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Hoffnung auf Schulen, Arbeit, Frelheit

Der indische Publizist Rajinohan Gandhi, derzeit Dozent am Institut
filr Internationale Studien in Neu-Delhi (siehe C.I. Nr. 12/92), war mit
seiner Gattin Usha diesen Herbst wahrend dreier Wochen auf Erkiin-

dungsreise in Siidafrika. In den drei Ballungszentren Kapstadt-Stellen-
bosch, Durban-Pietermaritzburg und Johannesburg-Pretoria begegnete
das Ehepaar den verschiedensten Exponenten einer Geselischaft, die
sich mitten in einer historischen Umwalzung ohnegleichen befmdet.
Der Besuch der Gandhis stiess in der Republik am Kap auf grosses

Interesse, weil Rajmohan Gandhi unablassig fiir eine ehrliche Infor
mation und gegenseitigen Respekt zwischen den verschiedenen Teilen
seines eigenen Vielvolkerstaates wirkt und weil sein Grossvater, der
Mahatma, um die Jahrhundertwende in Siidafrika ganz Entscheidendes
erlebt und ausgelost hatte (siehe Seite 5).

Die Polizei ist hoffnungslos unterbe-
mannt. In Mamelodi, einer Vorstadt Pre-
torias mit 750000 Bewohnern, horten
wir, dass dort nie mehr als 30 Polizisten
gleichzeitig im Einsatz sind. In Johan
nesburg erklarte uns ein Mitglied der
Exekutive des ANC, die Weissen mein-
ten, Gewalt in den Schwarzenvorstadten
sei nicht ihr Problem.

Es gibt ernsthafte Gesprache iiber die
Neubildung von Polizei und Streitkraf-
ten durch den Zusammenschluss der

siidafrikanischen Polizei und Armee mit

den bewaffneten Einheiten des ANC

Es war unser erster Besuch in Siid

afrika. Genau 100 Jahre zuvor war mein

Grossvater Mohandas Karamchand

Gandhi im Alter von 23 Jahren in die-

sem Land eingetroffen, in dem er die
nachsten 21 Jahre verbringen sollte. In
zahlreichen Begegnungen mit schwar-
zen, weissen, farbigen und asiatischen
Biirgern lernten meine Frau Usha und
ich die Stimmung und Besonderheiten
Siidafrikas kennen. Wir biirgen iibrigens
aus eigener Erfahrung dafiir, dass sogar
der Besucher, der von einer Begegnung
zur andern hastet, viel von der Schonheit
des Landes mitbekommt.

Die Mauern der Apartheid sind end-
giiltig eingestiirzt, und keiner unserer
Gesprachspartner versuchte sie auf
irgendwelche Art zu rechtfertigen, ob-
wohl wir auch rechtsgerichtete Weisse,
unter ihnen Abgeordnete der Konserva-
tiven, trafen. «Hatten Sie vor fiinf Jah
ren geglaubt, dass de Klerk (und mit ihm
eine grosse Anzahl Weisser) das Prinzip
des allgemeinen Stimm- und Wahlrechts
annehmen wurde?» fragte ich unsere
Gastgeber. «Oder hatten Sie gedacht,
dass der ANC auf Rache verzichten wlir-

de?» Kein einziger antwortete mit Ja.

Die Veranderungen in Siidafrika sind
eine verblUffende Tatsache, aber ebenso
die Gewaltausbriiche. Geistliche, die
sich um den Frieden bemiihen, berichte-
ten von einer Vorstadt Johannesburgs,
wo wahrend der letzten Monate taglich
drei bis vier Menschen in Auseinander-

setzungen umgekommen waren. Oft
wird die Polizei gar nicht erst gerufen,
weil sie von vielen immer noch als In
strument des Feindes betrachtet wird. In
andern Fallen kann oder will sie nicht
eingreifen.

Rajmohan Gandhi am Bahnhof von Pietermaritzburg (Natal), wo sein Grossvater vor
100 Jahren gewaltsam aus dem Zug befordert wurde.
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und Frieden

und vielleicht noch andern Verbanden.

Ein beinahe unmogliches Unterfangen,
wenn man die Konfliktgeschichte der
vergangenen Jahrzehnte bedenkt. Ge-
nauso verbliiffend sind die Verfassungs-
vorschlage, welche alien Biirgern das
gleiche Wahl- und Stimmrecht erteilen
und gleichzeitig die Sorgen und Hoff-
nungen der Minderheiten und Regionen
beriicksichtigen sollen. Diese Verfas-
sungsgesprache scheinen von Geduld
und Reife gezeichnet und eine ganze
Anzahl der Vertreter aller Seiten fest

entschieden, keinen Zusammenbruch
der Diskussionen zu dulden.

Unermudilche Selbsthilfe

Genauso iiberwaltigend sind die
rasch anschwellenden Reihen derer, die
keine Arbeitsstelle oder keinen Platz in

der Schule finden. Eine Bemerkung der
in Siidafrika lebenden amerikanischen

Fernsehredakteurin Patricia Hunte geht
mir nicht aus dem Sinn: «Meine Vorfah-

ren waren Sklaven. Meine Mutter konn-

te nur wenige Jahre zur Schule gehen,
mein Vater noch weniger, aber sie unter-
richteten sich gegenseitig. Sie batten kei
ne Hilfsmittel, aber sie batten den Wil-
len.» Nur ein weitverbreiteter Ausbruch

solchen Willens an der Basis wird den

Arbeits- und Schulplatzmangel in Siid
afrika beheben konnen.

«Sie haben nicht einmai

angerufen»

In Tokhosa, einer mehrmals von Ge-
walt heimgesuchten Stadt im Transvaal,
saben wir, wie die einen ibre Toten be-
gruben, wabrend die andern Menscben
beberbergten, die wabrend der Unruben
aus ibren Hausern vertrieben worden

waren. Fur die Hilfsbereiten selbst be-

stand Lebensgefabr. Einige erwabnten
nicht obne Unterton der Bitterkeit, wie
sebr sie es empfunden batten, dass ibre
Freunde in der weissen Nacbbarstadt

sicb nicht mebr um sie kiimmerten.

«Nocb mebr als nacb Geld, Nabrung und
Kleidern sebnt man sicb in unserer Si

tuation nacb menscblicbem Kontakt»,
meinte einer. «Sie baben nicht einmai

angerufen, um zu erfabren, ob wir noch
am Leben sind.» Auf Usbas Frage, ob sie
ibren weissen Freunden diese Gefiible

mitgeteilt batten, antwortete einer:
«Nun, das ist ein ausserst cbristlicber
Vorscblag, aber ein scbwieriger.» - «Acb
wissen Sie», meinte der erste, «wir sind
bereit, unser Leben fiir die gute Sacbe
binzugeben.» «Icb bin ein Hindu», warf
icb ein, «und icb bete aucb um die Be-
reitscbaft, fur eine nobles Ziel zu ster-
ben. Aber icb mocbte frei von Racbege-
fiiblen sein, wenn icb abberufen werde.»
Sie lacbten - und erklarten sicb dann be

reit, die Freunde zu treffen, die sie ent-
tauscbt batten, um zu fragen, wie es ib-

nen auf der andern Seite des Hiigels
wabrend der Unruben ergangen war.
«Wir wollen an unserem Groll nicht fest-

balten», sagte ein dritter.

Keine umgekehrte Apartheid

Vor unserer Ankunft batte icb mir

fest vorgenommen, keine eigene Mei-
nung zu aussern. Angesicbts der Herz-
licbkeit und Dringlicbkeit aber, mit der
man uns Fragen stellte, scbmolz mein
Vorsatz.

Immer wieder musste icb zugeben, es
scbeine mir bocbst unwabrscbeinlicb,
dass Siidafrika als Ganzes sicb im jetzi-
gen Moment einem weissen Chef zuwen-
den wiirde, aucb wenn dieser sicb wirk-
licb um das ganze Land kiimmerte.
Flingegen scbien es mir durcbaus mog-
licb, dass alle Biirger auf Scbwarze an-
sprecben konnten, deren Herzen fiir alle
Siidafrikaner scblagen, ungeacbtet ibrer
Hautfarbe und Abstammung.

Die scbwarzen Siidafrikaner, mit de-
nen icb diesen Gedanken bespracb,
scbienen keineswegs erstaunt: «Wir sind
gegen jeglicbe umgekehrte Apartbeid»,
meinte einer von ibnen. «Man bat uns

gedemiitigt. Aber wir wollen dies den
Weissen jetzt nicht zuriickzablen.»

Ermutigend sind die vielen von Frei-
willigen getragenen Entwicklungs- und
Erziebungsprogramme, welcbe wir auf
unserer Reise durcb die Grossstadte und

die kleineren Orte im Transvaal, Natal
und der Kapprovinz entdeckten. Da war
die Sitzung des Sozialausscbusses von
Mamelodi, zu der wir eines spaten
Abends aufgeboten wurden. Mit Hinga-
be und unermiidlicbem Einsatz an Ener-

gie und Zeit bemiiben sie sicb, die
Strom- und Wasserversorgung ibrer Ge-
meinde sowie Abfall- und Abwasserent-

sorgung zu sicbern. Anderswo organisie-
ren aus Scbwarzen, Weissen und
Farbigen zusammengesetzte Biirgerko-
mitees gemeinsam Wablerinformations-
kurse, einen Gesundbeitsdienst, Berufs-
ausbildung, Wiederaufforstungs- und
Konfliktlosungsprogramme. Dazu ge-
borte aucb die Initiative zum Friedens-

tag vom 2. September, der bei fast all un-
sern Gesprachspartnern auf ein positives
Echo gestossen war.

Mahotmo Gandhi und Sudafrlka I
In der Republik Siidafrika wobnen

iiber dreissig Millionen Menscben.
Unter ibnen befinden sicb etwa drei

Prozent Asiaten, meist Inder, die ab
1860 unter der britiscben Kolonial-

berrscbaft vor allem als Plantagenar-
beiter einwanderten. Einer von ibnen

war M.K. Gandhi, der dort von 1893
bis 1914 als Anwalt wirkte. Im Kampf
fiir die Recbte seiner Landsleute ent-

wickelte Gandhi die Satyagraha, das
Festbalten an der Wabrheit, was ibm
spater den Namen Mahatma, «dessen
Seele gross ist», einbrachte. Zwiscben
Gandhi, der zeitweilig im Gefangnis
war, und dem damaligen Herrscber
Siidafrikas, General Smuts, ent-
wickelte sicb trotz grosser Differen-

zen eine fast personlicbe Beziebung.
Abnlicb erging es ibm nacb seiner
Riickkebr mit dem indiscben Vize-

konig. Gescbickt und unverbliimt
deckte Gandhi scbon in Siidafrika

und aucb spater in Indien alles Un-
recbt auf, obne indessen die Urbeber
Oder Dulder der berrscbenden Miss-

stande zu verdammen. Bei den jewei-
ligen Macbtbabern scblug sein Anse-
ben allmablicb von Veracbtung in
Bewunderung um und mit seinem
Anseben aucb die Sacbe, die er ver-
trat. Nicht umsonst war er spater im
Volksmund seiner Landsleute «jener
Mann in selbstgefertigten Kleidern,
der ein Weltreich ins Wanken bracb-

te».

mi.
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Die Sandalen des Grossvaters

Bei unserer Ankunft hatte ich einigen
Freunden gesagt, ich mochte sehr gerne
herausfinden, was mit den Ledersanda-
len geschehen sei, die mein Grossvater
in einem siidafrikanischen Gefangnis
1908 genaht und Jan Smuts iiberreicht
hatte, dem Mann, der ihn in dieses Ge
fangnis hatte stecken lassen. Zwei Tage
vor unserer Abreise brachte uns Ansie

Batchelor vom kulturhistorischen Muse

um in Pretoria die Sandalen. Sie sind 85

Jahre alt. Bis zu seinem Tod 1950 hatte

sie Smuts fast jeden Tag getragen.

Klerk gehoren irgendwie zusammen.
Mandela kam zwar nicht mit einem Paar

Ledersandalen aus seiner 27jahrigen
Haft, aber mit einem Herzen, aus dem
jegliche Rachelust auf wundersame Wei-
se verbannt worden war. Moge Siidafri-
ka mit seiner Tradition von Freundschaft

inmitten der Konflikte und mit seiner
grossen Anzahl mutiger, einsatzfreudi-
ger, verantwortungsbewusster, vergeben-
der Menschen sowohl Freiheit als auch

Frieden finden! Ohne diese beiden Ele-

mente wird Siidafrikas Leid durch seine

Schonheit nur noch verscharft.

Mir scheint, die Gandhi-Smuts-Ge-
schichte und die Beziehung Mandela-de Rajmohan Gandhi

Spltzensport fur alle Rassen

«In Siidafrika ist es an der Zeit, dass einzelne Grosses Ieisten»

4

Dies sagt Conrad Hunte, internatio-
naler Kricketstar der 60er Jahre aus

Barbados (hier im dunklen Hemd mit
siidafrikanischen Nachwuchsspielem).
Hunte und seine Familie iibersiedelten

letztes Jahr von Atlanta (USA) nach
Johannesburg, wo er im Auftrag des
siidafrikanischen Kricketverbandes

schwarze und farbige Talente aufspiirt
und trainiert. Dank ihrem Beschluss der

Rassenintegration sind heute die siid
afrikanischen Sportverbande nach
20jahrigem Ausschluss vom internatio-

nalen Sport wieder zum Wettbewerb zu-
gelassen.

«Fiir uns in der Karibik war Kricket

eine machtige Triebkraft», meint Hunte.
«Unsere Begabung in diesem Spiel er-
moglichte uns, wirtschaftlich und gesell-
schaftlich aufzusteigen aus einem Mi
lieu, das demjenigen vieler schwarzer
Siidafrikaner sehr ahnlich ist. Meine jet-
zige Aufgabe gibt mir Gelegenheit, et-
was von dem zuriickzugeben, was ich
dem Spiel verdanke.»

Apartheid - nict

Es heisst oft, dass Buren (Afrikaan-
der) - als Angehorige der niederlan-
dischstammigen siidafrikanischen Min-
derheit - sich mit Fragen iiber ihre
eigene Identitat schwertun. Wenn man
znfallig Enkel eines beriihmt-beriich-
tigten Buren-Nationalistenfiibrers ist,
iiberrascbt es nicbt, dass man sicb oft
fragt, was es beute beisst, Bure zu sein.

Wie macbt man sicb seine Urspriinge
- Siidafrikaner, Bure, weiss, mannlicb,
Verwoerd, Christ - in einem nacb-apart-
beidlicben Siidafrika plausibel, in einer
Welt, die etbniscb-nationalistiscb be-
dingte Probleme vermebrt wabrnimmt?
Im Blick auf diese weltweiten Probleme

aussere icb bier einige personlicbe Ge-
danken.

Im Moment durchlauft Siidafrika

einen Veranderungsprozess; Die meisten
Apartheid-Gesetze werden zum alten
Eisen geworfen, und Verhandlungen
iiber eine neue Verfassung sind im
Gange. Diese Anderungen sind wichtig,
aber in der Praxis wirkt sich die jahr-
zehntelange institutionalisierte Rassen-
trennung immer noch in riesigen Pro-
blemen aus. Soziologische und wirt-
schaftliche Tatsachen begiinstigen im
Zusammenspiel mit gezielter Medien-
Berichterstattung eine Kulturform der
«grundlegenden Unterschiede» zwi-
schen weissen und schwarzen Siidafrika-

nern.

Umschulung

Bei der Riickkehr aus England 1990
in ein «neues Siidafrika® war es ein

leichtes, wieder in die alte «jene-andern-
und-wir»-Haltung hineinzurutschen -
vielleicht, weil ich an der iiberwiegend
weissen Buren-Universitat Stellenbosch

unterrichtete und in einer verfiihrerisch

schonen Vorstadt wohnte, die sich «Tal
des Paradieses» nennt. Gleichzeitig
machten mir Begegnungen mit andern
Siidafrikanern aber klar, dass unser Den-
ken und Fiihlen noch sehr entkolonia-

lisiert werden muss.

Es verwundert nicht, dass sich eine
Umerziehung aufdrangt, nachdem uns
jahrelang die «schwarze Gefahr» (in
Verbindung mit der «roten Gefahr») ein-
gehammert wurde. Dazu war die Infor
mation iiber das «restliche Afrika» ent-

stellt Oder fehlte ganz. Das gegenwartige
Ausmass der Gewalt von Schwarzen ge-
gen Schwarze sowie die hohe Verbre-
chensquote schiitten tragischerweise
noch 01 ins Feuer.

Was hiesse Entkolonisation, beson-
ders fUr Buren? Einige sind zum Schluss
gekommen, dass nur ein unabhangiges
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It Missgeschick,
Wilhelm Verwoerd, Philosophie-
dozent in Stellenbosch

HI

sondern Unrecht

Hi - m-

Siedlungsgebiet (Homeland) den Fort-
bestand ihrer Religion, Sprache und
Kultur sichern werde. Im Gegensatz zu
andern rechtsstehenden weissen Grup-
pierungen hat sich jedoch die Politik die-
ser «HomeIander» in letzter Zeit bedeu-

tend geandert. Unter anderem haben sie
offentlich anerkannt, dass im Afrikaan-
dertum nicht unbedingt die weisse Haut-
farbe inbegriffen ist. Sie sind zur Teil-
nahme an Verhandlungen bereit, und
ihre Gebietsanspriiche sind relativ
gering.

"Wleso grenzt ihr euch ab?»

Diesen Versuch, die ideologische, ge-
schichtliche Verbindung zwischen weis-
ser Vorherrschaft und Buren-Nationa-

lismus zu losen, empfinde ich in
mehrfacher Hinsicht als problematisch.
Noch habe ich den verdutzten Blick

eines Priesters aus Sambia vor Augen
und hore, wie er fragte, als ich mich 1988
zum erstenmal iiber den ndrdlichen

Grenzlluss Limpopo gewagt hatte;
«Wieso versucht ihr Buren so sehr, euch
von uns Afrikanern abzugrenzen?»

Ich sehe nicht ganz, wie wir imstande
sein werden, friedlich nebeneinander zu
leben, wenn wir nicht lernen, in einem
Land zusammenzuleben - einem Land,
wo ethnische Zugehorigkeit als kulturel-
le Tatsache ernstgenommen wird, nicht
aber als Grundlage ftir politische Rechte
herhalten muss.

Selbstverstandlich gehort es zum
Menschsein, sich mit einer Gruppe zu
identifizieren. Es geht aber darum, dies

von jenem feindseligen kollektiven
Egoismus zu trennen, der die eigene
Gruppe rein um ihrer selbst willen be-
giinstigt. Wir miissen auf schopferische
Weise neu deuten, was es heisst, Afri-
kaander zu sein, mit Betonung des Ele-
mentes «Afrika». Ich kann nur dem

Ausspruch eines bekannten Ghanesen
beipflichten, dass Afrikaner sein «wohl
Oder ubel» ein Engagement fiir den
ganzen Kontinent mit einschliesst.

Ehrllche Auseinandersetzung

Damit diese Verpflichtung tragt, mils-
sen wir den Ereignissen der Vergangen-
heit auf den Grund gehen. In Anbe-
tracht der einmaligen politischen Macht
der Afrikaander seit 1940 tragen wir
eine schwere Verantwortung fiir die ka-
tastrophale Ausbeutung ethnischer Ge-
gebenheiten durch die Apartheidpolitik.
Es geniigt nicht, die «getrennte Entwick-
lung» als eine Politik hinzustellen, die
gutwillig formuliert wurde, aber leider in
der Praxis versagte.

Apartheid war nicht ein Missge-
schick, sie war eine Ungerechtigkeit. Sie
kann erklart, nicht aber gerechtfertigt
werden, und wir konnen uns unsern ge-
genwartigen und zukiinftigen Pflichten
nicht entziehen. Ich meine nicht einen

selbstzerstbrerischen «Schuld-Trip».
Eine ehrliche Auseinandersetzung mit
unserer kollektiven Vergangenheit kann
zur ausschlaggebenden Quelle mora-
lischen Wachstums und dauerhafter Ver-

sohnung werden.

In diesem Glauben hat mich eine

Reihe personlicher Erlebnisse vor und
nach meinem Entschluss, dem ANC bei-
zutreten, bestarkt. Jahrelang wollte ich
mit Politik nichts zu tun haben - als

Christ empfand ich sie als zu schmutzig,
und als ein Verwoerd befiirchtete ich

einen Identitatsverlust im Schatten mei-

nes Grossvaters.

Allmahlich ging mir auf, speziell nach
einem Treffen mit Dr. Mandela, dass die
Sorge um meine Identitat mich daran
hinderte, zum Heilungsprozess beizutra-
gen. Ich habe gesehen, wie ein paar 6f-
fentliche Worte und einige grundlegende
Verpflichtungen beginnen konnen, die
seelischen Narben zu heilen, welche die
Verwoerdsche Apartheid hinterlassen
hat, und wie schmerzhafte Symbole im
positiven Sinn eingesetzt werden kon
nen.

Obwohl die Zukunft unklar ist, bleibt
die Herausforderung fiir heute bestehen:
die Quellen unseres individuellen und
gemeinsamen Selbst zum Nutzen aller
(Sud-)Afrikaner umzuleiten.

Wilhelm Verwoerd

Stichworte

Afrikaans, aus niederland. Dialekten
entstandene Sprache eines Teiles der
weissen Bevolkerung der Republik Siid-
afrika; seit 1925 neben Engl. Amtsspra-
che; Muttersprache von etwa 60% der
Weissen und etwa 90% der Mischlinge.

Buren (niederl. «Bauern») (Boeren,
Afrikaander), Nachkommen der seit
1652 in Siidafrika eingewanderten nie
derl. und dt. Siedler; sprechen Afri
kaans; zogen 1835-38 im Grossen Treck
nach N und griindeten mehrere kleine
Republiken, von denen nach 1860 der
Oranjefreistaat und die Siidafrikan. Re
publik iibrigblieben.

Verwoerd, Hendrik Frensch (Afri
kaans fer'vuTt), * Amsterdam 8. Sept.
1901, + Kapstadt 6. Sept. 1966 (ermor-
det), siidafrikan. Politiker. - 1948-58 Se
nator der Siidafrikan. Union, 1950-58
Min. fiir Eingeborenenfragen, seit 1958
Premiermin. und Vors. der National Par

ty; verfocht mit polizeistaatl. Mitteln
eine rigorose Apartheidspolitik und
griindete Bantuheimatlander; setzte
1961 den Austritt Siidafrikas aus dem

Commonwealth und die Umwandlung
des Landes in eine Republik durch; fiel
einem Attentat zum Opfer.

(Meyers Grosses Taschenlexikon)
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Wenn das Leben rondvoll ist..

Als sieh vor unge^hr hundert Jahren
mein Grossvater zum Heiraten ent-

schloss, fiel seine Wah! auf das Madchen
von nebenan. Es lebte 160 Kilometer

entfernt. Dazwischen gab es nur Kangu-
ruhs, ein paar Schafe und viel Wiiste. Im
Gegensatz dazu sass ich unlangst in
einem Stau auf der Autobahn in Los

Angeles - diese grosse Metropole mit
ihren 16 Millionen Einwohnern erstreckt

sich ebenfalls iiber 160 Kilometer! An-

fangs dieses Jahrhunderts lebten in
Amerika neunzig Prozent der Bevolke-
rung auf einzelnen Bauernhofen oder in
Dorfern. Heute zahlt Kalifornien etwa

32 Millionen Einwohner und um die

26 Millionen Motorfahrzeuge. Wozu so
viele Autos? konnte man fragen. Aber
es herrscht eine unerhorte Mobilitat.

Zu unserem Bekanntenkreis in Los

Angeles gehoren Afghanen, Chinesen,
Annenier, Westafrikaner, Schweden und
Chilenen nebst all den Afro- und Euro-

Amerikanern. Auch die Kommunika-

tionssysteme sind weltweit geworden. In
Indien haben. soviel ich weiss, schon
sechzig Prozent der Bevolkerung die
Moglichkeit fernzusehen.

Nun sollte man meinen, mit all diesen
weltweiten Nachrichtenverbindungen
und dieser Mobilitat wiirden wir mehr

voneinander erfahren, mehr Gemein-
schaftsgeist und weltweites Bewusstsein
entwickeln. In bestimmten Bereichen

geschieht dies auch, aber paradoxerwei-
se wirken machtige Krafte in der Gegen-
richtung auf Zersplitterung bin - Zer-
splitterung der Lebensvorgange, der
menschlichen Beziehungen. Selbst die
Einwohner von Millionenstadten fiihlen

sich isoliert oder stehen sich gar feind-
selig gegenliber. Anstelle von Gemein-
schaft herrscht Absonderung, anstelle
von Vertrautheit entsteht Einsamkeit,

Verlorenheit, Hilflosigkeit.

tigt sie seien - als sei ihr Selbstwertge-
fiihl untrennbar mit ihrer Geschaftigkeit
verbunden. Einer meiner australischen

Freunde verbrachte neulich zwei Aben-

de hintereinander zu Hause und meinte

zu seiner Frau, er habe wohl eine Mid-

life-Krise! Wenn jemand 18 Stunden am
Tag arbeitet, so deutet dies schon beina-
he darauf hin, wie schopferisch und
erfolgreich er ist. Anderseits erscheint es
als tragisches Versagen, arbeitslos zu
sein und Zeit iibrig zu haben.

Inmitten all dieser Geschaftigkeit ist
uns viel von unserem Gespiir fiir den
Sinn und das Ziel des Lebens abhanden

gekommen, ja sogar etwas von unserem
Selbstwertgefuhl. Dies ist keine Rand-
frage, sondern sie trifft den Nerv dessen,
was in der Welt wichtig ist. Ich schatze,
es gibt darauf viele Antworten, und wir
miissen einander helfen, sie zu finden.

Macht und Ohnmacht

Als Ausgangspunkt mochte ich vor-
schlagen, dass wir uns Raum gonnen, um
ilber die Dinge nachzudenken, die dutch
unser geschaftiges Leben ins Abseits ge-
drangt werden. Wir wollen uns mit Stille
und Untatigkeit anfreunden. Der
Schweizer Arzt Paul Tournier sagte ein-

heit vorzustossen und Gemeinschaft zu

schaffen; denn indem wir zur Versoh-
nung mit uns selbst finden, offnet sich
uns auch der Weg zur Versdhnung mit
andern.

Weiter mochte ich vorschlagen, dass
wir Veranderung herzlich aufnehmen.
Viele Leute haben das Zeitunglesen auf-
gegeben. Die Probleme sind so mega-
riesig, dass man glaubt, nichts dagegen
tun zu kdnnen, und so will man sie lieber
gar nicht zur Kenntnis nehmen. Die
weltweiten Nachrichtensysteme, die
Massenmedien, die machtigen Wirt-
schaftskonzerne und Regierungsappa-
rate erzeugen in uns ein Gefiihl der
Hilflosigkeit, das immer grosser und
komplexer wird.

Es ist leicht gesagt, aber ich glaube,
dass wir nur dann wirklich ohnmachtig
sind. wenn wir all unsere Probleme an

dern anlasten. Kraft kommt, wenn wir es

wagen, in den Prozess der Anderung
einzutauchen - in uns selbst und in der

Welt anstatt aus Angst und Ableh-
nung vor den Problemen davonzulaufen.
Die notwendige Kraft, das nachste Jahr-
hundert zu meistern, werden nicht die

ausserlich Wendigen haben, sondern die
innerlich Motivierten - jene, die zur mo-
ralischen und geistigen Erneuerung ihrer

Fiir mich enthalt Stille hauptsachlieh eine Erwartung.
Ich warte darauf, dass Gott nieine Gedanken so anregt,
dass ich neu belebt und schopferisch werde, anstatt «ein
tonendes Erz und eine klingende Schelle» zu sein, wie der
Apostel Paulas sagt (1. Korinther 13,1). Das ist die Achse,
nach der mein Leben ausgerichtet ist. Es handelt sich um
den Versuch, die Menschen und ihre Probleme vom Stand-
punkt Gottes aus zu sehen, soweit das mdglich ist.

Paul Toumier

in «Zuhdren kdnnen» (Herderbiicherei)

«Wie geht's?"

Dazu kommt eine weitere weltweite

Tendenz - ich wiirde es eine Seuche nen-

nen, die unser ganzes gesellschaftliches
Gefiige schadigt. Ich meine nicht die
Aids- oder Drogenepidemie, so gefahr-
lich sie sind, sondern die Seuche des
Uberbeschaftigt-Seins: Wir investieren
so viel von unserem Leben in materielle

Vorhaben und Leistungen. Auf die Fra-
ge, wie es gehe, erzahlen einem die Leu
te heute fast ausnahmslos, wie beschaf-

mal; «Dem modernen Menschen fehlt

die Stille. Er hat sein Leben nicht mehr

in der Hand; er wird von den Ereignis-
sen mitgerissen. Wenn das Leben rand-
voll ist, kann selbst Gott nichts mehr
hinzufiigen. Daher ist es notwendig,
Unterbrechungen einzuschalten. Es gibt
eine Macht der Stille, die uns zwlngt,
tiefer in uns selbst einzudringen.»

Ich denke, die Stille verleiht auch die
Kraft, von der Einsamkeit zur Vertraut-

selbst und ihrer Umgebung ja sagen.
Wer dies tut, entdeckt zu seinem Erstau-
nen, dass er nicht allein ist, dass Vernet-
zungen zwischen Menschen bestehen,
deren Mut und Verpflichtung eine grosse
Inspiration bedeuten. Dies ist der Be-
ginn echter Gemeinschaft.

Michael Brown, Australien
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Begegnung
mit den russischen Medien

Haben die Moskauer Auseinander-

setzungen von Anfang Oktober die
Chancen fiir die Demokratie in Russ-

iand verbessert? Es ist zn hoffen. Dass

Boris Jelzin es als notwendig erachtete,
eine gewisse Anzahl Zeifungen zu ver-
bieten, bedeutet jedoch einen Riick-
schlag fiir die freie Meinnngsiiussening,
die Russland seit zwei Jahren stark ge-
pragt hatte.

Kurz vor den Moskauer Ereignissen
fand in Niscbni Nowgorod, 400 km ost-
lich der Hauptstadt, eine Tagung des In-
temationalen Kommunikationsforums
statt, die sicb mit ebendieser Frage der
Freiheit und Verantwortung der Medien
befasste. Unser Kollege Jean-Jacques
Odier von der Zeitschrift Changer gibt
bier seine Eindriicke als Teilnehmer wie-

der. Er zeigt die Schwierigkeiten anf,
denen die russische Presse nnd das Fern-

sehen gegeniiberstehen, unabhangig von
den Answirkungen der in Moskau
geschaffenen neuen politiscben Lage.

Wer ehedem in einer russischen Fa-

milie zu Gast war, musste sich als erstes
vor der hauslichen Ikone verneigen. Es
war also angebracht, dass wir in Nischni
Nowgorod als erstes das Museum be-
suchten, das eine der schonsten Samm-
lungen von Ikonen beherbergt, deren al-
teste, oft mit mehreren Szenen auf
derselben Tafel, aus dem 15. Jahrhundert
stammen. Die Sammlung kann erst seit
kurzem besichtigt werden, und zwar
dank dem Beschluss des Gouverneurs,
auf die offizielle Residenz im Kreml der

Stadt zu verzichten, um daraus ein Mu
seum zu machen.

Die "verbotene Stadt"

offnet sich
Ml

Nischni Nowgorod, die drittgrosste
Stadt Russlands, wurde 1221 gegrtindet
und diente als Vorposten im Kampf ge-
gen die Mongolen. Spater entwickelte es
sich zu einem der ersten Industriezen-

tren des Landes mit einer florierenden

Handelsmesse. 1932 wurde es umbe-

nannt und war als Gorki bis 1991 auf-

grund seiner bedeutenden Riistungsin-
dustrie eine «verbotene Stadt». Wie

bekannt, lebte Andrei Sacharow
wahrend mehrerer Jahre dort in der Ver-

bannung.

Als Stadt, die also erst seit zwei Jah
ren wieder offensteht, sucht sich Nischni
Nowgorod unter der Leitung des jungen
Provinzgouverneurs und des unterneh-

mungsfreudigen Biirgermeisters in sei
ner Rolle als Bahnbrecher der Markt-

wirtschaft zu profilieren. Eine weitrei-
chende Privatisierung von iiber
vierhundert Geschaften und Firmen

wurde in Gang gesetzt, wobei die Ange-
stellten dieser Unternehmen oft Gele-

genheit batten, Miteigentiimer zu wer
den. (Die Journalisten beklagen sich

Der Burgermeister der Stadt begriisst die
Fonimsteilnehmer

freilich, von dieser Reform ausgeschlos-
sen zu sein: «Die Privatisierung der Kul-
tur ist vergessen worden!» sagt einer von
ihnen.) Sollte dieses Reformrezept ge-
lingen, konnte es auf andere Stadte an-
gewandt werden.

Die Handelsmesse bekommt wieder

Aufschwung. Wahrend unseres Aufent-
haltes wurden hochstentwickelte Rii-

stungsgiiter zum erstenmal der Offent-
lichkeit vorgefiihrt. Der Burgermeister
beabsichtigt, seine Stadt zu einem Mo-
dell der Umstellung von Rilstungs- auf
zivile Betriebe zu machen.

Erstes Kennenlemen

In dieser anregenden Atmosphare
tagte - erstmals in Russland - das vor
zwei Jahren ins Leben gerufene Interna
tionale Kommiinikationsfortim (dessen
Initianten, William Porter, wir in der
vorhergehenden Ausgabe portratierten,
die Red.). Die Begegnung mit den russi
schen Medien sollte dazu dienen, den
moralischen und kulturellen Beitrag
eines Bereiches zu erforschen, der sich
weltweit zu einem der bedeutendsten

Wirtschaftszweige entwickelt hat. Vor-
derhand ging es freilich darum, die Lage

von Presse und Fernsehen im post-
kommunistischen Russland kennen- und

verstehenzulernen: eine allseits schwie-

rige Sache, soweit man es nach den
widersprilchlichen Ansichten unserer
russischen Gesprachspartner beurteilen
kann.

«Es bestehen schon 15 000 Zeitungen,
Presseagenturen und Fernsehstationen
in Russland", sagte uns der Direktor der
Medienabteilung im Informationsmini-
sterium der Russischen Federation.

«Wir sind also mitten in der Marktwirt-

schaft! Aber die Qualitat leidet darun-

ter.»

Aus der sibirischen Hauptstadt Novo
sibirsk waren sechs Journalisten und

Professoren angereist. Themen wie wirt-
schaftliche Freiheit, Korruption und
Chancengleichheit miissten doch in den
Medien Vorrang haben, meinte einer
von ihnen. Dies sei aber immer noch

nicht der Fall, denn die Manipulation,
die Waffe des ehemaligen Totalitaris-
mus, sei bis heute nicht vollstandig ver-
schwunden; sie sei nur hinterhaltiger
und sanfter geworden.

Noch dem Kulturschock J
Die dynamische Leiterin einer offent-

lichen regionalen Fernsehstation hatte
1983, noch vor der Perestroika, eine
These iiber die Notwendigkeit verfasst,
Journalisten ihre Meinung ausdriicken
zu lassen. Heute, zehn Jahre danach,
fragt sie sich, ob die These nicht umge-
kehrt werden sollte, so sehr sei die Pres-
sefreiheit verwildert: «Diese Freiheit

kommt mir vor wie jene, die man in Ir-
renhausern antrifft.» Fiir sie ist der Kul

turschock schon vorbei und das Zeitalter

der kulturellen Gleichgiiltigkeit ange-
brochen. Sie bedauert, keinen einzigen
Fall zu kennen, wo Journalisten oder
Fernsehkommentatoren fiir berufliche

Fehler getadelt worden waren. Dabei
brauche doch jede Gesellschaft ein Wer-
tesystem.

Die Idee, dass die Medien eine vierte
Macht im Staat darstellen, ist fiir den
Redaktor einer Moskauer Presseagentur
ein reiner Mythos. «Wir sind ein Land
der Amateure», sagt er, «das berufliche
Niveau schwindet. Friiher wurden unse-

re Artikel aufmerksam gelesen, und so
hatten wir das Gefiihl, einen gewissen
Einfluss ausuben zu konnen. Heute ach-
tet niemand mehr auf das, was wir
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schreiben. Wir leben in einem Gespen-
sterland, und daher bin ich in Sorge fiir
die kommenden Generationen.»
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ein junger Leiter einer Warschauer
Fernsehstation zahlreiche Ahnlichkeiten
zwischen der polnischen und der russi-
schen Situation. Nach dem Besuch eines

TV-Zentrums in Nowgorod erklarte er:
«In Ihrem Land stelle ich zwei Arten

von Medien fest. Die einen erwarten von

der Regierung, dass sie ehrlicher wird,
die andern wollen alles aufs Mai, sofort
und ohne sich um die Grenzen des

Rechts zu sorgen. Unsere Erfahrung der
letzten Jahre in Polen lehrt uns, dass es
unerlasslich ist, immer beide Seiten ei
ner Tatsache zu zeigen. Dieses Prinzip
hat uns sehr geholfen. Vor 1989 wussten
wir, dass unser Fernsehen eines der lang-
weiligsten war. Aber wahrend meiner
Ausbildung in den USA merkte ich, dass
die vorrangige Behandlung von Verbre-
chen und Gewalt genauso langweilig ist.
Wir miissen die Zuschauer fragen, was
sie wollen, und dann miissen wir ihren
Geist und ihre Gefuhle anspornen.»

Aus Indien, USA, Grossbritannien,
Frankreich, Schweden und Norwegen
waren etwa zwanzig weitere Medien-
schaffende angereist. Sie verwiesen auf
das, was nach ihrer Ansicht zu den Vor-
bedingungen einer freien Presse gehort.
«Wir diirfen niemals zulassen, dass das

unserer eigenen Lebensfiihrung gegen-
iiber viel wachsamer sein», meint er.

Auf ersten Anhieb schien diese per-
sonliche Forderung die russischen Teil-
nehmer nicht zu begeistern. «Wollen Sie
zum Beispiel, dass wir unsere Steuern
ehrlich bezahlen sollen?» rief ein alter

Routinier der russischen Presse aus.

«Was hat das zu tun mit dem, was wir
schreiben?» - Doch im Verlauf der Zu-

sammenkiinfte wurde man sich zuneh-

mend dariiber einig, dass ein Wertesy-
stem erforderlich sei, das fiir den
einzelnen wie die Gesellschaft gelte.

Zwei Gefahrerij-^:,-]

Der Chefredaktor einer nordostindi-

schen Tageszeitung schlug eine realisti-
sche Note an, indem er die Schwierigkei-
ten beschrieb, mit denen die Presse in
seiner von zahlreichen Aufstanden

heimgesuchten Provinz zu kampfen hat.
Da seine Zeitung eine politisch unab-
hangige Linie verfolgt, hat er selbst meh-
rere Morddrohungen erhalten. «Unser
Beruf steht zwei Versuchungen gegenii-
ber», erklarte er, «der Sensationslust und
der Parteilichkeit. Unsere Redaktion hat

beschlossen, die hoffnunggebenden
Nachrichten hervorzuheben. Sich auf

schlechte Nachrichten zu beschranken

bedeutet Verdriesslichkeit fbrdern.»

Nischni Nowgorod: Blick aus einem Wolgadampfer auf die Kathedrale und den Hafen.

Kamel der staatlichen Reglementation
seine Nase in unser Zelt steckt», mahnte
ein Chronist aus Florida. «Aber verges-
sen wir nicht, dass wir unsere eigenen
schlimmsten Feinde werden konnen. Oft

neigen wir dazu, uns beim Schreiben
nach dem zu richten, was die andern
Zeitungen schreiben, und dabei zu ver-
gessen, was wir der Offentlichkeit schul-
dig sind.»

Fiir einen britischen Kommentator,

der fiir mehrere grosse Londoner Tages-
und Wochenzeitungen schreibt, ist die
personliche Integritat der Journalisten
ein wesentliches Gebot. «Wir miissen

«Dieses Forum hat mir viel ge-
bracht», bemerkte der Chefredaktor
einer Nowgoroder Zeitung. «Es hat
mich im Glauben bestarkt, dass mora-
lische Werte fiir die Gesellschaft wichtig
sind.» Im Gesprach mit dem englischen
Verleger William Porter, dem Prasiden-
ten des Forums, meinte ein politischer
Analytiker aus Moskau: «Nach dreissig
Jahren Journalismus war ich soweit, dass
ich den Eindruck hatte, niemand teile
mein Ideal. Jetzt weiss ich, dass auch
andere ein Ideal haben.»

Jean-Jacques Odier


