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Die Wunden
der

Vergangenheit
heiienAll den Gedanken iiber den Krieg, die sich in letz-

ter Zeit jeder gemacht hat, folgen heute jene iiber
d^Wurzeln der Spaltung und vor allem iiber Hei-
lung der Wunden dieser jiingsten Vergangenheit,
Wiederaufbau, Versohnung und Perspektiven des
Neuanfangs, des Briickenschlagens.
In einer Morgensendung im schweizerischen Rund-
funk machte sich letzte Woche der Sprecher Ge
danken iiber die Wurzeln des Krieges in uns selbst.
Spatestens als er sich an einen Kindheitstraum er-
innert habe, in dem er den Lehrer, der ihn geplagt
hatte, mit einem zentnerschweren Tisch erschlug,
sei er sich gewahr geworden, dass Wurzeln der
Spaltung oft in uns selbst zu finden sind. Tatsach-
lich konnen Keime der Spaltung zu Wurzeln des
Krieges fiihren, und schlechte Erinnerungen kon
nen unser Leben belasten, die Urteilskraft beein-
trachtigen, ja ganze Volksmeinungen mitpragen.
In der Natur braucht es Sonne, Regen, Wind und
Zeit, bis Heilung eintritt. Bei uns Menschen be-
ginnt der Heilungsvorgang mit dem erkennenden
Eingestandnis, dass die Wurzeln der Spaltung, die

Rachegefiihle, vorhanden sind. Damit hat die Wur-
zelbehandlung bereits begonnen! Dann brauchen
auch wir - wie die Natur - heilende, reinwa-
schende, warmende Kraft. Dank dieser wird es
moglich, auf den andern zuzugehen, das Blatt zu
wenden, cine Briicke zu schlagen.
Die Tage werden langer. In den Garten oder auf
dem Felde wird geraumt und dem spriessenden
neuen Leben Platz gemacht. Auch der Osterzeit
geht die Leidenszeit und der Tod Jesu voraus, um
dann dem auferstandenen neuen Leben um so
mehr Raum zu geben. So steht uns seine Kraft zur
Verfiigung, um die Wunden der Vergangenheit zu
heiien.
In diesem Sinne wiinscht die Redaktion all ihren
Lesern cine frohe Osterzeit.



Am Kap der Guten Hoffnung

SUDAFRIKA MIT SEINER BESONDEREN
GESCHICHTE

Mutiges Bekenntnis
- spontanes Echo
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In der Februarausgabe der englischen illu-
strierten Zeitschrift «For a Cbange» ist in
einer kleinen Notiz zu lesen, vor wenigen
Wochen hatte ein Sprecber der siidafrika-
nischen Niederlandisch-Reformierten Kir-

che (der ein grosser Teil der weissen afri-
kaanssprachigen Siidafrikaner angehort),
«die Apartheid erneut als Siinde bezeichnet
und sich offentlich fiir die Leiden und die

Ungerechtigkeit entschuldigt, welche seine
Kircbe durch die Anerkennung der Ras-
sentrennung mitverursacht habe». Weiter
wird dort berichtet, dass an dieser histori-
schen Konferenz, an der 90 % aller in Siid-

afrika eingeschriebenen Kirchen vertreten
waren, die Antwort des scbwarzen Erzbi-

schofs Desmond Tutu viele Teilnehmer tief

beriihrte, als dieser sagte: «Gott hat uns zu
diesem historischen Moment gefiihrt, und
ich wollte Ihnen alien nur sagen: Wenn
mich jemand bittet ihm zu verzeihen, ist es
unmoglich zu antworten: <Das tue icb
nicht>.»

Diese Bereitschaft zu vergeben, ausgelost
durch eine aufrichtige Bitte um Verzei-
hung und den Ausdruck der Reue eines
Kirchenaltesten einer Institution, die jah-
relang Apartheid nicht nur geduldet, son-
dern zum Teil auch aktiv vertreten hatte,
verdient ein naheres Betrachten.

Eingestandnis macht frei

Unsere sudafrikanischen Korrespondenten
Mxolisi Samuel Pono, ein Schwaner, Musiker

Freistrdger Chaskalson (I.) und Mogoba (r.)

Die Schweizerische Stiftung fiir Freiheit
und Menschenrechte verlieh am Ende

des letzten Jahres ihren Preis zwei Siid-

afrikanern, die aus unseren Medien
kaum bekannt sind und doch mit vielen

anderen zur gegenwartigen Entwicklung
einen mutigen und schopferischen Bei-
trag geleistet haben.

aus Queenstown, und Pleter Horn, ein Weisser,
Mitglied der Niederlandisch-Reformierten
Kirche und Vater von zwei Mddchen im Alter

von acht und elfJahren, beantworteten unsere
diesbeziiglichen Fragen gemeinsam:

- Das Zitat von Erzbischof Tutu, das Sie
erwahnen, ist korrekt. Seit er die Politik
den Politikern iiberlassen hat, ist er zu ei
ner konstruktiven Kraft im Lande gewor-
den.

- Zum offentlichen Siindenbekenntnis

des Vertreters der Niederlandisch-Refor

mierten Kirche, Professor Jonkers, be-
merkte der Moderator dieser Kirche kiirz-

lich: «Wir identifizieren uns eindeutig mit
der Erklarung Professor Jonkers iiber die
Haltung unserer Kirche. In der Tat wieder-
holt er damit genau die Stellungnahme,
welche die allgemeine Synode zwei Wo
chen zuvor abgab. Wir sahen es gerne,
wenn dieser Synodalbeschluss als Grund-
lage fiir die Versohnung aller Gruppen und
Kirchen dienen k6nnte.»

- Im offiziellen Organ der Niederlan
disch-Reformierten Kirche Sudafrikas,
dem «Kerkbode» (Kirchenbote) war zu le
sen: «Das Siindenbekenntnis der Kirche

war ein Moment der Befreiung... Dass
Erzbischof Tutu - wegen seiner hochst
kontroversen Ausserungen ja oft als Erz-
feind der Niederlandisch-Reformierten

Kirche betrachtet - hier einen Anteil hat

te, macht das Ganze noch erstaunlicher.»
Der Artikel fahrt fort: «Nicht alle, die es
wissen sollten, sind sich dessen bewusst:

Unsere Niederlandisch-Reformierte Kir

che Sudafrikas anerkennt, dass Apartheid
eine Siinde ist, und dass sie mit ihrem An
teil an der Durchfiihrung und Aufrechter-
haltung dieses Systems im Unrecht war.»

Die Gefahr weiterer Konflikte

Mxolisi Samuel Pono bemerkt abschlies-

send: «Die wachsende Einsicht der Fiihrer

aller Seiten, dass es notwendig ist, sich zu
treffen und miteinander zu sprechen, zu-
sammen gesehen zu werden, anstatt-^.r
mit offentlichen Anklagen gegeneina....er
zu wirken, ist ein hoffnungsvolles Zeichen.
Aber diese Einsicht ist noch nicht bis zum

Einzelnen auf der Strasse durchgesickert.
In Afrika leiden wir an einer Intoleranz all

jenen gegeniiber, die unsere Ansichten
nicht teilen. Daher besteht eine grosse Ge
fahr weiterer Konflikte, auch unter einer
schwarzen Regierung.»

Und Pieter Horn fiigt bei: «Das Bekennt
nis und die Bitte um Verzeihung von Pro
fessor Jonkers und andern Afrikaanern ist

absolut wesentlich, um eine Heilung her-
beizufiihren - nicht nur bei jenen, die gelit-
ten haben, aber auch in der Einstellung
und im Geist derer, die dieses Leid verur-
sacht haben -, damit der Versohnungspro-
zess eingeleitet werden kann. Wir Afrikaa-
ner miissen uns auch mit unserer eigenen
Vergangenheit versbhnen, mit ihrem Gu
ten und ihrem Bosen, wenn wir mit
Siidafrikanern fiir die Zukunft verantw„'-
lich sein wollen.»

Tapferkeitfindet Anerkennung

Bischof Dr. M.S. Mogoba (rechts): «Es
gab eine Zeit, in der die meisten Siidafri
kaner einschliesslich vieler Kirchenfiih-

rer glaubten, es sei ein Zeichen der
Schwache oder eine Geste der Kapitula-
tion, wenn man von Versohnung und
Verhandlungen zu sprechen wagte. Wer
also bewusst fiir die Botschaft der Ver

sohnung einstehen wollte, geriet unter
schwersten Druck. Heute stellen wir

aber in aller Demut fest, dass es sich ge-
lohnt hat, jene Last auf sich zu nehmen
(...) Jedes Land sollte Rechte, wie sie
die UNO-Charta der Menschenrechte

enthalt, in seiner Verfassung verankern.
Ich wage aber zu behaupten, dass Siid-

afrika angesichts seiner unvergleichba-
ren Geschichte moglicherweise noch zu-
satzliche Rechte formulieren sollte -

auch wenn es nur fiir eine Ubergangszeit
ware -, um jene Menschen zu beruhigen,
die sich vor der Zukunft furchten.»

Dr. Arthur Chaskalson, Rechtsanwalt und
Professor (links): «Ich studierte Recht
zu jener Zeit, als die Apartheid einge-
fiihrt wurde (...) Ich war Zeuge der Tap
ferkeit vieler - Schwarzer und Weisser -

in diesem Kampf (gegen die Apartheid-
Gesetze). Ich hatte das Vorrecht, einige
vor Gericht zu verteidigen; ich war Zeuge
ihrer Menschlichkeit, ihrer Verpflich-



Konkrete Zusammenarbeit...

Mxolisi Samuel: Pieter und ich kennen uns

seit fiinfzehn Jahren. Zu Beginn war es wie
das Zusammentreffen der zwei Extreme,

die Siidafrika verkorpern. Ich meinte, wir
hatten dieselben politischen Ansichten,
aber dann wurde mir klar, dass icb viel-
leicbt wabrend des ganzen iibrigen Lebens
mit diesem Menscben zusammenarbeiten

miisste, falls icb micb dafiir entscbied,
wirklicb Gott zu dienen. Icb merkte, dass

all das, wofiir er zu jener Zeit am tiefsten
empfand, fiir micb Ausdruck und Symbol
der Unterdriickung war, die icb so sebr ver-
abscbeute. Fiir ibn wiederum symbolisier-
te icb die Bedrobung seiner Sicberbeit, ei-
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Fieter Horn

ne Gefabr - und so weiter. Icb webrte micb

daber und sagte sogar zu Gott, icb ware zu
allem bereit, solange icb nicbt mit Pieter
arbeiten miisse, denn icb ftircbtete micb
vor dem, was meine eigenen Leute denken
wurden.

Unser Recht

Aber im Lauf der Jabre baben wir die Zu

sammenarbeit erlernt. Es war kein einfa-

cber Weg und nie bequem, aber wir batten
eines gemeinsam: die Verpflicbtung, unse-
rj^Scbopfer zu dienen und uns in seinem
P\„a fiir unser Land gebraucben zu lassen.
Es war ja in Siidafrika fiir Vertreter ver-
scbiedener Rassen gesetzeswidrig, unter
dem gleicben Dacb zu wobnen, aber Pieter
bat micb in all diesen Jabren jedesmal in
Pretoria bei sicb zu Hause untergebracbt.

tung fiir eine gerecbte Gesellscbaft und
ibrer Opferbereitschaft fiir die Verfol-
gung ibrer Ziele (...)

Wir miissen eine Kultur der Acbtung vor
dem Recbt und dem Gesetz wiederauf-

bauen, was aber nur gescbeben kann,
wenn es uns gelingt, einen in der Demo-
kratie verankerten Staat zu scbaffen, der
sicb verpflicbtet, die Bediirfnisse und
Anliegen aller seiner Biirger zu vertre-
ten.»

In derBildmitte Peter Kormann, Bremgarten
BE, Mitglied derpreisverleihenden Stiftung.

Er ging ein Risiko ein, denn es gait als kri-
minelle Handlung. Da wir aber iiberzeugt
waren, dass es unser Recbt sei, bandelten
wir entsprecbend. Ibn zu meiner Familie in
unseren Stadtteil zu bringen, war ebenfalls
nicbt leicbt. Man wusste nicbt, was uns bei-
den dort gescbeben konnte, aber aucb das
taten wir trotzdem. Und sogar wenn icb
nicbt dabei war, besucbte er meine Ange-
borigen und meine Freunde und wurde
von ibnen als Teil der Familie bebandelt

und aufgenommen. Wenn icb seine Eltern
in Stellenboscb besucbte, wurde icb aucb
dort verwdbnt. So baben wir einander

wirklicb kennengelernt: unsere Familien,
was uns bewegt und belebt, was in uns vor-
gebt.

Dank der neuesten Entwicklungen wird es
in Zukunft fiir Vertreter verscbiedener

Rassen einfacber sein, zusammenzuarbei-
ten. Eine scbwierige Aufgabe liegt vor uns:
die Heilung der Verletzungen der Vergan-
genbeit - der letzten 300 Jabre. Und bier
sebe icb unseren gemeinsamen Anteil,
denn durcb das Zusammenarbeiten, Zu-

sammenwobnen, das gegenseitige Mittei-
len unserer Ansicbten, Meinungen und
Meinungsunterscbiede baben wir gelernt,
einander wirklicb zu versteben und da-

durcb aucb zu begreifen, wie das Yolk des
andern fiiblt und denkt.

.. Jiihti zu echter
Partnerschaft

Pieter: Icb babe wenig beizufiigen, ausser
vielleicbt der Tatsacbe, dass die Hoffnun-
gen, die Sam und die Leute, die er vertritt,
begten, fiir micb und meine Leute norma-
lerweise das verkorpern, wovor wir uns als
Weisse fiircbten. Der Sieg, den er sicb aus
politiscber Sicbt erboffte, biitte aus unse
rer Sicbt die Niederlage und den Verlust
all dessen bedeutet, was wir verteidigen
wollten.

Nun baben wir beide gelernt, eine ecbte
Liebe fur die andere Seite zu finden, zu

versteben versucben, was die andern den
ken und fiiblen. Mancbmal ist dies sebr
scbwierig, denn was er empfindet, kann fiir
micb recbt unbequem sein. Zum Beispiel
batten wir eine Auseinandersetzung uber
ein gescbicbtlicbes Ereignis... In Siidafri
ka wurde bis jetzt eine ausscbliesslicb von
Weissen gescbriebene Gescbicbte unter-
ricbtet; nun werden wir aucb eine andere
Seite unserer Gescbicbte kennenlernen,

die wird nocb nie gebort baben, und eini-
ges davon wir sebr unbequem sein.

Viele Weisse geben sicb sebr liberal und
offen: «Ja, natiirlicb muss die Apartheid
abgescbafft werden.» Aber sie iiberlegen
sicb nicbt, was das konkret bedeutet. Wenn
wir es niimlicb ernst meinen, mussen wir

«Wir baben dem Lachen und Weinen unse-

res Volkes nicbt zugehort. Das darf nie
mebr so sein. Es tut mir leid, dass ich selbst
so schwerhorig war, so gleichgiiltig. Apart
heid war ein abscheulicher Fehler. Die ein-

zige Moglicbkeit, eine gemeinsame Zukunft
aufzubauen, besteht in brutaler, krasser
Offenbeit und Ehrlichkeit in bezug auf die
Vergangenheit. Wir baben unsere Lehren
gezogen und wolien unter keinen Umstan-
den jene Fehler wiederholen...»

Leon Wessels, stellvertretender Aussenminister

am 21. Februar 1991 im Parlament in Pretoria

Mxolisi SamuelPono

uns bewusst werden, was uns dies kosten

wird, und dann aucb die Konsequenzen auf
uns nebmen. In einem politischen Unter-"
driickungssystem sind die Privilegien auf
der Seite der einen; die andern leiden un
ter der Diskriminierung. Wer die Macht
bat, bat aucb die Vorrecbte.

Diese absolute Macbt muss aufgegeben,
die Privilegien miissen geteilt werden. Icb
babe zwei Tdcbter: eine ist elf, die andere
acbt Jabre alt. Icb sorge micb nicbt so sebr
um meine eigene Zukunft, aber um die ib-
re. So babe icb versucbt, mir diese konkre-

ter vorzustellen:

Im Gesundbeitswesen genossen wir Weis
sen eine bevorzugte Pflege auf Kosten der
andern. Jetzt wird der Gesundbeitsdienst

alien offensteben; in der Vergangenheit
kamen uns Weissen vielleicbt 80 % des Ku-

cbens zu, jetzt werden wir nur nocb unser
Stiickcben erbalten - damit alle einen mini-

malen Gesundbeitsdienst geniessen kon-
nen. Das gleicbe gilt fur das Erziebungsni-
veau: Unseres wird sinken miissen -, ganz
einfacb damit andere zumindest eine

grundlegende Scbulung erbalten.

All dies ist notwendig, denn Apartheid ist
meiner Ansicbt nacb nicbt bloss eine wirt-

scbaftlicb und sozial scblecbte Politik, son-
dern sie ist Unrecbt und eine Siinde vor

Gott dem Allmacbtigen. Desbalb miissen
alle, die daran einen Anteil batten oder

einfacb dazugebdrten, dort wiedergutma-
cben, wo sie konnen, und Gott um Verzei-
bung bitten; dann kann er uns als Werkzeu-
ge braucben.



Das muslimische Bewusstsein

Am Tag, als der Golfkrieg ausbrach, wurde
in London das Buch «The Muslim Mind»

(Das muslimische Bewusstsein) von Dr.
Charis Waddy in seiner dritten, neu iiber-
arbeiteten und erweiterten Auflage lan-
ciert.

Die Erstausgabe des Buches war im An
schluss an den israelisch-arabischen Sechs-

tagekrieg von 1967 entstanden. «Zwar be-
sass ich keinerlei Einfluss, aber ein ganzes
Leben voller Freundschaften mit Men-

schen aus der muslimischen Welt. Ich woll-

te ihnen die Gelegenheit geben, dem We-
sten gegeniiber auszudriicken, woran sie
eigentlich glaubten und wofiir sie lebten.»
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Umschlag des Buches von Dr. Charis Waddy

Charis Waddy, die als erste Frau einen
Doktortitel in arabischen und hebraischen

Studien der Universitat Oxford erworben

hatte, wies auf andere Zeiten «wahrend ei-
nes langen Lebens» bin, wo die Welt im
Krieg gestanden hatte. «Doch ebenso erin-
nere ich mich an die Momente nach diesen

Kriegen - Momente der Erschopfung, aber
auch der Hoffnung, wenn es ums Aufbau-
en ging. Damals lautete die Frage: <Wer ist
zum Bauen bereit?>»

«Eines ist gewiss», fuhr sie fort, «nachste
Woche, nachsten Monat, nachstes Jahr
wird die Menschheit immer noch densel-

ben Problemen gegeniiberstehen: Armut,
Hunger, Krankheit, Verschuldung, ebenso
wie den Gefiihlen der Feindseligkeit und
des Mangels, der Grausamkeit und der
Habgier, die aus verletzten Herzen stam-
men und jene Probleme fortbestehen las-
sen. Wie immer der Golfkrieg ausgeht, er
wird sie nicht Idsen. Heute oder morgen
geht es darum, sich ihnen intelligent.

durchgreifend und liebevoll zu widmen.
Wer ist jetzt zum Bauen bereit?»

Briickenschiag zwischen Volkern verschie-
dener Glaubensrichtungen sei wichtiger
denn je, legte Frau Dr. Waddy nahe. «Trotz
aller Angste und verzerrter Darsteilungen
glaube ich, dass zwischen Menschen unter-
schiedlicher Uberzeugungen grdssere Of-
fenheit besteht als je zuvor.» So hatte zum
Beispiel die Dringlichkeit der Golfkrise
viele im Westen dazu gefiihrt, mehr uber
den Islam erfahren zu wollen. «Jene, die
sich auf den Pfad der Freundschaft und der

Verstandigung wagen, solien wissen, dass
sie nicht wie einzelne Wassertropfen im
Ozean sind, sondern Teil einer steigenden
Flut der Zukunft.»

Nicht nur lyrannen

«Auf gar keinen Fall durfen wir uns Kli-
scheevorstellungen von einem Volk auf
Grund des Handelns seiner Fiihrer bil-

den», beschwor sie ihre Zuhorer. Mesopo-
tamien, der heutige Irak, habe schon in der
Vergangenheit Tyrannen erlebt wie zum
Beispiel Nebukadnezar. Aber ebenso habe
es der Welt den Abraham geschenkt, «noch
immer eine uberragende Gestalt in der
Geschichte der Menschheit».

Judentum, Christentum und Islam stam-
men alle aus dem Glauben jenes «Gottes-
freundes und Vaters der Glaubigen. Heute
finden sie dort wieder zusammen, wo sie
ehrlich den Willen Gottes zu ergriinden
suchen. Wo Menschen dies tun, entsprin-
gen frische Initiativen, einfache, aber ori-
ginelle Ideen, die den Problemen das Ge-
nick brechen und Punkte der Ubereinstim-

mung aufzeigen. Dort lag und liegt der
Sehliissel, auch zur heutigen Lage. Jedem
kommt dabei eine einmalige Rolle zu, und
jedes Puzzlestiick ist wesentlich.»

Das Vorwort zu ihrem Buch stammt vom

damaligen Scheich der Al-Azhar-Universi-
tat in Kairo, Dr. Muhammad Abdul Halim
Mahmud, einer international anerkannten
Autoritat in islamischer Theologie. Im
Buch stehen die Erfahrungen einer pala-
stinensischen Hausfrau und einer Gruppe
indischer Zimmerleute Seite an Seite mit

Beitragen von Theologen aus Mekka, der
Intelligenzia von Beirut und Karachi, des
Emirs von Kano in Nordnigerien und mus
limischen Gelehrten in Washington und
London. Aus dieser bunten Vielfalt von

Quellen kann sich der Leser informieren
iiber den Koran, das Leben und die Aus-
spriiche Mohammeds, die islamische
Uberlieferung von Mose und Jesus sowie
die geistlichen Themen des Gebets, der
Pilgerschaft, des Fastens, der gottlichen
Fiihrung und der Vergebung. Ebenso kom-
men zur Sprache das Familienleben, Ras-
senfragen, Finanzen, Krieg und Frieden,
Erziehung und Umwelt aus moderner
muslimischer Sicht.

Wer ist bereit

aufzubauen?
Am T.Februar erschien in der Zeitung «The
Oregonian» ein Artikel von Charis Waddy
unter dem Titel «Die IViimmer wiederauf-

bauen - und die Beziehungen». Hier einige
Ausziige:

Im jetzigen Stadium des Golfkonflikts ist
es unerlasslich, dass wir die heutige milita-
rische und politische Situation im Mittle-
ren Osten und den religiosen Glauben von
900 Millionen Menschen verschiedener

Rassen und Nationen, welche die Ideale
und Glaubensprinzipien des Islam vertre-
ten, auseinanderhalten. Ob nun diese

Menschen in einem der 48 Lander mit ei

ner mehrheitlich muslimischen Bevolke-

rung leben oder sonstwo, alle sind sie vom
Golfkrieg in einem gewissen Grad betrof-
fen...

Wer wird nach Ende der Schiessereien be

reit sein, wieder aufzubauen - nicht nur die
Triimmer, sondern auch die Beziel^ i-
gen?...

Hier ist nun unser Verstiindnis des Islam

und der Muslims wichtig. Es wird allge-
mein anerkannt, dass unser Wissen auf
diesem wichtigen Gebiet grosse Liicken
aufweist.

Die Soldaten auf beiden Seiten haben in

der Tat etwas gemeinsam - sie sind bereit
zu sterben - und einander zu toten -, aber
ihre Triiume von einer besseren Welt sind

sich nicht unahnlich. Mehr noch, auf bei
den Seiten sind es junge Leute - sie geho-
ren einer Generation an, die eine zukiinfti-
ge Weltordnung zum Funktionieren brin-
gen muss...

Diese Generation wird eine ganzlich neue
Rolle iibernehmen miissen, nicht mehr die
der Kampfer, sondern diejenige der Er-
bauer, die sich einsetzten fiir eine Welter
Gerechtigkeit und eines Friedens, an v^Ti
alle ihren An teil haben.

Auf einen Krieg, der als «gerechter Krieg»
gefiihrt wurde, folgt nicht automatisch ein
gerechter Friede. Es gibt eine weitere Di
mension - den Kampf um Herzen und
Denken: die Verwicklungen, die Motivie-
rung und die Bediirfnisse, die vor dem ei-
gentlichen Krieg bestanden und die ver-
mutlich nachher ziemlich die gleichen sein
werden.

Hier konnte sich ein Aspekt reifer Demo-
kratie als ausserst hilfreich erweisen: die

Fahigkeit, auf Meinungen und Ansichten
zu horen, die sich von unsern eigenen un-
terscheiden - ja sogar die Giiltigkeit ande-
rer Ansichten anzuerkennen und zu schat-

zen. Gerade um ein besseres Verstandnis

des Islam zu erlangen, ist dies sehr wich
tig...

Es sind Menschen, die sich begegnen, nicht
Systeme. Das wichtigste ist das Kniipfen
von Freundschaften, in denen Offenheit
und Lernbereitschaft herrscht.



Rumdnen und Ungarn kdmpfen
gemeinsam gegen die Schatten der Vergangenheit

Die Beziehungen zwischen Ungarn und Ru-
manien sind seit langem getriibt wegen Sie-

■ benbiirgen, der im Nordwesten Rumanians
i gelegenen Provinz, wo sich die betrachtli-
'  che ungarische Bevolkerungsminderheit
konzentriert.

Schon seit Jahrhunderten beanspruchen

die Ungarn dieses Gebiet, welches sie im

Laufe der Zeit auch mehrmals verwaltet

haben.

An der Konferenz im TYianon nach dem Er-

I sten Weltkrieg wurde Siebenbiirgen «end-
i gultig» Rumanian zugesprochen. AIs Folge
des 1940 von Horty, Mussolini und Hitler

unterzeichneten Diktats von Wien wurde

ein grosser Tail des Gebiets an Ungarn ab-

aptreten. Schon vier Jahre spater drang die
'_manische Armee in Ungarn ein, und die
heutigen Grenzen wurden angeblich fiir

Zeit und Ewigkeit festgelegt.

Wie die Unruhen vom vergangenen Marz
auf tragische Art bewiesen, ist das Problem
immer noch heikel, sowohi auf der Ebene
der diplomatischen Beziehungen wie auf
der Ebene der Stimmung unter den Leu-
ten. Die Fernsehberichte iiber die Ausein-

andersetzungen, die in Tirgu-Mures sie-
ben Todesopfer forderten, schockierten
die Weltoffentlichkeit und beriihrten auch

mich.

EIN SCHMERZLICHER PROZESS

Sind wir ausserstande, zu vergessen und zu
vergeben? Es ist nicht einfach. Vor allem,

politische Krafte in beiden Landern
darauf aus sind, Hass zu saen, um die Auf-
merksamkeit der Bevolkerung von den ei-
genen schwierigen Problemen abzulenken.

Dennoch gibt es Beweise dafiir, dass der
Geist der Versohnung die Oberhand iiber
Intoieranz, Feindseligkeit und Hass gewin-
nen kann. Hoffnung schopfe ich zum Bei-
spiel aus einem Ereignis, das einige Jahre
zuriickliegt, als Jean und Hildegarde Goss,
Vertreter eines internationalen Versoh-

nungswerkes, Polen besuchten. Sie bespra-
chen deutsch-polnische Beziehungen mit
einer Gruppe Intellektueller. Plotzlich er-
griff ein Dichter das Wort. Mit vor Entrii-

stung bebender Stimme sagte er; «Wir
konnen doch nicht von Versohnung in die-
ser Frage sprechen, wenn jeder Stein hier
mit polnischem Blut befleckt ist. Von Sep
tember 1939 bis zum Kriegsende brachten
die Deutschen Hunderttausende von Po

len um. Das polnische Volk wird ihnen nie-
mals verzeihen.»

gangenen November trafen sich 14 Kir-
chenfiihrer aus Rumanien und Ungarn in
Novi-Sad in Jugoslawien. Sie betrachteten
es als «einen ersten Schritt in den Bemii-

hungen um cine Annaherung und die
Schaffung neuer Beziehungen zwischen
unseren V61kern.» «Wir miissen im Her-

zen unserer Volker und in ihren Seelen

den Geist der christlichen Liebe neu entfa-

chen, weil wir einsehen, dass alle Men-

schen als Gottes Ebenbild erschaffen wur-

den», war in der gemeinsam verabschiede-

ten Erklarung weiter zu lesen.
Im Eingestandnis, dass die Kirchen in der
jiingsten Vergangenheit nicht imstande ge-
wesen seien, ihren Auftrag zufriedenstel-
lend zu erfullen, erklarten die 14 weiter:

«Wir bedauern zutiefst und im Geiste der

aufrichtigen Reue alle unsere vergange
nen Fehler und Kompromisse. Jetzt miis-

I sen wir danach trachten, einander zu hel-

[ fen, unser Gewissen von jeglicher Selbst-
j sucht und Intoieranz und jeglichem Chau-
j vinismus zu saubern. Wir mussen alle Ar-
j ten extremistischerDemonstrationen,wel-
! chen Ursprungs auch immer, ablehnen und
! bekampfen.

j ACfESTRUKTUREN-
j Ai;i ES MISSTRALIEN
Zu ihrer Vision des zukiinftigen gemeinsa-

I men europaischen Hauses gehdrt die Ab-
j schaffung jener alten Strukturen und des
alten Denkens, welche Hass, Spaltung und
Misstrauen erzeugt haben. «Wir respektie-

j ren die Grenzen zwischen unsern beiden
I Landern. Aber wir mochten, dass es zu ei-
j ner Freiziigigkeit iiber alle Grenzen
\ kommt, so dass sie uns einander naher-
I bringen, anstatt uns zu trennen.»
, Die 14 Kirchenvertreter rufen dazu auf,
I dass alle Bevolkerungsteile und alle ethni-
schen Minderheiten ihrer Lander gleiche
Rechte und gleiche Moglichkeiten erhal-
ten, ihre eigene Kultur zu pflegen und ihr

; Brauchtum zu fordern.

I So ist, wie gesagt, Versohnung auf Biirger-
,, ebene moglich. Es ist unsere Aufgabe, so-
i wohl der Rumanen wie der Ungarn, nicht
I auf die nationalistischen Erklarungen ein-
I zugehen, welche einzelne Medien-Organe
I und einige offizielle Behorden von sich ge-
; ben, die darauf aus sind, den Hass zu schii-
i ren. Wir mussen uns cine Haltung der gu-
i ten Nachbarschaft und des gegenseitigen
i: Verstandnisses zu eigen machen.

Petrou Avram, Bukarest

Die Besucher sahen ein, dass sie dazu

nichts sagen konnten, und schlugen des-
halb vor, dass alle gemeinsam das Vaterun-
ser beten sollten. Als sie zu der Stelle ka-

men «wie auch wir vergeben...», sprachen
die Polen plotzlich nicht mehr weiter.
Dann, mitten in die Stille, ertonte die

Stimme des Dichters: «Jetzt sehe ich ein,

dass ich weder ein guter Mensch, noch ein
guter Christ, noch ein guter Pole sein kann,
bevor ich fahig bin, den Deutschen zu ver
geben.» Aus dieser kleinen Gruppe er-
wuchs cine Versohnungsbewegung, die
sich betrachtlich auf die polnische Haltung
den Deutschen gegeniiber ausgewirkt hat.

«WIE VERWAND rE»

Oder etwas naher bei uns: Line Budape-
ster Familien-Stiftung lud 300 rumanische
Familien fiir ein Wochenende als Gaste bei

ungarischen Familien ein. Ein rumani-

scher Teilnehmer entdeckte «kein Zeichen

des Argwohns oder Misstrauens bei unse
rer Ankunft auf dem iiberfiillten Bahn-

steig». Sie seien begriisst worden «wie ge-
liebte Verwandte, die man nach einer lan-
gen, schmerzlichen Trennung wiederfin-
det». Zum Schluss des Besuches sagte die
ser Teilnehmer, dass sich Rumanen und

Ungarn auf personlicher Ebene gegensei-
tig bestens verstanden batten. Keiner be-
gehrte das Land oder den Reichtum des
andern; das gute gegenseitige Einver-
standnis sei von einer Haltung des Ver
standnisses und der Offenheit gepragt ge-
wesen. «Die Liebe hat wiederum einen

Sieg errungen», schloss er.

Auch die Kirchen haben in der Vergangen- l Petru Avram, Redaktor bei der rumdnischen
heit cine wichtige Rolle gespielt. Im ver- | Wochenzeitschrift «Strada»
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Die Last unerkannter Uberheblichkeit

Ich wuchs wahrend der Schlussphase des
Britischen Reiches auf. Anfanglich waren
noch recht viele Lander auf unserer Welt-

karte rot gefarbt, aber Jahr fiir Jahr erlang-
ten mehr Nationen ihre Unabhangigkeit.
Mir wurde beigebracht, auf mein Land
stolz zu sein, und ich war der Ansicht, dass

wir allerhand Gutes in der Welt geleistet
hatten.

Ihre Ansichten waren anders

Doch jedesmal, wenn ich Menschen aus
andern Landern begegnete, wurde mir
auch klar, dass ihre Ansichten anders wa

ren. Die Polen erinnerten mich an die Ver-

einbarungen von Jalta. Die Chinesen erin
nerten mich an die Opiumkriege. Die Siid-
afrikaner erinnerten mich an unsere Kon-

zentrationslager im Burenkrieg. Die Iren
erinnerten mich an soundsoviele Ereignis-
se unserer jahrhundertealten, mannigfach
verworrenen Geschichte. Aufgrund dieser
Begegnungen begann ich mehr Geschichte
zu lesen, und dabei ging mir auf, wie viel
Falsches geschehen war, und dass unsere
Beziehungen zu manchen Landern daher
gestort waren. In meinem Innersten hoffte
ich zwar schon immer, dass das Gute dem

Bosen gegeniiber iiberwiege.

Mildernde Umstande

Die Geschichtsbiicher geben klare Aus-
kunft, und in bezug auf Irland wurde mir
deutlich, dass unsere Politik iiber Jahrhun-

derte hinweg zur Lage beigetragen hat, mit
der heute die verschiedenen Bevolke-

rungsteile Irlands zu kampfen haben. Aber
sogar diese Erkenntnis beriihrte mich ei-
gentlich nicht. EinerseitS fallt es schwer,
riickblickend richtig zu urteilen, und ich
konnte nicht fassen, dass wir absichtlich so

schlimme Taten begangen haben sollten.
Insgeheim bezweifelte ich diese sogar und
sagte mir, es musse auch mildernde Um
stande gegeben haben.

Als Arzt weiss ich aus der klinischen Beob-

achtung, dass die Schichten des menschli-
chen Wesens empfindsamer und tiefgriin-
diger sind, als wir - sogar uns selbst gegen
iiber - zu enthiillen bereit sind. Einige Pa-
tienten, die nach aussen bin selbstsicher
und erfolgreich auftreten, kommen zu mir
mit Sorgen und Angsten, die zu erwahnen
sie sich beinahe scheuen. Aber das brauch-

ten sie nicht, denn ich bin genauso wie sie.

«Fur sie sogut wie fiir dich»

Meine Herkunft ist protestantisch und
freiberuflich. Meine Frau, unsere zwei

Sohne und ich wohnten friiher in Birming
ham. Vor einigen Jahren sind wir der ka-
tholischen Kirche beigetreten, und unsere
Sdhne besuchen daher katholische Schu-

len. Jene des iilteren Sohnes lag in der In-
nenstadt von Birmingham, und die Vater
vieler seiner Mitschiiler gehorten zur iri-
schen Arbeiterklasse. Ich wahnte mich

vorurteilsfrei und war mit der Schule zu-

frieden - bis zu jenem Moment, wo der
Wortschatz, der Akzent und das Beneh-

men dieser Mitschiiler auf meinen Sohn

abzufarben begannen, oder besser gesagt:
wo die «typisch englischen» Eigenschaften
zu verblassen drohten, die wir ihm anerzo-

gen hatten. Eines Tages wurden wir zu ei-
ner Messfeier eingeladen, an der Schiiler
und Eltern teilnahmen. Da sass ich nun als

freiberuflicher Englander unter vielen we-
niger gebildeten Irliindern mit ihren Kin-
dern. Ich schiime mich, dies zuzugeben,
aber ich geriet innerlich in Aufruhr, weil
ich merkte, dass ich sie gegen meinen Wil-
len verachtete. Dass mein Sohn mit ihnen

verkehrte, storte mich nicht, aber dass er

so wie sie werden konnte. Etwas wie Hass

wallte in mir auf gegen das, was sie unserer
Familie antun konnten, und dabei sollten

wir doch gemeinsam die Kommunion emp-
fangen. Mir ging sofort auf, dass ich dazu
ausserstande war; es ware heuchlerisch ge-
wesen. Dann traf mich ein Gedanke, den

John Lester

ich am einfachsten in religiosen Begriffen
ausdriicken kann. Es war, als ob Jesus zu

mir sagte: «Ich starb fiir sie sogut wie fiir
dich. Ich liebe sie sogut wie dich. Warum
liebst du sie nicht?»

Eine neue Optik

Als jemand, der sich als ausgeglichen, ob-
jektiv und vorurteilslos vorkam, musste ich
plotzlich feststellen, dass tief in meiner Na-
tur unschone Neigungen lagen und ich
reingewaschen und geheilt werden musste.
Als wir dann am Altar vor Gott knieten,
war echte Gleichheit da, und im Bewusst-

sein meiner eigenen Schwache ging mir
erstmals auf, dass solche Gleichheit nicht

von Herkunft, Abstammung, Verdienst,
Bildung oder Leistung abhangt, sondern
einzig und allein vom Bedurfnis nach Ver-
gebung. In diesem Augenblick wurde mir
eine grosse Last bisher unerkannter Uber
heblichkeit abgenommen, und an ihre Stel-
le trat zum ersten Mai eine Zuneigung'^
die Iren, die seither sehr gewachsen ist. Icn
betrachtete diese Menschen nicht mehr

wie bisher im Licht der Gewalttaten und

der Spaltung, sondern ich sah den enor-
men Beitrag zum Glauben und zur Erzie-
hung, den Irland fiir Europa und dariiber
hinaus geleistet hat.

Politik und Volksmeinung

Mir liegt daran, iiber dieses Erlebnis zu be-
richten, denn es gab mir Aufschluss dar
iiber, was moglicherweise die britische Po
litik der Vergangenheit zu dem gemacht
hat, was sie war. Es ware unfair, aus einem

personlichen Erlebnis einen allgemeingiil-
tigen Schluss zu ziehen, denn die Erlebnis-
se anderer konnen sehr wohl vollig anders
sein. Mir hat es zumindest gezeigt, dass
nebst einer Verbesserung der Regieru:^^
politik etwas viel Tieferes geschehen muss,
um die gangige Volksmeinung zu andern,
die normalerweise die Grundlage der Poli
tik bildet.

Wenn wir unsern Blick auf den ostlichen

Teil unseres Kontinents richten, entdecken
wir verschiedene ethnische Probleme.

Aber wie konnen wir richten, wenn wir

selbst nicht gelernt haben, mit unserem
nachsten Nachbarn eine Beziehung der
Gleichheit zu pflegen? Wir im Westen, vor
allem wir Briten, gelten so gerne als jene,
welche anderen zu Hilfe kommen. Und

doch miissen wir zugeben, dass wir selbst
Hilfe benotigen. Vielleicht kann aus der
Not eine Tugend werden und liegt gerade
darin, dass wir gleichermassen hilflos sind,
der Grundstein zum gemeinsamen euro-
paischen Haus.

John Lester



Moskau, vordem Parlamentsgebdude

Begegnungen
in

Moskau und

Leningrad

Letzten Sommer hielten sich zwei Journali-

sten der sowjetischen Presseagentur Nowo-
sti wahrend vierzehn Tagen in Caux auf. Sie
iiberbrachten ein Einladungsschreiben ih-
rer Agentur zu einem Besuch der UdSSR.
Der Prasident der Stiftung fiir Moralische
Aufriistung, Marcel Grandy, seine Fran,
meine Fran und ich nahmen die Finladung
an. Als wir uns am 16. Januar nach Moskau

^{[nachten, waren unsere Herzen schwer.
IT Ausbruch des Gollkrieges stand bevor,
und in Vilnius hatte es Tote gegeben. Was
mochte uns erwarten?

Zunachst einmal eine Uberraschung. In
der Vergangenheit waren die Beziehungen
zwischen der Moralischen Aufriistung und
der kommunistischen Welt - vor allem dem

Moskau der Stalinzeit - recht stiirmisch

gewesen. Doch schon am Tag nach unserer
Ankunft wurden wir zu einem Gesprach in
den Kreml eingeladen, in eines jener Ge-
baude, die man oft im Fernsehen sieht.
Wahrend einer Stunde empfing uns dort
Anatolij Anajew, der Vizeprasident des
aussenpolitischen Ausschusses des Ober-
sten Sowjets (Parlament). Er ist ebenfalls
bekannt als Schriftsteller und Chefredak-

tor der Zeitschrift «Oktober».

«Ich bin mir bewusst, dass hier in der Ver
gangenheit alles Mogliche iiber die Mora
lische Aufriistung behauptet wurde», er-
klarte unser Gesprachspartner. «Aber die
Geschichte verliiuft im Zickzackkurs, und
heute konnen wir zusammenarbeiten. Ub-
rigens lasst sich die Moralische Aufriistung
in die Stammfolge von Leo Tolstoi und Ma-
hatma Gandhi einreihen.»

Die Machtfrage

Herr Anajew hatte das Gesprach mit einer
Verteidigung von Perestroika und Markt-
wirtschaft begonnen. Besonders fiel uns
aber eine Ausserung auf, die wir wahrend
unseres Aufenthaltes noch mehrmals ho-

ren sollten. Fiir ihn ist die Frage der Macht
das grosse Weltproblem. In der UdSSR
hing viel zu lange alles von einer einzigen
Person ab: friiher vom Zaren, dann vom
Parteisekretar.

Dies hielt die Bevolkerung davon ab, zum
Wesentlichen vorzustossen. «Deshalb le-

gen wir soviel Gewicht darauf, in unserem
Land einen Rechtsstaat zu errichten und

dem Gesetz Nachachtung zu verschaffen.»

L..0ERELESERSCHREIBEN;

-it im Interdti'
Kiirzlich las ich, dass die «Weisheit von
oben her» unter anderem unparteiisch ist.
Dies erinnerte mich an eine Auseinander-
setzung im IC-Zug von Flannover nach
Mannheim.

Eine Frau reiferen Alters stieg in Gottin-
gen hinzu. Sie hatte eine Platzreservie-
rung. Aber jemand sass schon auf ihrem
Platz. Diesen wollte der Herr nicht riiu-
men, wofiir er auch gute Griinde hatte, wie
sich spater herausstellte (Fehler in der Be-
schilderung).
Ich wurde ziemlich sauer iiber seine Wei-
gerung, der Frau den Platz zu iiberlassen.
Sofort fing ich an, fiir sie zu streiten, ohne
gross auf seine Griinde einzugehen. Einige
Fahrgaste unterstiitzten mich, andere fan-
den meinen frechen Berliner Tonfall nicht
ganz angemessen.

Schliesslich suchte sich der Mann woan-
ders einen Platz. Ganz wohl war mir an-
schliessend aber nicht zumute. Friedens-

stiftend hatte mein Handeln nicht gewirkt.
Durch mein Parteiergreifen und meine
fordernde Haltung hatte ich eher zu einer
Spaltung beigetragen. Ich konnte mich bei
den betroffenen Personen doch noch ent-
schuldigen, und sie nahmen die Entschul-
digung dankbar an. Die folgenden Zeilen
aus einem Gebet, dessen Verfasser nicht
bekannt ist, sind mir in diesem Zusammen-
hang wichtig geworden:

wSchenke mir deinen Frieden, Herr,
und befreie mich von meiner Angst.

Hilf mir, meine Waffen abzulegen:
die scharfen Worte,
die bosen Blicke,
die verletzende Sprache,
die giftigen Angriffe
und all das,
womit ich sonst den taglichen Kleinkrieg
fiihre.. .»■ ., , . _

Matthias Freilag

Humor im Kreml

Es war fiir uns bewegend, mit diesem
Mann im Kreml vom «inneren Kompass»
zu sprechen, der es jedem ermoglicht, sich
mit einer hoheren Weisheit in Verbindung
zu setzen. «Richtig!» entgegnete er und
fiigte nicht ohne Humor bei: «Bloss darf
der Magnet nicht von ausseren Kraften ge-
schiittelt werden. Sonst gerat das Schiff auf
falschen Kurs.» Und abschliessend erklar-
te er: «Die Moralische Aufriistung, wie ich
sie verstehe, betrifft Regierungen, Streit-
krafte, Wirtschaftskreise. Diese weltweite
moralische Aufriistung hat mit dem gan-
zen gesellschaftlichen Leben zu tun. Sie
muss sich auch an die Parlamente wen-
den.»

Nach diesem Gesprach fiihrten uns unsere
Gastgeber auf den «Platz der Kathedra-
len» innerhalb der Kremlmauern, der von
sechs grossartigen Kirchen umgeben ist.
Eine davon ist vor kurzem wieder fiir reli
giose Feiern geoffnet worden. Allen tragi-
schen und kostspieligen Anstrengungen
Lenins, Stalins und seiner Nachfolger zum
Trotz ist Gott in diesem Land nicht tot,
ganz im Gegenteil. Welche Lektion!
Wie um den Empfang durch Herrn Anan-
jew zu bestatigen, versandte der Presse-
dienst von Nowosti am 23. Januar an seine
Abonnenten den Text eines Artikels uber
Caux, verfasst von einem der letztjahrigen
Besucher, Eduard Rosental. Dieser spielt
auf einen andern Artikel an, den er 1969 in
der Tageszeitung «Iswestija» unter dem Ti-
tel «Ein versiisster Betrug» veroffentlicht
und dabei «die Opportunisten von Caux»
scharf angegriffen hatte, «die fiir den Klas-
senfrieden zwischen Kapital und Arbeiter-
schaft, reich und arm, schwarz und weiss
kampfen». «Wie sich die Zeiten geandert
haben!» schreibt Rosental heute, «und
auch das Leben, jedenfalls unsere Auffas-
sungen davon. Heute, wahrlich verspatet -
aber besser spat als nie -, beginnen wir zu
begreifen, dass wir nicht iiberleben kon
nen, ohne den allgemeingiiltigen mensch-
lichen Werten Vorrang zu geben.»

Fin schlechtes Gewissen

Im Laufe der folgenden Tage konnten wir
Sagorsk besuchen, eine Hochburg des or-
thodoxen geistlichen Lebens, dann Lenin
grad mit seinem Museum Eremitage und
schliesslich Nowgorod, eine der histori-



Moskau, Fortsetzung

schen Stadte Russlands, die vor Moskau
gegriindet wurden. In unsern zahlreichen
Gesprachen mit verschiedensten Men-
schen tauchte regelmassig das Problem der
baltischen Lander auf. Bei einigen unserer
Gesprachspartner - alles Russen - spiirten
wir eine Art Verlegenheit, beinahe ein
schlechtes Gewissen, jedenfalls eine Rat-
losigkeit gegeniiber einem schwer zu be-
waltigenden Problem. «So einfach, wie Sie
in Ihren Landern meinen, ist es nicht», sag-
te uns ein Journalist. «Ich gestehe, dass ich
nicht weiss, wer recht und wer unrecht
hat.»

In Leningrad, wo die Beziehungen zwi-
schen Russen und Balten durch die Nahe

der drei baltischen Republiken ein altes
Thema sind, spricht man sehr offen dar-
liber. Ein unabhangiger Leningrader
Stadtrat sagte: «Es ist nicht ein Nationali-
tatenproblem, sondern eines der Bezie
hungen zwischen dem <Zentrum> (Mos
kau) und den Republiken. Mehr als die
geographische Nahe verbindet uns der
Geist der Demokratie mit den Balten. Die
Gefahr liegt darin, dass das Baltikum zum
Manbvergelande der reaktionaren Krafte
(innerhalb der kommunistischen Partei)
geworden ist, die hier ihre Mbglichkeiten
erproben wollen.»

Wir wurden auch gefliessentlich daran er-
innert, dass bei den Parlamentswahlen von
1989 in Litauen 73 Prozent der dort ansas-
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sigen Russen jenen Parteien die Stimme
gaben, die fiir die Unabhangigkeit eintra-
ten. «Das ist leicht begreiflich», erklarte
uns ein Beobachter. «Sie wollen lieber von

Vilnius aus regiert werden als unter der
schlechten Moskauer Verwaltung leiden.»

Gewiss, es hat Zwischenfalle gegeben, die
zu den bekannten tragischen Ereignissen
gefiihrt haben. Aber daran waren vor allem
die neuen, mit Frau und Kind angereisten
Soldaten beteiligt, die nicht mehr unbe-
dingt als willkommen gelten! In Leningrad

schrieben die Zeitungen von einem Ge-
sprach, das der Biirgermeister von Vilnius
einer «Delegation sowjetischer Mutter»
gewahren wollte, um ihre Klagen zu prii-
fen.

Fiinf Jahre - zehn Jahre?

Am 20.Januar, gerade wahrend wir die
Eremitage besuchten, land im Hof des Mu
seums eine Kundgebung «zur Unterstut-
zung der baltischen Lander» statt - am sel-

Leningrad, Demokratiekimdgebung
am lO.Januar
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ben Ort, wo einst Lenin das Signal zum Be-
ginn der bolschewistischen Revolution ge
geben hatte. Einige Tausend Menschen
versammelten sich. Gleichzeitig wurde in
Moskau vor dem Kreml eine Kundgebung
im selben Sinn abgehalten, an der sich eine
halbe Million Menschen beteiligten: ein
Zeugnis dafiir, dass das Bewusstsein demo-
kratischer Solidaritat einen wichtigen Fak-
tor in der sowjetischen Entwicklung dar-
stellt. «Ich weiss nicht, wieviel Zeit es
braucht - funf Jahre, zehn Jahre», sa^e
uns ein Beobachter. «Es wird Riicksch'^^
geben. Aber ich zweifle nicht im geringsien
daran, dass die demokratischen Krafte
schliesslich siegen werden.»
In diesem Land, das schon in der Vergan-
genheit und dann im Zweiten Weltkrieg so
sehr gelitten hat, und wo jetzt das Leben so
hart ist, geht es nicht ohne eine Zukunfts-
perspektive. Eine solche hat offenbar der
Schweizer Botschafter in der UdSSR,
Francis Pianca. In seinen Gesprachen mit
Russen erwahnt er oft ein geschichtliches
Ereignis, «um sie zu ermutigen», wie er
sagt; Nach den napoleonischen Kriegen
war die Schweiz eines der armsten Lander
Europas, und im Kanton Thurgau brach ei
ne schreckliche Hungersnot aus. Der da-
malige russische Zar, Alexander I., spen-
dete 100000 Goldrubel, zu jener Zeit eine
beachtliche Summe, um den Notleidenden
zu helfen. Fiir den Botschafter veran-

schaulicht dies die Tatsache, dass jedes
Land seine Krisenzeiten hat und dass auch
die heute wohlhabende Schweiz damals
nicht verschont blieb. Also: Wer weiss?

Daniel Mottu


