu entwickelnden Weltordnung
zu wenig Niederschlag zu finden, und
kdnnten im neuen Paradigma der Welt
ordnung fehlen. Warum? Weil die ste-
tig voranschreitende Umverteilung der
Macht im Grunde mit der dkonomischen

Entwicklung gekoppelt ist. Neue Macht-
zentren entstehen immer noch auf der

Grundlage des dkonomischen Fort-
schritts.

Werte des Fortschritts

Aus diesem Grund konunt denjenigen,
die uber ethische Perspektive reden, eine

^solch wichtige Rolle zu. Ich wunschte
mir, dass China in seinem Wachstum
auch einige der grundlegenden Werte
des Konfuzianismus, des Buddhismus
und des Taoismus widerspiegeln lassen
wurde. Ich wiinsche mir, dass all diese

Strdmungen nach Veranderung streben
wurden und z.B. in Grossbritannien,

Italien oder Lateinamerika die eigenen
ethischen Werte einbringen wurden.
Aber alle reden nur iiber Macht, dko-
nomische, militarische usw. Aber sie
reden nicht iiber die Menschen. Was

bedeutet es, Mensch zu sein? Warum
sind wir hier? Das sind die Kemfragen,
die wir stellen miissen. Die westliche

Zivilisation hat die Welt dominiert, doch
die Postaufklarung hat sich nicht wirk-
lich mit diesen Fragen auseinander
gesetzt. Sie hat vielmehr Religion und
Werte ausgeklammert. Man kdimte
behaupten, dass die christlichen Macht-
inhaber seit dem 4. Jahrhundert nach

Christus die Werte Jesu nicht mehr wirk-

lich veranschaulicht haben. Was im

Namen der westlichen Zivilisation ge-
schehen ist, konnte heute auch im

Namen einer anderen Zivilisation ge-
schehen. Wir miissen Wege finden, um
diese Werte der Mensch-

lichkeit wieder ins Zen-

trum zu stellen. Wie kon-

nen wir die Entschei-

drmgstrager der Wirtschaft
uberzeugen, Ethik und
ethisches Elandeln in ih-

Uberlegungen einzu-re

«Die Ker

heit dazu - aber wir sind kurz darauf in

unsere Schneckenhauser zuruckgekro-
chen, zuriick in unsere bequemen Le-
bensweisen.

schliessen? Wie kdnnen

wir Politiker uberzeugen,
dass Prinzipien wichtig
sind? Wie kann Kultur, die

von der umnittelbaren Anerkennung
besessen ist, die Wichtigkeit von Werten
aufzeigen?

Lebensweisen andern

Vielleicht kann uns nur eine grosse glo-
bale Krise uberzeugen, dass wir eine
andere Lebensweise finden miissen. Die

Tsunami-Katastrophe war eine Gelegen-

nbotschaft

des Korans ist:

Glaube an Gott

und tue Gutes.

Genau das ist das

Bindeglied zwischen

Transzendenz und

Ethik.»

Das ist die Starke der Initiativen der Ver

anderung: die allgemein
giiltige Verbindung der
Transzendenz und der

Werte, ohne unter den

einzelnen religiosen Tra-
ditionen vermitteln zu

miissen. Die Kernbot

schaft des Korans ist:

Glaube an Gott tmd tue

Gutes. Genau das ist das

Bindeglied zwischen
Transzendenz imd Ethik.

Das ist, was die Initiativen der Verande
rung zu erreichen suchen. Im Zen-
Buddhismus heisst es, man solle den
Mond anschauen und nicht den Finger,
der auf den Mond zeigt. Wir sind zu sehr
von unseren Texten und Doktrinen

besessen. Wir sollten unser Leben nach

ethischen Werten gestalten, weil wir an
etwas glauben, das unter ims ist und das
die Menschen verbindet.

Der islamische Gelehrte und Menschen-

rechtsaktivist Dr. Chandra Muzaffar ist
Prdsident der Organisation «Internatio-
nal Movement for a Just World» (Interna
tionale Bewegung fiir eine Gerechte Welt).

Er sprach am 10. Marz an einem
offentlichen Anlass im Rahmen

des diesjahrigen globalen Bera-
tungsgesprachs der Initiativen der
Veranderung (lofC Global Con
sultation) in Malaysia. In den
obenstehenden Absatzen gibt un
ser Korrespondent Mike Brown
einige Gedanken aus Dr. Mu-
zaffars Rede wieder.
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Perspektiven der Vielfalt

Der Dialog fur den Frieden

Miteinander reden,wo es weh tut

Am 23. Februar 2006 besuchte unser Kollege vom Mediendienst und Den Dialog suchen

engagierte Lalenprediger Andrew Stallybrass den Grossrabbiner von

Genf und Griinder der Stiftung «Racines et Source», Marc Raphael

Guedj. Guedj setzt sich seit Jahren fiir den Interreligiosen Dialog ein und

war berelts mehrmals In Caux zu Gast. Uber die anregende Unterredung

schrieb Andrew Stallybrass den folgenden Bericht:

Der Rabbiner empfing mich einen
Tag vor seiner Abreise naeh Kasan

in Russland, wo er an einem vom Euro-

parat organisierten Seminar teilnehmen
sollte. Am Telefon versuehte er Mahlzei-

Grossrabbi

Marc Raphael Guedj

ten fur den Plug zu organisieren, die
naeh den jiidisehen Speisevorsehriften
«koscher» zubereitet sind - Sehwierig-
keiten, mit denen sich ein orthodoxer
Jude immer wieder konfrontiert sieht.

Guedj wurde in Algerien geboren in eine
Familie von «Pied-noiD>. So bezeichnet

man seit den 1950er Jahren die weissen,
franzosischen Kolonisten in Algerien
und die arabisehen einheimischen Juden,
welche die franzosisehe Staatsangeho-
rigkeit (dank dem «Cremieux-Dekret»)
erhalten batten.

Der Weg zum Glauben

Sein Vater kampfte im Zweiten Welt-
krieg in der beruhmten Leclerc-Division
imd diente spater in der franzosischen
Verwaltung. Kurz vor der Unabhangig-
keit mussten sie das Land verlassen und

gingen naeh Frankreieh, wo sie sich in
Toulouse niederliessen. Die Familie war

nicht streng praktizierend, pflegte aber
eine gewisse Tradition und jiidische Kul-
tur.

Von Marc Raphael wurde erwartet, dass
er den judischen Religionsunterricht

absolviere. Wahrend eines Seminars in

eine Yeshiva (Talmud-Schule, die Red.)
in Aix-en-Provence hatte der Jugendli-
che Guedj ein Schliisselerlebnis: Der
Rabbiner, der das TrefFen leitete, sang
am Sabbat vom «Durst des Geistes naeh

Gott». «Dieser <Durst> hat mieh veran-

dert. Ich habe mein ganzes Leben lang
naeh dieser Melodic gesucht», sagte
Guedj. Durch Zufall traf er Jahre spater
seinen Lehrer von einst, nachdem er sein
Studium in Frankreieh und in Israel

absolviert hatte und er bereits Gross

rabbiner von Metz geworden war. Doch
keiner von beiden konnte sich an die

Melodic des Liedes erinnern. Sie schlos-

sen daraus, dass es sich hier um eine

andere Melodic handeln miisse als die

Musik: eine Suche, die ein ganzes Leben
andauern miisse...

Die geistliche Berufung des jungen
Guedj beeinflusste auch dessen Eltern.
Er verlangte nichts von ihnen, absolvierte,
sein Studium in Strassburg, weit weg
von Zuhause, kam nur
selten naeh Hause.

Auch sie finden lang-
sam zum Glauben zu-

riick. «Heute», erklart
er mir, «sind sie naeh

Israel gezogen und
sind sehr religios, zu-
gleich aber auch sehr
ofFen.»

Wahrend seines Stu-

diums in Israel lemte

Guedj seine Frau ken-
nen, die genau wie er die franzosisehe

Staatsbiirgerschaft besitzt. Bald darauf
wurde das erste von vier Kindern - alle-

samt Madchen - geboren. Aber er fuhlte
sich von der israelischen Orthodoxie

eingeengt: «Das war fernab von der Rea-
litat. Ich brauchte wieder Luft zum

Atmen.»

«Was fehit, 1st der

Dialog mit den

Fundamentalisten.

Es ist ieicht mit

denjenigen das

Gesprach zu suchen,
die bereits an den

Dialog glauben.»

Wir sprechen iiber die paradoxe Erschei-
nung, dass es auf der einen Seite immer
mehr religiose Fundamentalisten gibt
und auf der anderen Seite immer mehr

Anstrengungen fur den interreligiosen
Dialog unternommen werden: Noch nie
in der Geschichte der Menschheit gab es
so viele Komitees, Begegnungen, Kon-
ferenzen und Seminare. «Was aber

fehlt», erklart Guedj, «ist der Dialog mit
den Fundamentalisten. Es ist leicht mit

denjenigen das Gesprach zu suchen, die
bereits an den Dialog glauben.» So ist r
Israel fur ihn zum Beispiel dazu ver-
dammt, mit der Hamas (die Hamas er-
rang bei den letzten paldstinensischen
Parlamentswahlen die absolute Mehr-

heit, die Red.) den Dialog zu suchen. Er
versuche in einem bescheideneren Rah-

men in Genf durch die Arbeit der von

ihm gegriindeten Stiftung «Racines et
Sources» eben diese Uberzeugung (von
der Kraft des Dialogs) in die Praxis um-
zusetzen.

Die Ausklammerung
des Religlosen

Er zitiert als Beispiel die Worte eines
israelischen Premierministers, der gesagt
haben soli; «Ich werde niemals der

Erste sein, der die Hoheitsgewalt uber
den Tempelberg abgeben wird.» Marc

Raphael Guedj stellt sich
aber die Frage, ob er in die-
sem Zusammenhang ledig-
lich die Rabbiner konsultiert

habe...

«Was wir erreichen miissen,
ist die Aufhebung der reli-
giosen Hindernisse zuguns-
ten politischer Ldsungen.
Jeder von uns sollte seine

eigenen Mythen und Tradi-
tionen uberprufen», erklarte
er weiter.

«Ich glaube an den interreligiosen Dia
log. Es gibt eine existenzielle, univer-
selle Dimension der Mystik, der Verge-
bung, des Gedachtnisses... Danach
miissen wir gemeinsam die Probleme
unserer Gesellschaften angehen und
schliesslich gemeinsam den Frieden auf-
bauen.» Die Grundidee seiner Stiftung
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Miteinander reden...

Imame und Rabbiner

in der Gruppenarbeit
wdhrend des Treffens
der ((Imame und Rabbi

ner fiir den Friedem)
in Sevilla

sei die jiidische Weisheit fiir Juden und
Nicht-Juden zugangig zu machen.
«Behalten wir doch unsere Religionen
fiir uns», erklarte er mil einem provozie-
renden Unterton, «und teilen unsere

Weisheiten mit anderen.» Er traumt da-

von, ein Institut fur die Ausbildung von
Rabbinern in diesem Geiste zu griinden,
und warum nicht auch die von Imamen,

' Priestem und Pfarrern?

Die Mohammed-Karikaturen

Er beichtete mir, dass er Schwierigkeiten
babe, die Polemik rund um die Mo
hammed-Karikaturen zu verstehen, ge-
schweige denn, zu kommentieren. «Un-
ter Juden macht man sich fiber alles

lustig. Man macht Witze fiber Gott...
Das hilft uns das Heilige nicht in einer
Ideologic zu verschliessen.» Seiner Mei-
nung nach konne man durch Gewalt
weder das Heilige verteidigen noch er-
lernen. Ausserdem mfisse in einem ehr-

lichen Dialog unter Partnern auch Platz
dafiir sein, sich gegenseitig «anzu-
schnauzen».

Friedensplane fiir den Nahen Osten gabe
es haufenweise, bemerkte er, doch die

Denkweisen seien noch nicht so weit,
diese anzunehmen. Nach ihm, mfisse
man genau dort miteinander reden, wo

es weh tut. Die Identitatskonflikte und

der religiose Faktor sind im Zentrum
dieses Problems, doch leider hatten zu

viele politische Initiativen willentlich
genau diese Elemente ausgeklammert.

Vision verwirklichen

An dieser Stelle begrfisste er das Durch-
haltevermogen des Grfinders der Nicht-
regierungsorganisation «Hommes de
Paroles» Alain Michel. Dieser habe

wahrend eines von ihm organisierten
Kolloquiums im Juni 2003 im Konfe-
renzzentrum der Initiativen der Verdnde-

rung in Caux die Idee eines franzosi-
schen Rabbiners aufgenommen, ein

Treffen von Imamen und Rabbinern zu

organisieren. Allzu oft, ffigte Guedj
erklarend hinzu, wfirden die Geistlichen
die Entzweiung und den Hass noch ver-
starken, in einem Konflikt wie jenem im
Mittleren Osten, der bereits sehr kompli-
ziert sei! Im Januar 2005, nach vielen

Schwierigkeiten, habe sich der Traum
des Rabbiners dank Alain Michels Ein-

satz verwirklicht: 100 Imame und Rabbi

ner kamen in Brfissel zusammen. Das

Medienecho sei beachtlich gewesen: fast
60000 Artikel in der Presse! Der zweite

Kongress, diesmal mit ISO Imamen und
Rabbinern fand eben im Marz 2006 im

spanischen Sevilla start.
Andrew Stallybrass

Impressum

Redaktion

Marianne Spreng-von Orelli (mso)
Christoph Spreng (cbs)
Norman Sydow (nsy)

Administration und Redaktion

Postfach 4419, CH-6002 Luzern
Telefon 041 3112213, Fax 041 3112214
E-Mail: redaktion@caux.ch

Abonnement

Schweiz: CHF 32.- / Euro-Zone: € 25.-

iibrige Lander: CHF 37.-

Postkonten

Schweiz: 60-27255-8, Caux-Information
6002 Luzem

Deutschland: 2032-751 Postbank Karlsruhe

BLZ 66010075, Caux-lnformation,
CH-6002 Luzem

Erscheinungsweise
viermal jahrlich

Druck

Bmnner AG, Druck und Median, 6010 Kriens

Fotos: Spreng, Sydow, Lowe, Internet, Aleksan-
derWasyluk/WCC

CAUX-INFORMATION 2/06 I 13



^AUX

Integritdt national

DieTageszeitung ((Solomon Star)} beschreibt die von Aktivisten von Initiativen derVeranderung landerte

Kampagne fur integre Wahlen

(Hier folgt eine leicht gekiirzte Ubersetzung des Artikels.)

Haben Sie Ihr Versprechen schon unterschrieben? «Solomon Star»

untersucht die ausserordentllche Wirkung der Winds of Change Clean

E/ect/on-Kampagne auf die Wahier unseres Landes. Es sind kieine, diinne

Streifen Papier, nur auf einer Seite bedruckt und dennoch konnten sie die

starkste Kraft darstellen, seit der Wirbelsturm Ramsi im Juli 2003 iiber

unsere gliicklichen Insein hinwegfegte.

•  +0 leJm
■ ''■XMAWWr 4is God oM to Ons

t if W- -Vt-

m
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Die Lancierung der Clean Election Campaign auf den Salomon-lnsein

Die als Teil der Kampagne fur integre
Wahlen verteilten Papierstreifen

stellen die Verpflichtungen der Wahier
dar: Jedes von einem Wahier unterzeich-
nete Stiickchen Papier ist sein Verspre
chen, sich wahrend dieses Wahljahres
auf keine korrupten Praktiken einzulas-
sen, sondern das Wahlrecht gut zu iiber-
denken, dessen Wichtigkeit zu schatzen
und diese Moglichkeit weise zu nutzen.
Nun kommen die Zettel in Tausenden ins
Hauptquartier in Honiara, von wo aus
die Kampagne fur integre Wahlen als
Vorbereitung fur die im kommenden
Monat stattfindenden allgemeinen Wah
len organisiert wird.
Der Koordinator der Kampagne Eric
Houma sagte gestern: «Es ist hoch er-

freulich zu sehen, mit welcher Auffich-
tigkeit die Menschen darauf eingehen.
Genau wie die meisten Mitarbeiter der
Winds of C/zange-Kampagne ist er be-
riihrt und erstaunt ob dem iiberwaltigen-
den positiven Echo der Burger der Salo-
mon-Inseln, das seit ihrer Lancierung in
einer Regionalwahl im vergangenen Jahr
stetig gewachsen ist.
Christina Mitini, eine Mitarbeiterin des
durch die australischen Entwicklungs-
hilfegelder ermoglichten Btirger-Schu-
lungsprogrammes, erklart: «Eigentlich
sagen wir den Menschen einfach, dass es
in ihrer Macht liege, den Lauf der Dinge
zu beeinflussen, wenn sie wissen, wie
sie diese Macht einsetzen konnen - und
sie nicht missbrauchen», fiigt sie

lachend hinzu. «Und wenn Sie irgendet-
was verandern wollen, mussen Sie sich 4^
zuerst selber prtifen und das, was Sie bei '
sich verandern sollten», erlautert sie die
Philosophie der Winds of Change-Kzm-
pagne.
Aufgebaut auf eine ahnliche Initiative in
Kenia ist die Strategie der Kampagne fur
Integre Wahlen einleuchtend. Der Wort-
lauf des Versprechens der einzelnen
Wahier ist einfach und direkt: «Keine
Schmiergelder anzunehmen, keine fal-
schen Versprechen abzugeben, ihre
Wahlstimme nicht zu verkaufen und sich
generell vor, wahrend und nach den
Wahlen in keine korrupten Praktiken
verwickeln zu lassen.» Weiter unter-
schreiben sie die Zusicherung, dass sie
ihrem Gewissen gehorchend und sich
auf die Hilfe Gottes abstiitzend, eine
integre Verantwortungsperson wahlen
werden.

Eine neutrale fnitiativ-Gruppe von aus-
schliesslich Freiwilligen entstand im
Juni 2004 nach einer Tagung iiber die
Frage, wie Spaltungen und Wunden auf
nationaler Ebene geheilt und offentliche
Integritat gefordert werden karm. Die
Finanzierung der von ihnen lancierten
Kampagne erfolgt durch Beitrage loka-
ler Geschaftsleute, des britischen Hoch-
kommissariats und seit einigen Wochen
auch der australischen Entwicklungs-
hilfe.
Die Arbeit der Clean E'/ecr/o«-Kampag-
ne endet aber nicht, wenn die Wahier am
5. April zur Urne gehen. Stattdessen ist
die zweite Phase der Kampagne auf die
50 Parlamentarier ausgerichtet und soli
sie ermutigen ebenfalls ein Versprechen
zu unterzeichnen, Korruption zu verur-
teilen und sich an einer sauberen, inte-
gren Wahl des neuen Ministerprasiden-
ten zu beteiligen.

14 I CAUX-INFORMATION 2/06



I  CAUX

Kurzportrdt zum 60.^hrestag

.  J "
Me/St freiwillig und noch lange kein Ruhestand in Sicht... ! ] ,

60 Jahre Konferenzzentrum
Caux

Dank einer ausserordentlichen Anstrengung von vielen Freiwilligen, die von der

Notwendigkelt derVerstandigung zwischen den europaischen Volkern nach dem

Zweiten Weltkrieg iiberzeugt waren, wurde 1946 das ehemalige, wahrend der

Kriegsjahre stillgelegte Caux-Paiace Hotel in einen Ort fiir internationale Begeg-

nungen umgewandelt.
In Caux vor 60 Jahren

Die Initiative wurde sofort nach dem Zweiten Welticrieg
von Frauen und Mannem getragen, die durch Frank Buch-

' mans Oxford-Gruppenbewegung - spater Moralische Aujriis-
tung und seit 2001 Initiativen der Verdnderung - Impulse
empfangen hatten. Seit 1946 funktioniert es als Haus fiir die
Welt. Die Begegnungen dort haben im Lauf dieser sechs Jahr-
zehnte unzahlige Personen ihrer Mitverantwortung bewusst
gemacht und so zu positiven Entwicklungen auf verschiedenen
Kontinenten beigetragen. Wir wollen nur kurz einige wenige
der vielen markanten Abschnitte aus dem Leben der 60 Jahre

von Caux summarisch festhalten:

■ In den spaten I940er und 50er Jahren wurde von Caux aus
die deutsch-franzosische Verstandigung durch zahlreiche
Begegnungen wesentlich gefordert. Eine Serie Begegnungen
in Caux ermoglichten schliesslich vor 51 Jahren die Unter-
zeichnung der «Bonn-Kopenhagener Erklarung», die den alten
holsteinisch-suddanischen Grenzstreit regelt.

■ Verschiedene Unabhangigkeitsbewegungen fanden in den
I950er Jahren in Caux offene Ohren und Aiuegungen, die in

^^einigen Landem dazu beitrugen, dass die Unabhangigkeit
^ ohne Blutvergiessen erreicht werden konnte.

Agenda

OffentlicherVortrag derWirtschaftskonferenz

Der Direktor des indischen Unternehmens Tata Sons Ltd

wird am 4. August den oflfentlichen CAUX-Vortrag des
Konferenzabschnitts «Vertrauen und Integritat in der
Weltwirtschaft» halten und Fragen beantworten. J. J. Irani
war wahrend mehreren Jahren an der Spitze von Tata
Steel, einer Untemehmensgruppe, deren verantwortungs-
bewusster Umgang mit ihren Mitarbeitem und der
Umwelt weltweit auf Interesse stosst.

Das allgemeine Programm der Sommerkonferenzen 2006
sowie Informationen fiber Vortrage, offentliche Aniasse und
Konzerte erhalten Sie beim Konferenzsekretariat, Post-

fach 4419, CH-6002 Luzem; confsec@caux.ch und im In
ternet unter www.caux.ch. Angaben fiber die ofFentlichen
Aniasse werden ab Ende Mai fortlaufend aktualisiert.

■ Bei der Erarbeitung des Autonomiestatuts der Republik Ita-
lien konnten die Begegnungen von Caux dazu beitragen, dass
die Klage Osterreichs vor der UNO betreffend die Provinz Sfid-
tirol schliesslich zurfickgezogen wurde und ein fiir beide Seiten
beffiedigender Status festgelegt wurde.

■ Wahrend Jahren und bis heute wurden in Caux Dialoge zwi
schen Sozialpartnem aus diversen Industriezweigen und ver
schiedenen Landem durchgeffihrt, welche zu fortschrittlichen
Praktiken, Arbeitsabkommen und Vereinbamngen unter Sozi
alpartnem geffihrt haben.

■ In den fffiheren I990er Jahren einigten sich Wirtschaftsffih-
rer grosser Korporationen aus Europa, Amerika und Japan im
Rahmen der Caux Round 7a6/e-Gesprache auf einen Verhal-
tenskodex (Principlesfor Business), der seither zu einem Refe-
renztext der sich globalisierenden Wirtschaft geworden ist.
Auch 2006 trifft sich der Caux Round Table im Mountain House.

■ Mit der veranderten politischen Karte Europas um 1990
begann in Caux eine kontinuierliche Arbeit zur Starkung der
Gmndlagen der neuen demokratischen Gesellschaften, die im
kommenden Sommer an der Konferenzwoche fiber verantwor-

tungsbewusstes Dienen und Ffihren fortgefuhrt wird.

■ Im Laufe der Jahre haben Begegnungen und vertrauensbil-
dende Gesprache unter Vertretem verschiedener Volksgmppen
und Fraktionen aus Libanon, Kambodscha, Somalia, Sierra
Leone und der Region der grossen Seen Afrikas stattgefunden,
die begannen, als sich die Protagonisten im eigenen Land nicht
offentlich begegnen durften. Anschliessend wurden sie vor Ort
wie auch in Caux weitergeffihrt, als Beitrag zur Verstandigung
und zur Fordemng der Sicherheit der Menschen in krisener-
schfitterten Regionen.

■ Schliesslich bleibt weiterhin die Aufgabe, Werte wie Ach-
tung der Wfirde des Einzelnen und des gegenseitigen Respekts
zu fordem, die nachhaltige Beziehungen zwischen Einzelper-
sonen, sozialen, religidsen und ethnischen Grappen ermog-
lichen, als Altemative zum Aufeinanderprallen der Kulturen.

Ein dffentlicher Anlass «60 Jahre Caux» findet am Samstag-
nachmittag, 8. Juli 2006 im Konferenzzentrum Caux statt. Ein
Podiumsgesprdch mit namhaften Persdnlichkeiten wird sich mit
dem Thema befassen: «Integritdt globalisieren und personlich
verankern -Anregungen und Leitgedanken furs21.Jahrhundert».
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Perspektiven der Vielfalt

Blair-Berater uber Verstdndigung

Gemeinschaften konnten

weit mehr leisten

John Battle, Mitglied des britischen Unterhauses (Parlaments) und Be-

ratervon PremierminlsterTony Blair in interreiigiosen Angelegenheiten,

rief am 14. Marz dazu auf, sich am eigenen Wohnort fiir eine bessere Ver-

standigung zwischen den Kulturen einzusetzen.

John Battle,
Mitglied des bri
tischen Unter

hauses und Be-

rater von Tony
Blair in inter

reiigiosen Ange
legenheiten

Battle argumentierte, dass die Selbst-
mordattentater vom 7. Juli in Lon

don im Badezimmer eines Hauses in sei-

nem Wahlbezirk Leeds West unbemerkt

ihre Bomben gebaut batten. Nach den
Anschlagen wurden rund 400 Personen
in Leeds West evakuiert und in einem

Sportzentrum untergebracht. Als er sie
besuchen wollte, traf er jedoch nur 49
Personen an. Die iibrigen waren von
Schwarzen, Weissen, Asiaten, Iren auf-
genommen worden, die sich gegenseitig
wahrend der Krise unterstiitzten. Solche

Szenarien sind es, die Battle iiberzeu-

gen, dass die Briten nicht auf die Verein-
ten Nationen warten konnen, urn die
eigenen Probleme zu Idsen. «Wir mus-
sen die Menschen darin bestarken, dass
auch ihre Initiativen auf lokaler Ebene

die Welt verandern k6nnen.»

Als Katholik ist Battle uberzeugt, dass
gerade die Glaubensgemeinschaften
noch weitaus mehr leisten konnen. Er

war sich der Schwierigkeiten bewusst,
die das Leben in einer Gesellschaft mit

sich bringt, in der die Medien den Glau-
ben irmner weiter in die Privatsphare
verdrangen.
Warum aber sollte es so gefahrlich sein,
diese Ideen mitzuteilen, fragte sich
Battle. Laut eines aktuellen Berichts

wiirde die britische Regierung iiber
Nacht Bankrott gehen, wenn alle Glau
bensgemeinschaften in Grossbritannien
ihre karitativen Dienste einstellen wur

den.

Der Staat miisse sich auf alien Ebenen

offnen und das Gesprach mit den Glau
bensgemeinschaften suchen, anstatt es
zu meiden. Einen Teil der Antwort auf

den «vorherrschenden Pessimismus in

unserer KultuD> finde man in der ge-
meinsamen Arbeit zur Forderung der
Hoffhung, sagte Battle. Entscheidend in
diesem Prozess ist das Einbeziehen der

Jugend. «Vielleicht sollte der interreli-
gidse Dialog ausschliesslich von den
Unterfunftindzwanzigjahrigen gefiihrt
werden», sagte Battle.
Er war Gastredner an einem von der bri

tischen Stiftung von Initiativen der Ver-
dnderung organisierten Vortragsabend.
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berichtet iiber Initiativen, die

• Wunden der Geschiehte heilen

• die moralischen und geistigen Grundlagen der Demokratie starken

• Verantwortung in der Familie und in personlichen Beziehungen fordern

• Hoffhung in Stadten und Gemeinwesen beleben

• die Ursachen von Armut und Korruption angehen

• ethisches Engagement in Unternehmen und im Berufsleben fordern

• Verbindungen zwischen Menschen verschiedener Kulturen schaffen
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