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Liebe Leser,

«Eine Doppelnummer und ein eher anspruchsvolles Thema!», denken Sie vielleicht beim Offn, Jie-
ser Ausgabe. Da Stimmen unterschiedlichster Menschen aus ganz verschiedenartigen Landern und
Situationen der Nummer ein besonderes Geprage geben, braucht man aber ob der Lange nicht zu er-
schrecken.

Immer mehr Staaten sehen sich mit der Frage nach dem Inhalt, den ethischen Voraussetzungen und
der Funktionsfahigkeit des demokratischen Systems konfrontiert.
Ebensoviele entdecken, dass sie sich dringend um das Zusammenleben der verschiedenen Volks-
gruppen innerhalb ihrer Grenzen kiimmern miissen, damit deren schopferischer Beitrag neu ent-
deckt und gefordert wird.
Die jiingsten Ereignisse und Entwicklungen in so unterschiedlichen Landern wie Siidafrika und Po-
len, Nicaragua und der UdSSR, um nur einige zu erwahnen, beweisen dies.

Aucb in der Frage der europaischen Integration gewinnen die Regionen und Minderheiten Europas
an Bedeutung. Ende April fand in Briissel eine «Tagung der Regionen Europas» statt. Zu den Ursa-
chen und Perspektiven dieser neuen Entwicklung aussert sich in dieser Ausgabe der Siidtiroler Sena
tor Dr. Karl Mitterdorfer, gestiitzt auf seine jahrelange Erfahrung als Vertreter der deutscbspracbi-
gen Bevblkerung Norditaliens nnd auf seine Arbeit im Europaischen Parlament (EG) wie aucb im
Europarat.

In der Rubrik ZUM NACHDENKEN linden Sie einen Text des Theologen Dr. Klaus Bockmiihl mit
dem Titel: «Lasst uns Horer sein». Er beschreibt die unerlassliche Grundausriistung fiir jeden, der
sich fiir eine echte Demokratie einsetzen will, in der alle, Mehrheit und Minderheiten, ihre kreative
Rolle wahrnehmen konnen.
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Konrad von Orelli:

Was macht eine Demokratiefunktionsfahig?

Diese Frage stellte sich in alien Teilen der
Welt seit dem Ende des letzten Weltkrie-

ges immer wieder.
Als ich 1946 zum ersten Mai an einer Ta-

gung in Caux teilnahm, hatte ich gerade
mein juristisches Staatsexamen bestan-
den und eine Doktorarbeit in Verfas-

sungsrecbt iiber Fragen der Demokratie
gescbrieben.
Aber die Leute, die icb dort traf und die
zum Teil aus Gefangnissen, Straflagern
und dem Untergrund ibrer Lander ka-
men, stellten diese Fragen aus bangem,
brennendem und verwundetem Herzen.

Es war fiir sie kein akademiscbes Pro

blem.

nacb dem Krieg

Auch der Biirgermeister von Hiroshima
und Nagasaki und die 49 andern Ange-

...Tausende beute

Und heute werden wir im Westen von

Hunderttausenden, die sich vom Joch
der kommunistischen Herrschaft befrei-

en, dasselbe gefragt. Sicher denken man-
che von ihnen an die begehrten Zinsen
aller Art, welche die Freiheit eintragt.
Aber andere machen sich auch Gedan-

ken dariiber, wie und von wem das Kapi-
tal an Charakter, Verantwortung und
Vertrauen investiert werden soli, das of-
fensichtlich erforderlich ist, wenn die
Gewalt weicht.

Ein starkes Getrank

Demokratie ist wohl die menschenwiir-

digste, aber auch die schwierigste Le-
bensform fiir alle, Regierende und Re-
gierte. Warum? Freiheit ist ein starkes
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Landsgemeinde 1990: Biirgerinnen und Burger Nidwaldens

horigen der ersten japanischen Delega
tion, die von der Besatzungsmacht die
Erlaubnis erhalten hatte, Japan zu ver-
lassen, wollten eine Antwort auf diese
Frage. Die Demokratie hatte offensicht-
lich bessere Waffen produziert und sie in
die Knie gezwungen.

Unabbangigkeitskampfer
in den fiinfziger Jabren...

Wenig spater gingen uns die Nationali-
sten aus den Kolonien, die bald die Un-
abhangigkeit zu erlangen hofften, mit
der Frage an: «Jetzt ist alles erlaubt, was
den Imperialisten das Regieren er-
schwert. Aber wie, wenn einmal wir an
der Macht sind?»

Getrank. Je mehr man davon trinkt, de-
sto mehr mochte man. Aber in zu hohen

Dosen wirkt es bewusstseinstriibend und

auf die Dauer zerstorend fiir den Trinker

sowie gemeingefahrlich fiir die Gesell-
schaft. Ja, es kann sogar der Bestand der
Demokratie gefahrden. Freiheit und
Demokratie verlangen viel vom Men-
schen, charakterlich, seelisch, mensch-
lich. Sie bedeuten namlich, dass man
vierundzwanzig Stunden im Tag verant-
wortlich ist fiir sich selbst, sein eigenes
Tun und Lassen. Auch verantwortlich

fiir jeden und fiir alles im Land - eine un-
bequeme, eine spannende Situation! Ich
kann niemand anderem das Geringste in
die Schuhe schieben. Denn ich habe

stets die Freiheit und die Moglichkeit,
mit Hilfe anderer die Gesellschaft und

die Institutionen zu andern.

Wofiir lebe icb?

Diese Moglichkeit stellt uns Tag und
Nacht vor die Frage: «Wofiir lebst Du?»
Als meine Frau und ich langere Zeit in
Afrika arbeiteten, pflegten uns die Men-
schen dort zu sagen: «Wofur einer lebt,
spricht lauter als seine Worte.»

Lieblingstbeorien in Frage stellen

Eine funktionsfahige Demokratie setzt
ein gutes Mass an Charakter im einzel-
nen und in der Gesellschaft und ein all-

gemeines Minimum an moralischer In-
frastruktur voraus. Und auch Horizont

und Verantwortung! Es heisst furchtlos,
aber gleichzeitig geduldig und tolerant
gegeniiber Andersartigen und Anders-
denkenden zu sein. Man braucht die Fa-

higkeit des Zuhorens und dazu die Be-
reitschaft, seine Lieblingsidee, seine be-
sten Erfahrungen und die Konsequen-
zen, die man daraus gezogen hat, immer
neu in Frage zu stellen. Offen sein fiir
die Wahrheit, wie sie kommt, wann sie
kommt, von wem sie kommt. - Beweg-
lich sein und doch sich selber treu.

l^rannei und Korruption

William Penn, einer der Griindervater
der USA, sagte zu einer Zeit, als Zehn-
tausende von Fltichtlingen dem Elend
und der Tyrannei Europas entronnen
waren und in der Neuen Welt neu begin-
nen wollten: «Wir miissen uns entschei-

den, uns von Gott regieren zu lassen,
Oder wir verdammen uns dazu, von Ty-
rannen beherrscht zu werden.» - Er

machte sich keine Illusionen iiber die

menschliche Natur.

Auch wir in der sogenannten freien Welt
tragen die Motive der Diktatur, der Kor
ruption in uns. Darum konnen diese
Krafte so plotzlich eine ganze Gruppe
Oder ein Yolk erfassen. All das, was die
Menschen in den heute freier geworde-
nen Landern loszuwerden wiinschen,
gibt es auch bei uns: Ausbeutung, Unter-
driickung, Bevormundung, Korruption,
Frechheit, Arroganz, Einbildung, Bruta-
litat, Sadismus, Grausamkeit, Lug und
Trug. Auch die Wohstandsausniitzer mit
verschiedenen Luxuswagen, mehreren
Landhausern und Bankkonten zweifel-

hafter Herkunft in verschiedenen Lan

dern. Ebenso riicksichtslose Fanatiker,
die ihre Ideen andern aufzwingen wol-
len. ►



funktionsjahig? - Fortsetzung

Teil der menschlichen Natur

Macht ohne Gewissen, Politik ohne Ge-
wissen, Wirtschaft ohne Gewissen, In
formation ohne Gewissen - davon gibt
es in unseren Landern auch mehr als ge-
nug. Aber sie werden zum Teil in Gren-
zen gehalten durch die politische Kon-
trolle, wie sie die Demokratie auf alien
Stufen vorsieht - und durch wachsame

Burger und die Medien. Doch es bleibt
die Frage: «Wer kontrolliert die Kon-
trollierenden?» Denn allzu leicht steigt
ihnen ihre Rolle und die Macht, die ih-
nen daraus erwachst, in den Kopf. Die
iiblen Krafte sind Teil der menschlichen

Natur - in der Demokratie ebensogut
wie in der Diktatur und selbst im Robin

son auf seiner einsamen Insel. Sie sind

leider oft zaher als unser bester Wille.

Gott allein ist starker

Gottvund das Gewissen allein sind star

ker als diese Krafte. Nur sie konnen die-

se gefahrlichen Triebe zahmen, ordnen,
leiten, heilen. Aber nur zu ihren - Gottes
und des Gewissens - Bedingungen.

Fine davon ist, dass diesen Quellen und
Motoren der Gesundung von Seele und
Charakter des einzelnen und der Gesell-

schaft Raum und Zeit eingeraumt wer
den. Hektik und Betriebsamkeit verhin-

dern oft ihr Wirken. Man muss ihre Kon-

struktion, aber oft auch ihre unangeneh-
men Wahrheiten suchen, auf sie warten,
sie kommen lassen, auf sie horen. Man-
che fliichten sich in die Uberbeschafti-

gung, um nicht unangenehme Fragen,
die etwas in ihrem Innern stellen moch-

te, aufkommen zu lassen und um nicht
sich, ihre eigene Lebensweise und ihr
Lebensziel in Frage stellen zu miissen.
Vor der Wahl zwischen einer Herrschaft

Gottes und des Gewissens einerseits und

der Diktatur der iiblen Krafte anderseits

steht jeder immer wieder, auf alien Ge-
bieten des Lebens, in Familie und Ge-
sellschaft, in Verband, in der Schule, in
Politik und Wirtschaft.

Siebenhundertjahrfeier

Wir Schweizer, die wir auf 699 Jahre
Freiheit zuriickblicken konnen, haben
einige Erfahrungen gemacht darin, was
den Prozess der Verantwortung fordert
und was ihn bremst. Uns fiber diesen

Kampf zu besinnen und unsere positiven
und negativen Erfahrungen weiterzuge-
ben - dies ware vielleicht unsere interes-

santeste und hilfsreichste Jubilaumsbot-

schaft fiir die Siebenhundertjahrfeier
unseres Bestehens als Eidgenossen-
schaft 1991. Gleichzeitig konnte es eine
bescheidene Hilfe fiir jene sein, die da-
bei sind, ein Leben in Demokratie und
Freiheit zu beginnen.
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Grundlegende Werte
Gesprach mit Bronistaw Geremek, Fraktionsvorsitzender

von Solidamosc im polnischen Parlament

Der Name des Sozialhistorlkers Broni-

slaw Geremek ist zwar weniger bekannt
als jener Lech Walfsas. Doch in der Ent-
wicklung der letzten Jahre spielte er wie
viele andere Kollegen dank enger Zu-
sammenarheit mit Walgsa eine wichtige
Roile. Geremek, der in Paris doktoriert
hat, ist Autor einer Studie iiher die Ar-
mut und das Erharmen in Europa, wel-
che letztes Jahr in deutscher Sprache
veroffentlicht wurde. Man findet darin

eine sorgfaltige Analyse der zwischen-
menschlichen Beziehungen im Laufe der
Jahrhunderte und einen Sinn fiir ethi-
sche Werte. Unser Redaktionskollege
von «For a Change» hefragte ihn kiirz-
lich in Warschau.

Einer parlamentarischen Fraktion vor-
zustehen heisst, mitten im neu erwach-
ten offentlichen Leben unseres Landes

zu stehen. Jahrelang existierte kein Par-
lament, doch jetzt wird es im Leben Po-
lens zu einer immer wichtigeren Institu
tion. Meine eigene Stellung ist unge-
wohnlich in dem Sinne, dass hinter unse-
rer Fraktion, der Solidamosc, keine ei-
gentliche politische Partei steht. In einer

polnische Gesellschaft und nicht zuletzt
auf unsere Fraktion.

Sie vertraten offenhar urspriinglich die
Meinung, man sollte der Nomenklatura*
Gelegenheit hieten, ihr Verhalten zu an-
dern. Spater sagten Sie jedoch, nun sei es
an der Zeit, sich zu trennen. Dann
aher...

Seit Beginn der Rundtischgesprache war
die Nomenklatura der empfindliche
Punkt. Uns war klar, dass sie die Stiitze
des kommunistischen Machtgebaudes
bildete. Nomenklatura - das bedeutet

1200 000 Personen, die von der Kommu
nistischen Partei abgeordnet worden
waren. Wir bekamen den Eindruck, dass
unsere Gesprachspartner am runden
Tisch - der General (JaruzelskL^ie
Red.) und die Vertreter der Kom li-
stischen Partei - sich auf diesem Punkt

nicht andern wollten. Dies zeigte sich re-
gelmassig dann, wenn die Nomenklatura
zur Sprache kam. Jedesmal, wenn wir
Massnahmen zur demokratischen Ge-

staltung des offentlichen Lebens vor-
schlugen, war die Antwort: «Klar, geht in
Ordnung!» Verlangten wir hingegen,

Bronislaw Geremek (Mine) mit Lech Walesa in Genf, Juni 1981

Demokratie ist dies sonst der Normal-
fall. Unsere Fraktion indessen ist so plu-
ralistisch wie die «Solidaritat» selbst.
Unsere Einheit wird nicht durch eine
Organisation gewahrleistet, sondern
durch eine Art moralische Gemein-
schaft. Wie wir glauben, ist es nicht so
sehr unser politisches Programm - nam-
lich dasjenige der Demokratisierung -,
das uns zusammenhalt, sondern viel-
mehr grundlegende Werte. Um diese
ging es uns seit den Anfangen der «Soli-
laritat», und sie wirken einigend auf die

dass bei der Wahl eines Fabrikdirektors

nicht dessen politische Linientreue, son
dern seine fachlichen Fahigkeiten ent-
scheidend sein miissten, so war rein
nichts zu machen. Daher erachteten wir

es als besser, wahrend eines Jahres in der
Opposition auszuharren, als in die Re-
gierung einzutreten. Es schien uns ein
Irrweg, in einer Koalition mitzuwirken,
ohne dass das System der Nomenklatura
beseitigt war. Im August letzten Jahres
beschlossen wir dann allerdings - und
wir waren uns bewusst, wie gewaltig viel



Interview von

John Williams

auf dem Spiel stand die Macht zu
iibernehraen.

Blinder Gehorsam

Hier sollte ich wohl sagen, dass die Lage
nicht ganz so ist, wie wir sie uns vorge-
stellt batten. Definitionsgemass sind die
Leute der Nomenklatura gehorsam. Sie
wissen, dass sie sich den Befehlen der
zentralen Macht zu unterziehen haben.

Sie waren also auch bereit, andern zu ge-
horchen, als die Macht auf diese iiber-
ging. Es sind nicht die Leute der Nomen
klatura, sondern es ist ihr System, das
unserem Land den Weg zur Verande-
rung versperrt. Es weist gewisse Verhal-
tensmuster auf. Das wichtigste Kennzei-
cbafc..der Nomenklatura ist, dass ihre
Et ^/leidungen ausserhalb des eigenen
Einflussbereiches getroffen werden,
namlich im Parteiapparat. Und nun soil-
ten diese Menschen plotzlich selbst ent-
scheiden! (...)

Was halten Sie von den Ansserungen je-
ner, die sich Sorgen machen, weil sich die
Nomenklatura in der Industrie immer

noch selbst bereichert? Konnte dies die
wirtschaftliche Erholung so sehr ver-
langsamen, dass das Volk die Geduld ver-
liert?

Die Leute vom Parteiapparat versuchen,
politische Macht in wirtschaftliche um-
zuwandeln, politische Vorrechte in fi-
nanzielle und materielle. Dies miissen

wir erdulden und hoffen, der Markt -
der wahre Markt - werde hier Recht

sprechcn.

Di^gelbe Philosophic
Id. /icine, das Vorgehen der Solidar-
nosc bestand seit ihrem Beginn in mora-
lischer Aufriistung. Im Juni 1981 konnte
ich in Genf mit Vertretern Ihrer Bewe-

gung sprechen, und dabei hatte ich das
Gefiihl, die Handlungsweise der Soli-
darnosc sei tatsachlich die Philosophic
der Moralischen Aufriistung. Vor allem
lehnen Sie die Gewalt ab. Auch wir wa

ren der Meinung, der Verzicht auf Ge
walt stelle das wirksamste Mittel dar, um
sich gegen Gewalt, Unterdriickung und
autoritare Regime zur Wehr zu setzen.
Jetzt nach neun Jahren mochte ich sa

gen, dass diese Philosophic erfolgreich
war. Und wenn der Geist der Freiheit,
der jetzt Mitteleuropa ergreift, so viel
Erfolg hat, dann deshalb, weil in den
meisten Fallen unsere Freunde dasselbe

Vorgehen wahlten, und weil sie sahen,
wie wirkungsvoll es ist. Dabei geht es
nicht allein um einige moralische Ge-
fiihle, sondern ebensosehr um cine sach-
liche Analyse.

Die Idee des runden Tisches schien un-

mdglich, als Sie diese vorschlugen, aber

Von Anfang an dabei
Ein Griinder der Land-Solidaritdt berichtet

Wieslaw und Marzena K^cik

Wie wurden Sie aktives Mitglied der
Land-Solidaritiit?

1977 kamen Bauern nach Warschau, um fiir
ihre Sache Unterstiitzung zu suchen. Ohne
organisiert zu sein, kamen sie aus alien Tei-
len Polens. Der Pensionierungsplan, den
die Regierung fiir sie ausgearbeitet hatte,
enthielt namlich cine unannehmbare

Klausel: die Unmoglichkeit, Grund und
Boden an direkte Nachkommen zu verer-

ben. Die polnische Landwirtschaft war je-
doch immer in Form von Privatbetrieben

organisiert gewesen. Es ging also um eine
verkappte Verstaatlichung des Bodens.
Daraufhin weigerten sich die Bauern,
Steuern zu bezahlen, und bestreikten die
Milchablieferung.

seither haben Berlin, die Tschechoslowa-
kei, Ungarn...
Ja, in all diesen Liindern wird versucht,
nicht nur die Philosophic und die ihr zu-
grundeliegenden moralischen Prinzipi-
en zu iibernehmen, sondern auch den-
selben Handlungsablauf. Was bedeutet
denn der runde Tisch? Zuallererst das

Akzeptieren des Prinzips eines Dialogs.
Denn mit einem Gegner kann man kein
Gesprach fiihren. Beide Seiten miissen
die gleichen Referenzen - namlich mo
ralische - annehmen konnen und sich

auf das nationale Wohl und Interesse

ausrichten.

* Nomenklatura: Diese hat jahrelang im.^
Auftrag der Kommunistischen Partei die
ost- und mitteleuropdischen Lander verwal-l
tet und regiert. Beamte, Fabrikdirektoretm
usw. gehoren dazu, sogut wie die Geheim-:_
polizei.

Wie kam der Kontakt zwischen diesen Bau

ern und Ihnen, einem Philosophen, zustan-
de?

In Warschau wandten sie sich an meine

Schwiegermutter, die schon vor dem Krieg
aktiv in der Bauernbewegung mitgestritten
hatte. Nachdem ich mir die Forderungen
der Bauern angehort hatte, versuchte ich
ihnen zu helfen. Zuerst schrieb ich fiir sie

einen Protestbrief, dann grundeten wir ei-
nen Ausschuss zur Selbstverteidigung. Als
«Radio Free Europe» dariiber berichtete,
schlossen sich uns mehr Bauern an.

Vor ihrer offiziellen Anerkennung hatte
die Vereinigung also ihren Sitz bei uns zu
Hause. Um die Leute zu bilden, grundete
meine Frau eine Art Volkshochschule. Ich

wurde Redaktor ihrer Zeitsehrift, nahm an
ihren Gesprachen mit den Behdrden teil,
vertrat sie vor Gericht. Es war ein langer
Kampf bis zur offiziellen Anerkennung.
Sobald diese aber am 12. Mai 1981 erreicht

war, sagten wir ihnen: «Nun macht alleine
weiter!»

Schon in den sechziger Jahren hatte ich
mich der Opposition angeschlossen, zuerst
in der offiziellen Pfadfinderbewegung,
dann in einer von uns geschaffenen, gehei-
men Pfadfinder-Organisation. 1970 kam
ich zum erstenmal ins Gefangnis, weil wir
mit Freunden eine Diskussionsgruppe or
ganisiert hatten. Dies geniigte dem Staat,
um uns als Terroristen abzustempeln. Ich
bekam dreieinhalb Jahre.

Nach der Entlassung aus dem Gefangnis
verheiratete ich mich und begann mein
Philosophiestudium bei den Jesuiten in
Warschau und Krakau. Natiirlich blieb ich

gleichzeitig aktiv im Kampf fiir unserem



Rechte. Ich beendete mein Studium wah-

rend der ersten grossen Streiks, das heisst
1976. Als 1977 in Krakau ein Student geto-
tet wurde, griindeten wir ein Solidaritats-
komitee. Damals wurde dieses Wort erst-

mals im heute gebrauchlichen Sinn im
Land bekannt. Ich beteiligte mich auch
beim KOR, dem Komitee fiir die Rechte
der Arbeiter. In der Folge wurde ich mehr-
mals verhaftet, besonders zur Zeit des
Ausnahmezustandes. Auch meine Frau

war mehrmals im Gefangnis.

Und die Kinder?

Meist war nur einer von uns verhaftet. Sas-

sen wir gleichzeitig, kiimmerten sich Ver-
wandte urn die Kinder.

Als die «Land-Solidaritat» anerkannt wor-

den war, suchten wir nach neuen Aktions-
formen. Ich wusste nicht, wie sie aussehen
sollten. Da uns damals die politische Lage
jegliche Aktivitat verbot, gingen wir ins
Ausland, um uns weiterzubilden, zuerst
nach Frankreich und 1985 nach Schweden.

Dort besuchten meine Frau und ich Kurse,
um eine Volkshochschule auf die Beine

steJJen zu konnen, denn bei uns haben Leu-
te vom Land keinen Zugang zur Bildung.
Bei unserer Ankunft in Schweden fanden

wir keine Gelegenheit, unser Glaubensle-
ben mit anderen zu teilen. Zu Hause hat-

ten wir uns in einer christlichen Bewegung
zur Erwachsenenbildung engagiert. Die
polnische Gemeinschaft in Schweden hot
uns wohl die Sakramente, bestand jedoch

aus einem eher selbstbezogenen Kreis von
Emigranten.

Schliesslich lernte ich schwedische Men-

schen kennen, die mir erklarten, sie sahen
in Polen dank dem dort neu aufbliihenden

Glauben eine Hoffnung fiir die Welt. Diese
Vision bewegte mich zutiefst, und diese
Menschen wurden auch meine Freunde.

1988 brachten sie mich nach Caux. Was

mich dort iiberraschte, war das direkte An-
packen der Probleme: Man wandte sich an
Gott fur jede Entscheidung, und sei sie
noch so klein. In Polen hingegen bauen wir
viele Kirchen; doch hatte ich selten erlebt,
dass ein Priester Gott fragte, ob dies auch
richtig sei. Ich war auf eine Art Verkiindi-
gung des Evangeliums gestossen, die das
Alltagliche ganz in Gottes Hand gibt.
Dank ihr lerne ich, Gottes Willen von mei-
nem eigenen zu unterscheiden. In Caux
wird der einzelne ermutigt, sich ins offent-
liche Leben einzubringen, wahrend man
bei uns dem System die Entscheidung
uberlasst.

Wie sehen Sie die Beziehung Polens zu sei-
nen Nachbarlandern und zu den westlichen

Staaten?

Meine sozio-politische Gewissenserfor-
schung begann, als die polnischen Bischofe
den deutschen Bischdfen einen Brief

schrieben. Meine Erziehung hatte mir ei
nen grossen Hass auf die Deutschen mitge-
geben. Als ich in den Ruinen Warschaus
aufwuchs, wussten die alten Leute von

nichts anderem als von den Kriegsgreueln
zu erzahlen. Die Versohnung mit Deutsch-
land und mit alien seinen Nachbarn ist eine

Herausforderung, die wir, das polnische
Volk, heute annehmen sollten.

Vor einem Jahr besuchten wir mit einigen
schwedischen Freunden der Moralischen

Aufriistung den Bischof von Przemysl. Je-
mand stellte ihm eine Frage iiber den west-
lichen Materialismus. Der Bischof meinte,
dies sei das grosse Problem, das sich heute
fiir Polen und die anderen Oststaaten stel-

le, denn dort wurden die Menschen mit
dem «Traum der Dinge» leben, was nicht
weniger schlimm sei als der Materialismus
selbst.

Jetzt, da sich fiir uns der Westen - fiir euch
der Osten - offnet, ist die Sicht, in welcher
sich die Begegnung zwischen den beiden
Teilen Europas vollziehen wird, von gross-
ter Bedeutung. Die Ostdeutschen werden
vielfach vom Wunsch nach Besitz in die

BRD getrieben - ebenso die Sowjets^die
nach Polen oder Jugoslawien gehe/^^d
die Polen nach Berlin. Sie sehen nicht die

Menschen, nur die vollen Kaufhauser. Wir
Polen mussen uns jetzt fragen, was wir zu
bieten haben. Deshalb wollte der Bischof

dem Problem auf den Grund gehen. So hat
er Leute aus seiner nachsten Umgebung an
die Sommerkonferenzen 1989 nach Caux

geschickt und fur Juni 1990 eine MRA-
Tagung in Jaroslaw iiber diese Themen
einberufen. Interview: Philippe Lasserre

Anliegen junger Polen

(i
BARBARA: Jaroslaw ist ein kleines Stiick
Polens und der Moralischen Aufriistung.
Wir alle sind Polen und wohnen in Polen,
sind also Nachbarn Deutschlands - wie wir
hoffen, des ganzen Deutschland, der
CSFR, der UdSSR und ebenso Litauens
und Lettlands. Wir sind 37 Millionen Po
len; 2 Millionen wohnen in Warschau. Ver-
glichen mit der Schweiz ist dies ein grosser
Unterschied, aber zwischen Caux und dem
neuen Zentrum in Jaroslaw besteht bloss
ein kleiner: Caux ist ein ehemaliges Hotel
und Jaroslaw ein friiheres Kloster, ziem-

lich zerfallen - aber wir haben brennende
Herzen. Zu sehen, was sich in Caux vor
vierzig Jahren abgespielt hat, gibt uns Mut.
Vor allem haben wir eine prazise Sicht fur
das Zentrum in Jaroslaw: Wir gehdren zu
Europa und wollen Teil eines Ganzen sein.
Historisch bedingt bestehen Probleme mit
Deutschland, Russland, der Ukraine, der
Tschechoslowakei. Und wir denken, Jaro
slaw werde helfen konnen, Losungen her-
beizufiihren - ohne iibrigens Caux zu kon-
kurrenzieren!

Dass wir der Moralischen Aufriistung be-
gegneten, verdanken wir unsern schwedi
schen Freunden, denen wir von ganzem
Herzen danken mochten. - Wir kennen die

Moralische Aufriistung erst seit kurzem.
Fraglos kennen wir ihre vier Massstabe,
und wir haben offene Augen und Ohren.
Wir beobachten Sie und mochten auch Ih

re Ideen anhoren, die uns helfen.

CLAUDE: (Frankreich) Im letzten Okto-
ber nahm ich in Warschau an einem Tref-
fen all jener teil, die zuvor in Caux gewesen
waren. Mir fiel besonders auf, wie der Auf-
enthalt in Caux etwas in Bewegung gesetzt
hatte - einzeln und gruppenweise - und
wie einfache Erlebnisse aus dem taglichen
Leben wahrend eines ganzen Vormittags
ausgetauscht wurden.

JOANNA: Mein Aufenthalt letzten Sum
mer in Caux brachte mir keine spektakula-
re Anderung. Jedesmal, wenn ich danach
gefragt werde, komme ich in Verlegenheit.
Aber eines kann ich sagen: Hier konnten
wir eine neue Art westlicher Menschen se
hen. Fur uns waren Sie reiche Leute, die im
Komfort und Materialismus leben. Aber

hier sahen wir andere Menschen, die in ei
ner ganz anderen Atmosphare leben und
ein anderes, gutes Denken haben.

BARBARA: Wir sind zu dieser Arbeitswo-
che gekommen, um auch etwas geben zu
konnen, denn die Moralische Aufrustung
spricht uns an; sie macht uns neugierig.
Vielleicht staunen Sie jetzt, aber Polen hat
seit fiinfzig Jahren unentgeltlich und ohne
Rast und Ruhe gearbeitet. Wir reag'^^n
sehr skeptisch auf alles, was nach Gemein
schaft aussieht. Aber hier ist es anders.
Hier geben die Menschen ihr Bestes. Man
kann als Gast hier sein und sich gleichzei
tig wie zu Hause fiihlen.

Meine Freunde sprachen von der warm-
herzigen Atmosphare in Caux, und bei uns
zu Hause und am Arbeitsplatz fehlt oft die
ser Geist. Seit dem letzten Sommer in Caux

haben wir versucht, etwas von dieser At
mosphare zu verbreiten - das ist oft nicht
leicht. Aber das Zentrum in Jaroslaw
konnte mithelfen, diese Erfahrung leben-
dig werden zu lassen. Nach den Begegnun-
gen in Caux fiihlte ich mich sehr demutig.
Wir Polen meinen, glaubig zu sein, ein ho-
hes moralisches Niveau zu haben - und da-

bei suchen wir standig unser Leben selbst
zu organisieren, Stiick um Stuck. Ich wurde
immer sehr wiitend, wenn etwas anders
herauskam, als ich wollte. Nach Caux ver-
suchte ich die Lage anders zu betrachten:
zu verstehen, dass Gott besser weiss, was
ich tun soil, und mich zu bemiihen, heraus-
zufinden, was er fiir mein Leben will. Mich
zu freuen an dem, was er ist und was er mir
gibt. Das will ich tun, aber leicht ist es
nicht!



Am 15. Mai ietztcn Jahres hicJt

Dr.theol. Klaus Bockmuhl die

Ansprache an der Abschlussfeier
(«convocation») des Regent Col
lege in Vancouver, Kanada, an
dem er seit etlichen Jahren den

Lehrstuhl fiir Theologie und
Elhik innehatte. Wahrend dieser

Ansprache war er schon stark
durch sein Krebsleiden ge-
schwiicht, und es stellte sich her-
aus, dass dies sein letzter offent-
licher Auftritt sein sollte. Wenige
Wochen sptiter vvurde er, umge-
ben von der Fiirsorge seiner Fa-
milie und der trcuen Freund-

ZUM NACHDENKEN:

Regent College (der Neubau)

schaft seiner Mitarbeiter am Re-

g#^.College in die Ewigkeit ab-
bej Lifen.

Sein letzter Besuch in Caux vor

drei Jahren ist besonders all je-
nen in lebhafter Erinnerung, die
sich mit ihm und seiner Frau Eli

sabeth am Friihstiickstisch zum

Austausch, Gesprach und Gebet
trafen.

Es freut uns, ziemlich genau ein
Jahrnachjener akademischen
Feier den Text der Ansprache
«Lasst uns Florer sein» hier \ er-

offentlichen zu diirfen. Er fasst

vielcs von dem zusammen, was
Klaus Bockmilhl in seiner Lehr-

ttitigkeit am Regent College w ie
auch an seinen friiheren Wir-

kungsorten in Basel und Heidel
berg beseelte und er als seinen
hochsten Auftrag empfand.

Lasst uns Horer sein!

... «Convocation» ist also ein lag des Dan-
kes an GoU dal'iir, dass er uns durch ein La
byrinth von Unsicherheiten sicher hin-
durchgefiihrl hat. Wirwoilen danken, dass
vvir bevvahrt warden, fur aile aiisserlichen
Gaben und Lcbcnsmittel wie auch fiir die
innerlichen Gabon und Begabungen, die
hervorgctreten sind. Wir sind dankbar
nicht nur, dass Sic, die Studicrcnden, es ge-
sehafft haben, sondern dass auch das Col
lege iiberleble dass es nicht in Zahlungs-
schwierigkeiten geriet, was ja bei einer jun-.
gen und grosstenteils ohnc Zuschiisse ar-
bcitcnden Institution leicht hatte passie-
ren konnen.

Ferncr: Wenn wir nun heute innehalten
und Dank sagen, so tun wir dies auch als
einzelne fiir einzelne, das heisst, wir dan-
ken ganz persdnlich fiir die Menschen, die

: uns konkret geholfen haben, diesen Tag zu
errcichen. Wir haben viel Fiirsorge und
Freundschaft erfahren. Darum freuen wir

uns heute abend ganz bcwusst an der Giite
Gottes, und wir sollten das konkret z.um
Ausdruck bringen, indera wir hingehen
und einigen Leu ten personlich danken fiir
die Wohltaten, die uns durch sic erreicht
haben:

Dariiber hinauswollen wir nicht vergessen,
Gott dafiir zu danken. dass er uns von dor
Sinnlosigkeit erlost und in unscr Leben ei-
nen Sinn hineingelegt hat. Diese Erfah-
rung machen vieic Menschen, die dem
wahren Christentum begegnen und darin
ein Ziel und eine Aufgabe fiir ihr Leben
findcn. Es scheint mir beinerken.swert,
dass in unserer Zeit aufgekliirtc Manner
und Fraucn nur sic selbst sein wollen, vol-
lig individualistisch, dann aber zwangsliiu-

: fig feststellen miissen, dass ihr Leben sinn-^
Tos.geworden ist, weil es seines grosseren
Zusammenhanges, seiner Perspektive be-

raubt vvurde. Angesichts dcssen lernt man,
fiir die Erldsung von der Sinnlosigkeit und
das Geschenk eines hdhcren Zieles dank-

bar zu sein, die uns im christlichen Glau-
ben zuteil werden.

Dankbarkeit ist fiir die Menschen immer

wesentlich. Nicht umsonst sagt Paulus,
dass allc unsere Gebcte von Danksagimg
begleitet sein sollen.
Oft ist sie der cinzigc Weg aus emotional
verwirrendcn Situationen. Denn dann off-

net sie die Augen fiir eine klarere Sicht der v.
Menschen, der Dinge und der Umstiinde.
«Ich will den Namen Gottes loben mit ei-

nem Lied und will ihn hoch ehren mit
Dank» (Ps. 69,30). Dies ist also der erste
Ton, der bei der «convocation» angcschla-
gen werden muss.

Wenn Dankbarkeit das erste vvescnfliche

Element einer Abschlussfeier ist, so ist ein
zweites wesentliches Element, dem am En-
de eines Studienjahres Beachtung gebiihrt,
die Vergebung. «So fern der Morgen ist
vom Abend, lasst er unsre Ubertretungen
von uns sein» (Ps. 103,12). Wir wollen heu
te nicht vcrsaumen, unser Gebet und unse
re Bittc um Vergebung der Siinden und
Versaumnisse, deren wir uns in den letzten
Monatcn und Jahren schuldig gemacht ha
ben, vor Gott zu bringen. Lasscn Sie mich
konkret werden: Ich glaubc, ich darf auch
im Namen meincr Kollegen sprechen,
wenn ich sage, dass wir als Lehrer in beson-
dcrcr Weisc Studierende und Mitarbeiter

um Vcrzcihimg zu bitten haben fiir jedcs
unangebrachte Wort und jede unangemes-
sene Tat. «Wir verfehlen uns alle mannig- :
faltig», so sagt Jakobus im Neuen Testa
ment (Jak.3,2) und hat dabei besonders die
Lehrer der Kirche im Blick.

Ganz klar, wir alle miissen Gott um Verge- ►

«Ein Arheitswutiger im Reiche Gottes, das war ein Ehrentitel!»
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bung bitten. Wir miissen einander um \ ci-
zeihung bitten. Mit der gleichen Konkret-
heit, die wir der Dankbarkeit zugewiesen
haben, sollten wir Verzeihung von einan
der erbitten und einander gewahren, ganz
personlich. Dies ist fiir uns nicht nur er-
strebenswert, um unserer Zeit am Regent
College in guter Erinnerung zu behalten.
Vielmehr konnen wir nur auf der Grundla-
ge der Vergebung einen neuen Lebensab-
schnitt in Freiheit beginnen, also ohne ei
nen auf uns lastenden moralischen, geist-
lichen, seelischen Druck, ohne Schuld aus
der Vergangenheit, die so leicht die Zu-
kunft bestimmt.
Indem wir Dank und Vergebung hervorho-
ben, haben wir - nicht ohne ein Bewusst-
sein des Paradoxen - im Augenblick des
«commencement», am Anfang eines neu
en Lebensabschnitts, zuriickgeschaut in
die Vergangenheit. Aber selbst wenn wir
uns nun der Zukunft zuwenden, werde ich
Ihnen keine mitreissende Herausforde-
rung bieten, die Sie dann ergreifen und er-
kampfen konnten. Ich biete Ihnen etwas,
das aussieht wie ein weiteres Paradox und
eine unerwartete Antiklimax. Viele von Ih
nen haben Seminararbeiten und Examina
hinter sich und sind jetzt bereit, auszuzie-
hen und die Theorie in die Tat umzusetzen.
Eine Ansprache zur Abschlussfeier betont
normalerweise, dass die Koffer gepackt,
die Schuhe geschniirt und alle bereit sind
zu gehen. «Legen wir los!» Gegen die
Spielregeln werde ich heute abend jedoch
nicht als der fungieren, der den Startschuss
fiir Ihren Wettlauf abfeuert, der die Begei-
sterung entziindet oder der Ihnen ein letz-
tes Wort der Ermutigung spendet fiir den
Wettkampf, der vor Ihnen liegt. Vielmehr
bitte ich Sie, die Bremse anzuziehen, inne-
zuhalten, den Start zu verschieben und
«auf den Herrn zu harren». Ich bitte Sie
vor und iiber allem; «Lasst uns Horer
sein!»

Klaus Bockmiihl

Jesus hebt diesen Punkt in der Gegeniiber-
stellung der Haltung von Martha und Ma
ria hervor: Martha ist um die Versorgung
der vielen Gaste bemiiht, wahrend Maria
zu Jesu Fussen sitzt und ihm zuhdrt. Und
es ist Maria, die seine Zustimmung erhalt;
«Eins aber ist not. Maria hat das gute Teil
erwahlt; das soli nicht von ihr genommen
werden» (Lk. 10,42). Jesus ruft uns auf, der
Haltung von Maria den Vorzug zu geben.
Ich bin zu der Uberzeugung gelangt, dass
von «der Fiille der Erbarmungen Gottes»
(Ps. 106,7 [Jerusalemer Bibel]), die ich
empfangen habe, meine jiingste Krankheit
mich diese Lektion lehren sollte. Es ist ein
Ruf jenseits von christlichem Aktivismus
zu dem Horen, das im Gebet und in der
Meditation der Heiligen Schrift stattfin-
det. Es ist ein Ruf, aus dem Empfangen
heraus zu handeln.
Wenn mich in der Vergangenheit jemand
einen Arbeitswiitigen genannt hatte, wiir-
de ich insgeheim geantwortet haben: «Na-
tiirlich, was denn sonst?» Ein Arbeitswiiti-
ger im Reich Gottes, das war ein Ehrenti-
tel! Ich sah meine christliche und meine
menschliche Wiirde, mein Selbstvertrauen
und meine Selbstachtung darin begriindet,
dass ich ein «Arbeiter» in Gottes Weinberg

war. Aber Jesus hat gesagt; «Ich nenne
euch nicht mehr Knechte» (Joh. 15,15 [Je-
rusalemer/Ztircher Bibel]). Die Summe
des Christentums - Liebe Christi, dem
Meister nachfolgen - ist nicht in erster Li-
nie ein Arbeitsverhaltnis. Auch nennt Je
sus seine Jiinger nicht (wie ein psychologi-
scher Schwindler es vensuchen konnte)
Freunde, um zu erreichen, dass sie sich
noch starker mit ihrer Arbeit identifizie-
ren, - was ja auch manchmal zur Anstache-
lung des Ehrgeizes im Bereich der weltli-
chen Berufe geschieht. Wir brauchen uns
nicht zu fiirchten: Die Liebe zu Christus
wird aus sich selbst heraus alle notige Mo
tivation und Identifikation mit seinen Zie-
len und seiner Arbeit heiworbringen. Wir
sind jedoch mit einer Situation konfron-
tiert, in der es nicht reicht, die Quantitat
der Arbeit zu gewahrleisten; wir miissen
auf ihre geistliche Qualitiit achten. Wir
werden konfrontiert mit der Frage der
Richtung (nicht nur mit der der Energie
und der Schubkraft) dessen, was wir tun.

Die wichtigste Ausriistung

grundlegende Fehldeutung des Christen
tums. Das Hdren auf die Stimme Gottes
kommt zuerst und muss allem Tun voraus-
gehen. Das ist schon in der bemerkenswer-;
ten alttestamentlichen Parallele zur Ge-
schichte von Maria aus Bethanien ange-
deutet, wenn Mose in seinem Segen iifcr
Israel betet: «Alle Heiligen sind in deiner
Hand. Sie werden sich setzen zu deinen
Fussen und werden lernen von deinen
Worten» (5. Mo. 33,3). Der Aufrufzum Ho
ren ist die erste Forderung, die der Pro
phet ausspricht: «H6ret, ihr Himmel, und
Erde, nimm zu Ohren, denn der Herr re-
det!» (Jes. 1,2). Das Horen auf Gott ist der
erste Schritt zur Gottesliebe und als sol-
cher von absolut zentraler Bedeutung fiir
Israel. «H6re, Israel, der Herr ist unser

i Gott, der Herr allein. Und du sollst den
Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und mit aller dei
ner Kraft. Und diese Worte, die ich dir
heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen
und sollst sie seinen Kindern einschar-
fen...» (5.Mo.6,4-7). In gleicher \^ise
ruft uns Gott im Neuen Bund auf zu I'^i,
auf Jesus zu horen: «Dies ist mein Irctfer
Sohn; den soUt ihr horen!» (Mk. 9,7).

Nun gibt es heute mindestens drei popula-
re Philosophien, die offen oder versteckt
die christliche Haltung des Horens be-
kampfen. Wenn wir sie uns naher anschau-
en, dient das nicht nur dazu, sie als die Fal
len zu entlarven, die sie darstellen, son-
dern hilft uns auch, den Gegenstand welter
zu klaren, um den es uns geht. Die erste
dieser drei Geisteshaltungen ist der Akti
vismus. Er geht Hand in Hand mit der
technologischen Neigung der modernen
sakularen Zivilisation. Sein Pragmatismus
und sein Utilitarismus betonen das
Brauchbare und das Machbare. Die vielen
Bticher, die dazu anieiten wollen, «how
to...» d.h. wie etwas zu tun bzw. zu errei
chen ist, sind ein Zeugnis hierfur. Diese
Einstellung hat auch grosse Teile der
lichen Christenheit erfasst. •
Im gleichen Zusammenhang mache ich
mir heute Gedanken iiber den neuen Indu-

Wenn wir von Regent College weggehen,
ist unsere wichtigste Ausriistung eine in-
takte Gebetsbeziehung zu Gott in Chri
stus. Eifrig zu sein, ist nicht alles, sondern
geistlich lebendig und aufmerksam fiir sei
ne Hinweise und die Kundgaben seines
Willens; nicht einfach eifrig zu sein, son
dern zu horen und inspiriert zu werden.
Das ist die Bedeutung von «Trachtet zuerst
nach dem Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit» (Mt. 6,33). Der Vorrang ge-
biihrt dem Horen.
Hiiten wir uns vor dem verfiihrerischen
Glanz der Arbeitswut, vor den Augen-
blicken, in denen wir uns insgeheim sagen,
wie wunderbar es doch ist, erschopft zu
sein im Werk des Herrn, - davon, dass man
sich zumindest richtig «ins Zeug gelegt»,
«sein Bestes gegeben» hat. Nein, es ist weit
besser, ein paar unauffallige Dinge zu tun,
aber nach Gottes Anweisung. Christliche
Verbindlichkeit zielt nicht in erster Linie
auf christlichen Aktivismus-das ware eine «... der Eindruck, dass das Hell hei mir endet...»
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striestandard der «Perfektion». den ich
selbst sehr schatze und fur den ich mich
stark gemacht habe. So wiinschenswert sie
uns auch sein mag, Perfektion ist eine rein
formale Bestimmung und vertragt sich als
solche auch mil einer Tat, die von Natur
aus bose ist. Denken Sie nur an den perfekt
ausgefiihrten Raub oder den «perfekten
Mord»! Andererseits kann Perfektion in
einem begrenzten Bercich auch von einer
richtig programmicrten Maschine gelei-
stet vverden. Wir konnen Handlungen
gliinzend ausfuhren oder Dinge perfekt
herstellen, die geistlich irrelevant sind. Da
es sich also um ein formales Kritcrium
handelt, muss es untergeordnct und sekun-
darbleiben.

Aber gibt es nicht so ctwas wie einen christ-
lichen Aktivismus? Was sollen wir mit dem
biblischen Befehl machen, «nicht nur zu
horen, sondern auch zu handeln», in dem
Jakobus (Jak.1,22) die Bergpredigt seines
Meisters anklingen lasst? Wie kann Paulus
(Rom. 12,11) die Gemeinde ermahncn,
nmht trage zu sein? Warum sagt Johannes

5st uns nicht nur mit Worten, sondern

mil Taten iieben»? Warum .sullte Jesus be-
tonen «Die Ernte ist gross, abcr wenige
sind der Arbeiter» (Mt. 9,38) und verspre-
chen, dass die Arbcitcr ihren Lohn emp-
fangen werden? Warum werdcn wir auf-
gerufen zu beten, dass Gott mehr Arbeiter
in seine Ernte sende?

Wie kann das Neue Testament, wie kann
Jesus selbst diese zwei Einstellungen zu-
sammenhalten, die eine, die nach Arbei-
tern ruft und die andere, die dem Hdren
der Maria den Vorzug einraumt? Die Ant-
wort muss lauten, dass die Bibel beides in
sich vereinigt. Sie gibt dem Horen den Vor-
rang, aber nicht ohne die anschliessende
hundertprozentige Verpflichtung zum
christlichen Handeln. Wenn wir die Not-
wendigkeit der wahren und praktischen
Hingabe an Gott einmal begriffen haben,
dann kann unser niichstcr Schritt wieder
alles zerstoren, namlich unser Hang dazu,

->^*^ilig mit irgendeincm selbsterwahlten
.enst bzw. Gottesdicnst ioszuicgen. Wir

sind zuerst gerufen, Gemeinschaft mit
Christus zu haben, und dann erst sind wir

zum Dienst berufen. Wir diirfen iiber unse-

rem Auftrag den Auftraggeber, Erloser
und Freund nicht vergessen.

Drei Gefahren: Ubereifer,
TVagheit, iibertriebene Autonomie

Wie Neonleuchten, wenn sie eingeschaltet
werden, so muss unsere Arbeit von innen
heraus erleuchtet werden durch den Kon-
takt und die Gemeinschaft mit Christus.
Solche Erleuchtung kommt vora Horen.
«Was sagt mein Herr seinem Knecht?»
(Jos. 5,14); «Meine Seele ist stille zu Gott,
der mir hilft» (Ps. 62,2). Gcrade jetzt, wo

ms

«... wie sehr das befreite Individuum wieder
gefangengenommen werden katm...»

wir einen neuen Lebensabschnitt begin-
nen, bediirfen wir dessen in ganz besonde-
rem Masse, dass wir stille werden vor Gott
und unter der Fiihrung Gottes. Stille muss
Aufmerksamkeit erzeugen. Wir miissen
empfanglich werden fiir seine Anweisung.
Nur so konnen wir die Weisheit im Han

deln erzielen und die geistliche Investition
in Menschen und Verhaltnissen realisie-

ren, deren die Menschheit am meisten be-
darlf.

Man erzahlt die Geschichte von einem jun-
gcn franziskanischen Monch in einer der
Hafenstadte im Norden Frankreichs zur

Zeit der rasanten Ausbreitung des Ordens.
Er wurde gefragt, ob er auch nach Britan-
nien hiniiberfahren wolle. Seine Antwort

ist klassisch. Er sagte: «Ich weiss nicht, ob
ich wollen soil. Denn mein Vorgesetzter
hat es mir noch nicht gesagt.» Gepragt und
bestimmt von dem, was die Heilige Schrift
lehrt, sollen wir in ahnlicher Weise unsere
Plane und Moglichkeiten den Entschei-
dungen Christi unterstellen, indem wir un-
seren Wunsch und Willen auf Ihn ausrich-

ten. Wir sollen auf Gott horen und uns
nicht in Dinge stiirzen, die gerade christ-
lich geboten scheinen.
Wenn die erste Falle auf dem Weg der
Christen der Aktivismus ist, so liegt das
zweite Hindernis des Hdrens auf der ent-

gegengesetzten Seite der rechten Strasse
des Glaubens. Es ist der «Passivismus»,
manchmal auch Quietismus genannt. Er
interpretiert die Geschichte von Bethani-
en als die Verurteilung christlichen Han-
delns. Er reisst die Geschichte aus dem Zu-

sammenhang und behauptet, untatig dazu-
sitzen und zuzuhoren sei im christlichen

Leben alles. Dieses Programm wird oft als
quasi-reformatorischer Protest gegen die
angeblich romisch-katholische Lehre von
der Werkgerechtigkeit benutzt.
Die Theologie des Quietismus liebt die
Geschichte von Bethanien, lehnt aber die
andere Halfte des Wortes Jesu ab. Sie ver-
schleiert faktisch den menschlichen Hang
zur Siinde und ignoriert die biblische Auf-
gabe der Heiligung des Glaubigen. Indem
sie den'Menschen auffordert, nichts ande-
res zu tun, als sich auf der Eriosung auszu-
ruhen, schiirt sie den menschlichen «Trag-
heits-Faktor» noch zusiitzlich. Schliesslich
- und das passt ausgezeichnet zu unserer
heutigen Philosophic des Individualismus
- gibt sie den Leuten den Eindruck, dass
das Heil bei mir endet, beim Individuum,
und lasst sie die Perspektiven des Reiches
Gottes vergessen. In der Person Jesu sehen
wir jedoch, wie beides zu seinem Recht
kommt, der einzelne und das Reich Gottes,
und wir sehen die beiden Haltungen des
Hdrens und des Tuns Hand in Hand mit-
einander und nicht gegeneinander gehen.
Eine dritte Falle fiir den christlichen Ruf

zum Hdren ist die persdnliche Autonomie.
Sie geht aus der Ideologie der Aufklarung
deslS. undl9.Jahrhundertshcrvor,die uns

bis heute in Form der Fordcruiig nach
menschlicher Unabhiingigkeit gegeniiber
dem Willen Gottes bestimmt. Der Mensch
ist «erwachsen geworden» und will nun sei-
nen rechtmassigen Platz in der Welt ein-
nehmen, sein Leben und sein Schicksal
selbst bestimmen. Die protestantische Re
formation hatte gesagt, der Mensch soWe
nicht mit «implizitem Glauben» auf die
menschlichen Uberlieferungen der rdmi-
schen Kirche, sondern ohne Vermittlung
selbst auf das Evangelium hdren; die Auf
klarung fordert, dass der Mensch auf nie-
manden (auch nicht auf das Evangelium)
hdren, sondern selbst denken solle. Auto
nomie im Sinne der Aufklarung ist eine
Forderung, die hdren und frei entscheiden
als unvereinbar betrachtet.

Wie schon im Falle des Aktivismus und des
Quietismus, so kann auch zum autklareri-
schen Streben nach menschlicher Identi-
tat, Wiirde und Freiheit und dem Pro
gramm einer umfassenden Entwicklung
der Persdnlichkeit vieles positiv gesagt
werden. Die Frage ist nur, inwieweit es rea-
lisierbar ist.

Zum einen ist totale Befreiung und Auto
nomie des Menschen nicht mdglich. Seine
vielfaltige und wechselseitige fundamenta-
le Verwobenheit mit der Natur - durch

Leib und Seele - wird sich als eine nicht zu
beseitigende Fremdbestimmung bemerk-
bar machen. Im iibrigen fangen wir heute
gerade erst wieder an zu erkennen, wie
sehr das befreite Individuum wieder gefan
gengenommen werden kann durch eine
Riickkehr von kollektiven Formen des
gleichen «Ich», in grosserem Massstab,
zum Beispiel im Nationalismus, Rassis-
mus, Klassenbewusstsein und Klassen-
kampf. Diese gehoren zu den starken
Machten, die das Neue Testament unter
der Bezeichnung «Furstentumer und Ge-
walten» (Rom. 8,38) zusammenfasst,
Miichte, von denen nur die Eriosung durch
Christus den Menschen erretten und be-
freien kann.



In der Person Jesu jedoch sehen wir per-
sonliche Freiheit - eine Freiheit, die mit
dem Horen vereinbar ist - und Hingabe an
Gott miteinander vereint. Als einer, der
auf Gott horte, war Jesus frei von alien
menschlichen Bestimmungen, individuell
Oder kollektiv.

Letztiich sieht die Heiiige Schrift den
Menschen, weil er unter der Macht der
Siinde steht, nicht nur als unfrei, sondern
auch als unfahig zu horen, selbst Wenn er
wollte. Die Ohren des Menschen sind oft
verschlossen oder verhartet, und sein Sinn
ist zerstreut; wir gleichen dem agyptischen
Pharao und sind ausserstande, Gottes
Wort zu vernehmen. Darum betont das

Buch der Spriiche: «Ein horendes Ohr und
ein sehendes Auge, die macht beide der
Herr» (Spr. 20,12^ und das Neue Testa
ment versichert, dass «beides, das Wollen
und das Vollbringen» (Phil. 2,13), Gottes
Gabe ist. Flier gilt wie auch sonst, dass un-
sere «Kraft in der Schwachheit vollendet
wird» (2. Kor. 12,9). Die «Kunst des H6-
rens», von der wir sprechen, ist in Wirk-
lichkeit die gottliche Gabe des Horens, die
aus dem Gebet kommt.

Wenn es eine Fiihigkeit gibt, die wir in der
niichsten Lebensphase auf unserem Weg
brauchen werden, dann sind das nicht die
scharfen Zahne und flinken Beine, die
man fiir die «Hetzjagd des Lebens» («rat
race») braucht, sondern das horende Plerz.
um das Konig Salomo bat, als ihm von Gott
ein Wunsch freigestellt wurde (1. K6. 3).
Das war fiir ihn der wichtigste Ausrii-
stungsgegenstand in dem Augenblick, als
er die Verantwortung fiir das ganze Volk
Gottes iibernehmen musste. Fur uns sollte

dies hier und jetzt in ahnlicher Weise we-'
sentlich sein, da wir alle gerufen sind, fiir ■
einen Teil von Gottes Reich auf der Erde

verantwortlich zu sein.

machen und auch «das Trockene wieder
wasserreich» machen kann (Ps. 107,33.35),
und zwar nicht nur in der Naturgeschichte,
sondern auch in einer geistlichen Ge-
schichte. Was wird, in dieser Perspektive,
das Schicksal von Regent College sein?
Wie werden zukiinftige Generationen von
uns und unseren Nachfolgern reden?
Von alien Prioritaten in unserer Lehrauf-
gabe ist die oberste die, dass die Ausbil-
dung dazu beitragt, die Haltung und Quali-
tat des Horens auf Gott in menschliche
Herzen einzupragen. Kein Zweifel, unsere
Nachfolger werden weiterbauen miissen
auf den Fundamenten, die auch wir nicht
selbst gelegt, sondern von unseren Vorfah-
ren im Glauben empfangen haben. Es
muss weitergehen, aber dies kann nicht im
Sinne einer Imitation geschehen. Eine leb-
lose Wiederholung oder auch ein blosses
distanziertes Berichten von der Frommig-
keit der Vorgiinger sind nicht genug. Ver-
bindlichkeit muss ihre Qualitat in der Hal
tung des Gebets und des Horens zeigen,
die sich von der direkten Beziehung einer
jeden Generation zu Christus als dem Zen-
trum herleitet. Das ist der Orientierungs-
punkt, auf den Lehrcr ihre Studenten aus-
richten miissen. Um ihrer selbst und um ih-
rer Studenten willen brauchen sie Ruhe
und haufige Zeiten der Stille und des Ge
bets, um zu finden, zu empfangen, und zu

Das horende Herz

Christlich gesprochen ist ein «h6rendes i
Herz» die conditio sine qua non fiir die Er^
fiillung der neuzeitlichen Forderung nach j
Freiheit. Dies musste sich besonders in der i
westlichen Welt mit ihren mannigfaltigen
freiheitlichen Strukturen, die erst noch mit j
personlicher Verbindlichkeit gefiillt wer- j
den miissen, als wahr erweisen. Auch ist'
dies das besondere Vermachtnis, das Chri
sten in die heutige, vom Geist aufgeklarter ;
menschlicher Autonomie durchdrungene'
Gesellschaft einbringen konnen. Die gott-
liche Gabe eines «h6renden Herzens» ist

notig sowohl zur Erhaltung der Gescll- 2-
schaft, als auch fiir das Uberleben und fiir j
die Kreativitat des personlichen Glaubens.
«Wer Ohren hat, der h6re», das sagt Jesus
zu Seinen Gegnern (Mt. 11,15) und der.
Geist zu den Gemeinden (Offb. 2,7).
Eine Bemerkung zum Schluss. Wenn Re
gent heute wieder einen Jahrgang von Ab- >
solventen verabschiedet, dann tut das Col
lege gut daran, zuriickzuschauen und sich i
zu fragen; Was haben wir geleistet? Wie
werden die aussehen, die unsere Nachfol
ger sein miissen? Mehr als einmal ergreift ,7
der Psalmist die Gelegenheit, iiber den zu-
kiinftigen Verlauf der Geschichte seines
Volkes nachzusinnen. Er ist sich dessen be- «Es ist ein Ruf, aus dem Empfangen heraus zu
wusst, dass Gott «Wasserbache trocken» handeln.»

wissen, was ihr erklartes Ziel, das Ziel ih-
res Lebens sein soil. Die Studenten miissen

sich dieselbe Frage stellen. Die Apostelge-
wahrten ihren jungen Gemeinden die voile
Unabhangigkeit. Jede Gemeinde, jede Ge
neration musste ihre eigene unmittelbare
Beziehung zu Christus haben. Das Band
ihrer Einigkeit war die Glaubensregel
(Rom. 12,3) bzw. die «Gestalt der Lehre»
(Rom. 6,17), der sie verpflichtet waren, der
allgemeine biblische Rahmen und Weg-
weiser, welcher der ganzen Kirche gegeben
worden war. Es war eine Reihe von Uber-

zeugungen, die ihnen griindlich nahege-
bracht worden waren und noch wurden.

Und diese bildeten nun den Massstab ihrer

jeweiligen eigenen Predigt, Lehre und
Ordnung der Dinge.
Unsere Nachfolger miissen, wie die Sozio-
logen es nennen, eine «Gemeinschaft der
Erinnerung und Hoffnung» und - so wiir-
den wir hinzusetzen - des Gehorsams (Ps.
78,7) werden. Das muss ihre Identitat sein.
Gleichzeitig beschreiben die Psalmen ei
nes der grundlegenden Charakteristika
des Bundes, dass namlich seine Glieder'^S.
grossen Taten und die Herrlichkeit Gottcs
unter den Volkern verkiindigen. Als dieje-
nigen, die zugehort haben, machen sie be-
kannt, was sie gehort und erfahren haben.
In der Verbindung mit ihm, «der das Licht
ist und in dem keine Finsternis ist» (1. Joh.
1,5; Jak. 1,7), werden sie selbst wie Leucht-
tiirme sein in der moralischen und geist
lichen Finsternis und Wirrnis ihrer Gene

ration.
Von einem praktizierenden Christen darf
man Ausstrahlung von Licht und Warme
erwarten, die anderen sowohl Orientie-
rung als auch die Erfahrung von Gebor-
genheit zuteil werden lasst. Menschen, die
auf Gott horen, fbrdern den Prozess der
Heilung, anstatt neue Probleme zu schaf-
fen. Sie werden eine standige Quelle der
Inspiration anstatt einer standigen Quelle
der Irritation fiir ihre Umgebung. Denken
Sie jedoch daran, dass dies nicht eine Sa-
che menschlicher Anstrengung und Errr-i^
genschaft ist. Es kommt vom Horen; es'.
das Resultat von Gemeinschaft mit Chri
stus.

Convocation Day. Wir wurden zusammen-
gerufen, um iiber unsere Vergangenheit
und unsere Perspektiven fiir die Zukunft
nachzudenken. Was immer wir getan ha
ben und was wir geworden sind wahrend
des letzten Jahres, wir befehlen es in Got
tes Hande; das Gute mit Danksagung, das
Schlechte mit einem Gebet um Vergebung.
Fiir die Zukunft beten wir, dass uns Gott
vor allem zu Hoherem machen moge, die
auf ihn horen, so dass wir weder triige noch
selbstgefallig noch vorschnell seien in un
seren Taten, sondern innehalten, um zu
horen, und dann ihm folgen und in Ein-
klang mit seinem Willen handeln. Als H6-
rer werden wir - das ist das andere Paradox
fiir rationalistische Kopfe - Gottes eigenes
Volk, «eifrig zu guten Werken» (Tit. 2,14),
«die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin
wandeln sollen» (Eph. 2,10).

(aus dem Englischen ubersetzt von A.Haiz-
mann)

Mitfreundllcher Genehmigiing
des R. Brockhaus Verlages, Wuppertal
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Nach einem

Besuch

in Dresden

Als ich am I.April fiir drei Tage nach
Dresden fuhr, war dies meine dritte Rei-
se nach Mitteldeutschland in diesem

Jahr. Ich war eingeladen, an einer Ta-
gung zum Thema «Demokratie und F6-
deralismus in Deutschland» teilzuneh-

men.

Organisiert war sie von Professor L.
Bossle, dem Leiter des Instituts fur De-
mokratieforschung e.V. in Wurzburg.

sehr kompetenter Referenten war
Tagung ausserst interessant und

lehrreich. Die detaillierten und fundier-

ten Beitrage gewahrten einen Einblick
in die komplizierten und vielschichtigen
Teilfragen, welche die Vereinigung der
beiden deutschen Staaten mit sich brin-

gen wird. Jedem, der sich mit dieser Fra-
ge auseinandersetzt, ist klar, dass sehr
viel Kleinarbeit vor uns liegt und zum
Teil iangfristige Ubergangsregelungen
am Platze sind.

Es wurde deutlich, dass ein Teil der Ent-
wicklung die objektiven politischen Re-
gierungsentscheide in Bonn und Ostber-
lin sind; aber der andere wichtige
und nicht zu vernachlassigende Teil sind
die subjektiven Gefiihle der Menschen
in Ost und West und die daraus resuitie-

^iftde Psychologie, die vieies entschei-
«  .id mit beeinflussen wird.

Die momentane Verwirrung und Verun-
sicherung fordert die Regierungen in
Bonn und Berlin-Ost zum schnellen

Handeln, sollen bis Ende dieses Jahres

Dresden (Stadtmitte)

nicht eine weitere Million Menschen

tibersiedeln.

Kennen- und verstehenlernen

Sehr wichtig waren die Gesprache mit
einzelnen Teilnehmern. Da es sich um

eine Fachtagung fiir Journalisten und
Meinungstrager handelte, ergaben sich
viele Gesprache mit Pressevertretern
aus der DDR, die auch eine unter-
schwellige spiirbare allgemeine Angst
erwahnten. So sagte ein Teilnehmer:
«Wir befurchten, dass die Welle des Ma-
terialismus uber uns kommt und unsere

Wiinsche und Hoffnungen kaputt-
macht.» Ein anderer Teilnehmer sprach
von der Furcht vor dem Verlust der eige-
nen Identitat und davor, einvernahmt zu
werden.

Um so wichtiger scheinen solche Begeg-
nungen, weil sie die Mdglichkeit bieten,
sich gegenseitig besser kennenzuiernen
- und vor aliem zu verstehen. Wir im We-

sten scheinen sehr schnell zu vergessen,
dass die DDR-Biirger lange in Unfrei-
heit leben mussten und sich Flandeln

Seminar tiber Foderalismus und Demokratie

und Denken nicht in sechs Monaten an-

dern lassen. Ein weiterer Journalist aus

der DDR sagte, er habe in diesen drei
Tagen mehr iiber Foderalismus und so-
ziale Marktwirtschaft gelernt als in den
letzten zehn Jahren.

Chance und Herausforderung fiir alle

Fiir die Menschen in Mitteleuropa erge-
ben sich heute vollig neue Perspektiven.
Aber als Christen muss uns auffallen,

dass vor allem iiber Perspektiven wirt-
schaftlicher und politischer Natur ge-
sprochen wird. Die Krafte, die einen we-
sentlichen Anteil am Umbruch in der

DDR batten, sind zur Seite gedrangt
worden und scheinen keine Rolle in der

Neugestaltung zu haben. Nur wenige
Menschen sprechen heute iiber den gei-
stigen und geistlichen Aufbruch, der ge-
nauso Teil der Neugestaltung sein muss.

Die Ereignisse im Osten konnten die
Chance fiir einen Neuanfang auch bei
uns im Westen sein. Das goldene Kalb
des Materialismus hat unserer freien,
demokratischen Gesellschaft im Westen

schwer geschadet. Die Skandale in Wirt-
schaft und Politik, bei denen es fast im-
mer um Geld und Macht geht, verdeut-
lichen dies zur Geniige.

Wie es Paul Toaspern von der Geistli
chen Gemeindeerneuerung in der evan-
gelischen Kirche der DDR ausdriickt:
«Was heute not tut, ist eine tiefe innere
Umkehr, eine Hinkehr zum Ehrlichwer-
den, zum Wahrwerden, zur radikalen
Abkehr von Liige, Halbherzigkeit und
standigen Kompromissen. Nur so wird
neuer Anfang moglich. Nur so wird das
Leben von innen her wahr, wird es ehr-
lich vor Gott und auch der einzelne

Mensch wieder ehrlich vor sich selber.»

Dann kann aus dem Umbruch ein Auf

bruch fiir uns alle werden.

Thomas Brdckle
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Dr. Karl Mitterdorfer aus Bozen (Siidtirol) weilte
kiirzlich in der Schweiz und ergrlff die Gelegenheit zum
Besuch des Wallfahrtsortes Fliieli-Ranft. Dort lebte im

Mittelalter Niklaus von Fliie, ein Magistral seiner Zeit,
der den besonderen Ruf Gottes ernst nahm, sich in die
Einsamkeit und Stille begab und im damaligen Europa

oft um Rat und Vermittlung bei Konflikten gebeten
wurde. Der langjahrige Abgeordnete Mitterdorfer
betont, wie Brnder Klaus der Aufforderung Gottes

gehorchte, in die Stille und Einsamkeit zu gehen, und
wie er gleichzeitig sich wieder der Welt anzunehmen
wusste:«... eine Herausforderung fiir uns Politiker

und uns Christen».

Unser PortrdU

Pionier eines

anderen Europa

Im Zusammenhang mit der Nationaiitaten-
frage haben Sie sich zeit Ihres Lebens aucb
mit kulturellen Belangen und der europai-
schen Integration bescbaftigt. Wie bat
denn Ibre offentlicbe Arbeit auf diesen Ge-

bieten begonnen? Wurden Sie «gefiscbt»
Oder war es eines Ibrer Anliegen - wie kam
das zustande?

Eigentlich hatte ich ganz andere Ideen
iiber meinen Lebenslauf, die ich allerdings
nie ganz verwirklichen konnte.
1938 hatte ich auf Wunsch meiner Eltern in

einer Bank angefangen; man sah damals
keine Moglichkeit fiir ein Weiterstudium.
So begann ich bei der Sparkasse in Bozen.
Dann kam 1939 die Option, und ich wurde
aus der Sparkasse hinausgeschmissen. Ich
war 21, als kurz darauf der Krieg ausbrach,
und ich leistete 5 Jahre Kriegsdienst. Spa-
ter studierte ich in Innsbruck. Nach dem

Abschluss des Studiums versuchte ich da

und dort etwas anzufangen und landete
letztlich wieder bei einer Bank, was ich ur-
spriinglich nicht gewollt hatte.

STAATENLOS

Ich hatte allerdings eine Alternative ge-
habt: namlich als Geiger ins Innsbrucker
Symphonieorchester einzusteigen; dies
hatte mir ein Musikstudium ermoglicht.
Nachdem ich im Krieg als Flieger gedient
hatte, ware ich gerne in die Fliegerei ge-
gangen, aber das war damals aus verschie-
denen Griinden nicht moglich, obwohl der
eine oder andere Osterreicher bei der

Swissair untergekommen ist. Ich selber
hatte eine zusatzliche Schwierigkeit: Ich
war staatenloser Siidtiroler.

So wurde ich scbliesslich vom Vizegeneral-

direktor der Sparkasse nach Siidtirol geru-
fen. Dieser versuchte nach dem Krieg die
ehemaligen deutschsprachigen Mitarbei-
ter der Sparkasse, die man bei Kriegsaus-
bruch entlassen hatte, wieder hereinzuho-
len. Denn die Bevolkerung wollte sich ir-
gendwie vertreten wissen, und in der Bank
waren nur noch Italiener angestellt, was
fiir die deutschsprachigen Kunden nicht
annehmbar schien. So liess ich mich halt

anstellen und trat 1953 wieder bei der

Sparkasse ein, und zwar in verschiedenen
Filialen, zuletzt im Pinzgau. Dort hatte vor
mir ein Italiener als Filialleiter gewirkt,
dem die Leute davongelaufen waren, weil
die Bevolkerung eine deutschsprachige
Vertretung wollte. Ich war ein Jahr dort,
und wahrend dieser Zeit setzte man mich

ohne mein Wissen auf die Kandidatenliste

fiir die Parlamentswahlen 1958.

Einfacb so?

Ja, ohne mein Wissen. Ich war ja nicht ein-
mal Parteimitglied, aber ein Bekannter,
der in der Politik die Hand im Spiel hatte,
schlug mich vor, und zwar aus einer gewis-
sen politischen Erwagung, von der ich zu-
erst nichts wusste. Ich wurde ja nicht auf-
gestellt als einer, der gewahlt werden soll-
te, sondern meine Kandidatur sollte ver-
hindern, dass ein anderer reinkam. Und als
unbeschriebenes Blatt bekam ich im Aus-

schuss die meisten Stimmen. Einem Neu-

en, den man nicht kennt, gibt man dann so-
fort das Vertrauen. Ich wollte aber nicht

und sagte dies auch dem Parteiobmann
Magnago. «Um Gottes willen», sagte er,
«Sie sind zwar Durchfallskandidat, das ist
klar.» Aber er bitte mich trotzdem zu blei-

ben, weil sonst die ganze Liste zusammen-
falle: Ware ich zuriickgetreten, hatten dies

andere auch getan, denn die Nachfolge-
kandidaten waren nicht gewiinscht. «Na
gut», sagte ich. «Wenn Sie sicher sind, dass
ich Durchfallskandidat bin, dann kann ich
Ihnen den Gefallen schon tun, weil ich
mich eigentlich zu nichts verpflichte.»

DREISSIG JAHRE POLITIK

So blieb ich auf der Liste - unter einer Be-

dingung: Man solle mich mit der Wahlkam-
pagne in Ruhe lassen. Ich wollte ja nicht
uberall herumreisen. Ich wollte auch nicht

in grosseren Ortschaften auftreten, d:^^
ich hatte keine Ahung, ob ich zum Beispicl
reden konnte. Im Pinzgau klapperte ich
dann nach Dienstschluss der Bank die ver

schiedenen kleinen Ortschaften ab. Ma

gnago regte an, ich solle noch in zwei andere
kleine Orte kommen. Und leider kam ich

halt dennoch durch, und dann war ich drin
und musste natiirlich beweisen, dass ich
trotz der Zufalligkeit diese Aufgabe doch
meistern konnte. Daraus ist eine dreissig-
jahrige Tatigkeit geworden. Freilich hatte
ich ein gewisses Interesse an der Politik,
aber es war nicht meine Idee gewesen.

Sie hatten die italienische Staatsbiirger-
schaft, aber eine andere Kultur. Rente ist

die Minderheitenfrage ja sehr brisant. Na
mibia nimmt die Verfassung eines Vielvol-
kerstaates an; in Siidafrika gerat in diesem
Bereicb einiges in Bewegung. In Europa ist
es nie zur Rube gekommen, und mit der
ganzen Entwickiung in Ost- und Mitteleu-
ropa, speziell der Sowjetunion, ist es um so
aktueller. Wie seben Sie das? Denn einer-

seits bestebt eine Bewegung zur Integration
bin und anderseits eine zunebmende Ten-
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denz in Richtung einer Regionalisierung -
der Wunsch, die eigenen Angeiegenheiten
seibst zu meistern, anstatt es irgend jeman-
den in der fernen Hauptstadt tun zu lassen.
Wie stufen Sie als jemand, der die regiona-
len Aniiegen als Hauptsache seines Manda
tes fuhrte, dies ein?

Unser europaisches Problem ist ja folgen-
des; Etwa seit Beginn der Neuzeit besteht
das Phanomen des Nationalstaates. Erst zu

Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der
Kulminationspunkt dieser Nationalstaa-
ten erreicht. Aber gleichzeitig wurde auch
klar, dass hier etwas in der Konzeption
falsch ist, dass es nicht mehr moglich war,
den Nationalstaat in der bisherigen Form
zu erhalten, wenn man nicht woiite, dass
die Dinge von neuem in dieser Form ex-
piodierten. Warum? Weii durch die Ab-
kapseiung die Grenzen zu heiiigen Gren-
zen geworden waren - die Franzosen und
die Itaiiener begannen ja von «sacre confi-
ne» zu sprechen; die Grenzen waren un-
durchdringiich geworden, sie soiiten voii-
^(l^men abschirmen - vor alien Dingen,
was die Einfiiisse anderer Kuituren und

anderer Nationen betraf. Sie soiiten den

Austausch verhindern, und dies fuhrte zu
einer Ubereinschatzung der eigenen Spra-
che und Kuitur. Ich rede jetzt nicht von den
kieinen Staaten und Nationen, sondern
von den Kerniandern; Spanien, Itaiien,
Deutschiand - also dass diese Nationai-

staaten und ihre Konkretisierung zu einer
ilberspitzten Einschatzung der eigenen
Nation fuhrte.

SPANNUNGEN VORPROGRAMMIERT

Nach dem Zweiten Weitkrieg wurde ein-
fach versucht, durch Ausweisung und Ver-

treibung das Problem der Minderheiten
gar nicht wiedererstehen zu lassen, denn
die Minderheitenfrage hatte natiiriich zu
den zwischenstaatiichen Interessenkon-

fiikten mit beigetragen. Man steiie sich foi-
gendes vor: Da ist ein Gebiet annektiert
worden, das nicht zu der Nation gehort. Ei-
nerseits ist eine nationaie Minderheit ent-

standen, die man einem andern Staat weg-
genommen hat. Dieser Staat interessierte
sich nun fiir die Bevoikerung in seinem
ehemaiigen Teii, der andere nannte dies
wiederum «Einmischung in die Angeie
genheiten einer souveranen Nation». Und
dadurch waren Spannungen natiiriich vor-
programmiert, man hatte sie formiich pro-
voziert. Deshaib versuchte jeder Staat, so

schneii wie moglich seine Minderheiten zu
assimiiieren oder zu vernichten.

Die judische Schriftsteiierin Hanna Ahrens
hat dies in einem Buch sehr kiar zum Aus-

druck gebracht, dass es den Staaten, die
damais iiber den Minderheitenschutz mit-

diskutierten, kiar war, dass die Minderhei
ten auf die Dauer assimiiiert oder iiqui-
diert werden miissten. Denn sonst hatten

sie diese Absoiutheit des Nationalstaates

in Frage gesteiit. Und so geschah es ja dann
auch.

DIE FEHLER WIEDERHOLT

Es muss sich etwas verandern im System
des souveranen Nationalstaates, denn bei ►

Der Plenarsaal im Europahaus, Strassburg

Zukunftsweisende Vorschlage
j  iges aus deni Autononiiestatut, das Mit-
, terdoifcr und .seine Kollegen in Bozen und
I Rom im I.aufe der Jahre ausgcarbeitet ha-
|ben, kam erst durch langwierige, manch-
jmal miihsame Verhandlungen zustande.
I Umso erfreulichcr ist es, wenn diese Erfah-
irungcn nun auch andern zugute kommen
ikbnnen. So studierte zum Beispiel die ge-
Igenwartige Regierung IJngarns bei der
I Vorbereitung der neuen (xcsetzgebung fur
I Minderheiten iinter anderem auch dieses
I Sudtiroler Autonomiestatiit. Darauf erhielt
I Dr.Mitterdorfer den Eiitwurf aus Buda-
j pest. Interessiert iiest er vor:
j«. . .Von ihrcm gesctzlichen Recht Ge-
j branch machcnd, erklart die Nationalvcr-
I sammiung der Repubiik Ungarn feieriich,

dass sic das Recht auf nationaie, elhnischc
I und sprachiiche Identitat sowie die beson-
dern individuclien und gemcinschaftli-
chen Rechte der nationalcn, ethnischen
und sprachiichcn Minderheiten als organi-
schcnTcil der imiversalen Menschcnrech-
te betrachtet... und deren Wahrung und
Einhaitung im Hoheitsgcbiet Ungarns gel-
tend macht.»

Senator Mittcrdorfer kommentiert, kein
einzigcs westiichcs Land liabe je so etwas
gesagt. Das sei ganz neu. Es sci einfach
notwendig, diese neuc Einsteilung auch in
den Verfassungcn zu vcrankern, wenn man
aus der ganzcn Misere der Vergangcnhcit
herauskommen und wachscndc Spannun
gen in viclen Landern entscharfcn woile.
Er untcrstreicht, wie wichtig es sei, dass
der Entwurf weiter vorschc. dass '<die Ver-
fassung die historischcn Traditionen, Spra-
chen, gcgcnslandlichen und gcistigen Kui-
turgiiter der in Ungarn lebendcn nationa-
ien, ethnischen und sprachiichen Minder
heiten, sowie die Gesamlheit ihrcr natio
nalcn Eigenhcitcn als natiirlichc Garantie
fiir die individuclle und gcmcinschaftlichc
Identitat eine entscheidende Bedingung
fiir das gemeinsame Wohlergehen sei.
Man bcabsichtige dort auch, den Volks-
gruppen cine Rechtspcrsonlichkcit als
Gruppe zu geben, so dass zum Beispiel je
mand einen Vertrcler seiner eigenen
Volksgruppe wiihlen kcinne, auch wenn er
nicht in den Wahlkreisen wohne, wo jener
aufgestellt wurde.

Artikel 12 sehe vor, dass die nationalen
ethnischen und sprachiichen Minderhei
ten zu den internationalen Organisationer
des Minderheitcnschutzes «institutioncIt£
Beziehungcn ausarbeiten und aufrechter
lialtcn kdnncn» - das heisst in Fragen von
Recht auf Unterricht in der eigenen Mut-
tersprache usw.

Weiter sei ausgefuhrt, dass den nationalcn
ethnischen und sprachiichen Minderhei
ten das Recht zustehe, mit der Mutter-
nation Oder glcichen ethnischen un
sprachiichcn Minderheiten in andern Fan
dcrn sowie zu deren gesctzlichen Organi
sationen institutionclle Beziehungcn an
zukniipfen und zu pflegcn.>^

All dies sei hbchst erfreulich, aber auch un-|
criasslich, wenn man das Zusammenleber
der verschiedenen Volksgruppen inner|
halb der einzelncn Staaten und die not-j
wendige grcnzubcrschrcitcndc Zusami
mcnarbeit in Europa fiir die niichstei^

u
Jahrzehnte gestalten wolle.
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Pionier, Fortsetzung

der Entkolonialisierung wiederholten die
europaischen Lander genau die Fehler, die
sie in Europa begangen batten. Zum Bei-
spiel entstand in Nigerien ein Krieg mit
2 Millionen Opfern, nur weil das Volk der
Ibo nicht dieser Staatsnation angehoren
wollte, die ihre Gruppe unterdriickte.
Ahnlich liegen die Dinge in vielen weite-
ren afrikanischen Landern, wenn sie auch
nicht zu Kriegen gefiihrt haben. Denn die
Staaten waren nicht nach Stammen oder
Volkern eingerichtet worden, sondern
nach Kolonialgebieten. Wir haben also das
System der souveranen Nationalstaaten
exportiert mit den ganzen Schwierigkei-
ten, die das diesen Landern auch heute

noch bringt.

EIN NEUES MODELL -

EUROPAS AUEGABE

Das ist einer der Griinde, warum Europa
verantwortlich ist fiir ein neues Model!,
das den heutigen Notwendigkeiten ent-
spricht. Schuman, de Gasperi, Adenauer
und andere haben verstanden, dass etwas
ganz Neues notwendig war, dass anstelle
dieser nationalen Gegensatze, der soge-
nannten Erbfeindschaften zwischen den

Volkern, etwas ganz Neues treten mtisste -
eine Moglichkeit zum gegenseitigen Ver-
standnis, der Kooperation, des Interessen-
ausgleiches, und zwar des laufenden. Na-
tiirlich bedeutet das einen ganz neuen An-
fang, wie gesagt, etwas ganz Neues muss
gefunden werden.

War das fiir Sie auch gedanklich gesehen
die Briicke von den nationalen Mandaten

zu den europaischen?
Ja, dass ich ins Europaische hineingekom-
men bin, ging so: Ich war acht Jahre als Ab-
geordneter des italienischen Parlamentes
im Europaparlament, weil es hiess, alle
Parteien, auch die kleineren, sollten die
Moglichkeit haben, in diesem europai
schen Parlament mitzuarbeiten, selbst
wenn sie vom Proporzsystem her nicht
drangekommen waren.

Das war also schon eine kleine Umsetzung
dieses neuen Gedankens?

Nun hat man also dieses neue Europa ver-
sucht, das ja nur verstanden werden kann
als eine Suche nach jenem neuen Model!,
welches das alte Model! des Nationalstaa-

tes ersetzt. Gut, es hat eine Reihe von Din-
gen mitgewirkt. Wirtschaftliche Notwen
digkeiten spielten mit nach dem Krieg;
auch muss man das Bedurfnis verstehen,
die Deutschen in eine grossere Gemein-
schaft einzubinden, was jetzt besonders ak-
tuell wird, und es gab viele weitere Griinde.
Aber vom Konzept her war es die Suche
nach einem neuen Model!, das an die Stelle
des alten Nationalstaatenmodelles treten

sollte, die Suche nach einem System der
Ordnung der zwischenstaatlichen Bezie-
hungen auf einer anderen Basis als derje-
nigen des nationalen Staates - der klassi-
schen Machtausiibung.
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Hochs und Tiefs
eines Abgeordneten

Mitterdoifer weiter befragt:

Sicher gab es in Ihrer Tatigkeit Durst-
strecken und hie und da auch Genugtuung,
wo man den Eindruck hatte, dass ein Kapi-
tel bis zu einem gewissen Grad aufgearbei-
tet worden sei. Konnen Sie das zusammen-

fassen?

In meiner politischen Tatigkeit gab es na-
tiirlich enorme Hohen und Tiefpunkte so-
wie Momente, in denen ich sagen konnte,
ich bin froh und befriedigt, dass dies und
jenes gelungen ist. Und es drehte sich na-
tiirlich meist um die Interessen meiner

Volksgruppe, fiir die ich zu verhandeln
hatte. Die Schwierigkeiten sind, dass dem
Staatsvolk, aber auch der Regierung ei-
gentlich das Problem unserer Volksgruppe
gar nicht bekannt war - weder von der Ge-
schichte her noch von der Problemen im

einzelnen.

Geduld zu langen Verhandlungen

So war die erste Schwierigkeit, diese Mau-
er des Mangels an Verstandnis aufzubre-
chen, dass man iiberhaupt begreift, worum
es geht. Wir haben unsere Vorstellungen
entwickelt, Vorschlage eingebracht, aber
fruher konnten wir mit der Regierung nie
reden, erst als Osterreich im Jahre 1960 das
Problem vor die Vereinten Nationen

brachte und es dort am Ende einer langen
Debatte zu einem einstimmigen Beschluss
kam, dass die beiden Staaten Osterreich
und Italien verhandeln miissen iiber das

Pariser Abkommen, das Tell des italieni
schen Friedensvertrages war. Dort war un-
ter anderem vorgesehen, den Siidtirolern
eine Autonomie zu geben. Erst nach dem
UNO-Beschluss war die Bereitschaft da,
mit uns zu reden. Und wie dann die ersten

Bombenanschlage erfolgten, wurde man
plotzlich hellhorig, darauf setzte die italie-

nische Regierung eine sogenannte Neun-
zehner-Kommission zum Studium des Pro

blems Siidtirol ein.

Diese Kommission arbeitete drei Jahre

lang und versuchte, den Vertretern der Re
gierung und den andern im Parlament ver-
tretenen Regierungsparteien, die ja wirk-
lich nichts davon wussten, die Grundlagen
einer Minderheitenpolitik klarzumachen.
Dort hatten wir die Moglichkeit, etwas zu
tun, und das Ergebnis war interessant. Die
Verhandlungen zogen sich weiter bis zum
Jahr 1969. Im November 1969 behandelte

dann unsere Partei das bis dort erzielte Er

gebnis auf einer Landesversammlung und
stimmte ihm mit einer knappen Mehrheit
zu. Von diesem Augenblick an liefi^k
Durchfiihrung dieses sogenannten J
kets» an. 1972 trat das neue Autonomiesta-

tut in Kraft, und auch die iibrigen Mass-
nahmen dieses Paketes wurden allmahlich

durchgefiihrt.

Zugang zu den Staatsamtern

Doch heute sind wir ja im Jahre 1990.
Nachdem das Statut 1969 vom italieni

schen Parlament verabschiedet wurde und

der osterreichische Nationalrat das Ver-

handlungspaket zur Kenntnis nahm, konn
te es anlaufen, ist aber bis heute noch nicht

voll in Kraft gesetzt - weil jede einzelne
Massnahme zusatzlich eine gesonderte
Durchftihrungsbestimmung braucht. Wir
haben aber wichtige Punkte durchgebracht
wie z. B. den proportionellen Zugang unse
rer Volksgruppe zu den Staatsamtern in
Siidtirol, der fiir uns ganz konkret
grosser Bedeutung ist. Bis dahin wurae
namlich immer gesagt, die Siidtiroler
miissten beide Sprachen beherrschen. Der
italienische Beamte hingegen brauchte das
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Vertreter beider Sprachgmppen der Region Sudtirol-Trentino in Caux, September 1968

nicht, weil ja die Siidtiroler doppelsprachig
Oder sein miissen. Wir gaben also

w ren Vorschlag ab; die Regierung
stimmte zu. Wir bekamen diese Proportion
der Staatsstellen zugesprochen. Das war
zum Beispiel ein Erfolg.

TVotz Schwierigkeiten und Vorurteilen

Das waren also die Hohepunkte, wenn Sie
so wollen. Schwierig wurde es 1961-1967:
die Bombenanschlage, laufend Debatten
in der Kammer, alles fiel iiber uns her. Das

waren bose Zeiten, wo man sich wehren
musste. Im Oktober 1961 babe ich auch ge-
redet, nachdem so ein Anschlag passiert
war - Sprengungen, Materialschaden,
sonst war nichts passiert. Als ich begann
und den Kollegen zu erklaren versuchte,
man miisse verstehen, dass wir Siidtiroler
eine andere Mentalitat batten, weil wir
keine Italiener seien, unterbrach mich der
damalige President der Abgeordneten-

mer und spatere Staatsprasident Leo
ne: «Onorevole Mitterdorfer, es gibt in Ita
lian nur ein Volk, und Sie gehoren dazu.»
Und von den Faschisten hat dann einer ge-
schrien: «Du sollst stolz darauf sein, dass
du Italiener sein darfst.» Sie batten einfach

iiberhaupt kein Verstandnis fiir unsere An-
liegen.

Gefangniszelle reserviert

Einer der Minister, dem ich booh anrech-
ne, dass er jene Neunzehner-Kommission

eingesetzt hatte, erzahlte mir spater auf ei
ner Autofahrt von Strassburg nach Basel,
er hatte mich fiir den gefahrlichsten Siid
tiroler gehalten, weil ich Landeskomman-
dant der Siidtiroler Schiitzen war. Er babe

wahrend unserer Aussprache im Innen-
ministerium, wo der Vorschlag der Einset-
zung dieser Kommission besprochen war
den sollte, unten einen Kastenwagen ste-
hen gehabt, mit dem man mich ins Gefang-
nis abtransportiert hatte, wo schon die Zel-
le bereit war! Aber dann haben wir die

Kommission angenommen, und die Arbeit
fing an.

Ausdauer macht sich bezahlt

In der achten Legislatur im Senat brachte
ich sechs Gesetzesantrage ein und hatte
die Genugtuung, dass bis Ende der Legis-
laturperiode fiinf davon vom Parlament
behandelt und genehmigt worden waren,
was gar nicht so selbstverstandlich ist,
wenn man bedenkt, dass in einer Legisla-
turperiode iiber 4000 solche Antrage ein-
gebracht und davon insgesamt vielleicht
200 Oder 300 behandelt werden - meistens

sind diese auch noch Regierungsantrage
Oder parlamentarische Entwiirfe.

Wir erreichten eine Reihe von recht inter-

essanten Gesetzen, die wichtig waren im
Bereich etwa der Gleichstellung unserer
Leute in der sozialen und rechtlichen Ver-

sorgung und so weiter... All das sind wie-
derum Dinge, die Freude machen.

Mitterdotfer in Kiirze

Volksgruppen stellen einen Unruheherd
dar, wenn sie nicht geschiitzt sind.

*

Die Volksgruppe ist mit formaljuristischen
Mitteln nicht schutzbar. Sonderbestim-

mungen sind notwendig. Artikel sechs der
italienischen Verfassung sieht das vor.

Der Nationalstaat muss durch Koopera-
tion und Subsidiaritiit crsctzt werden.

Europa kann nicht ein Schmclzticgel sein -
Vielfalt fiihrt zur Einheit.

Die Entwicklung der Romer Vertrage bin
zum Europaischen Parlament ist fiir die
Volksgruppen von grosster Bedeutung. Es
besteht nun ein Mandat fur Regionalpoli-
tik.

«Aus der Stille

den Dialog wieder
anknUpfen»

Man sollte vor alien Dingen nie meinen,
dass Massnahmen und Gesetze das Pro

blem losen. Es kommt auf den Geist an, in
dem diese Gesetze erlassen beziehungs-
weise durchgefiihrt werden. Siidtiroi wur
de im Jahre 1918 Italicn zugesprochen. Ita-
lien hat die deutschsprachige Minderheit
im Siidtiroi nicht gut behandelt. Der italie-
nische Staat unter dem faschistischen Re

gime hat alles unternommen, um diese
Minderheit zu assimilieren. Und die Min

derheit hat alles getan, um sich dagegen zu
wehren und wieder von diesem Staate weg-
zukommen.

Nun, wie lost man solche Probleme? Es
gibt einen Grundsatz: Selbst wenn du nur
10% Unrecht hast, musst du beginnen, die
ses Unrecht einzubekennen. In einer stil-

len Zeit schrieb ich in mein Biicherl, ich
musste mit dem Fiihrer der Opposition der
eigenen Partei sprechen. Das war nicht
leicht, denn es gibt einen Grundsatz, dass
ein Politiker nie zugeben darf, dass er et-
was falsch gemacht hat!

Und ich muss sagen, dass ich durch die Mo-
ralische Aufriistung - durch Caux - tat-
sachlich eine wesentliche Hiife erfahren

babe, um auch mit dem italienischen Part
ner, also dem Vertreter des italienischen
Staates, das notwendige Gesprach immer
wieder weiterzufiihren.

Karl Mitterdorfer

in einem Dokumentarfilm-Interview 1971

Sicher ist es so, dass der Mensch, vor alien
Dingen der Politiker, seine Zicle zu errei-
chen versucht und vielleicht gar nicht in
Frage stellt, ob diese seine Ziele mit hohe-
rcn Zielen iibereinstimmen. Das ist eine

Gefahr, in die jeder Politiker gerat. Ich
glaube, es ist sehr wichtig, dass man zumin-
' dest einen Versuch macht, diese hoheren
Ziele mit ins Kalkiil zu nehmen und von

dort her seine eigenen politischen Ziele zu
verfolgen.

In einem Dokumentarfilm

von E Ladenius 1970

Das Europaischc Parlament ist bcgrenzt -
der Europarat behandelt Grundsatzliches.

*

Grenziibergreifendc Zusammcnarbcil und
gegenseitige Anerkennung kdnnen zur
Wiederherstellung der historisch gewach-
senen Siedlungsraume fiihren, ohne den
Grenzen wehzutun.

*

Europa heisst Uberwindung der Unrechts-
entscheidungen.
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Caux einmal anders

Bereits sind die Anmeldungen fiir die dies-
jahrigen Sommerkonferenzen ungewohn-
lich zahlreich eingetroffen. Damit alle gut
untergebracht werden kbnnen, wird in den

Zwischenzeiten Unterhaltsarbeit geleistet.
In der Woche nach Ostern beteiligten sich
Freiwillige zum fiinftenmal nach Ostern an
den «Arbeits- und Reparaturtagen» in
Caux.

Ein Reporter des «Est Vaudois» besichtig-
te die versehiedenen Arbeitsplatze und
schrieb in seinem Bericht vom 21.April:
«Uber 160 Personen aus der ganzen Welt
sind in versehiedenen Ecken dieses beein-

M £)W®

druekenden Gebaudes am Werk - mit Auf-

gaben, die ihren Kraften und Fahigkeiten
entsprechen. Die meisten sind zwisehen 15
und 25 Jahren jung, aber auch Altere sind
gekommen, um ihre aktive Unterstiitzung
anzubieten. (...) Viele sind aus Polen, den
beiden Teilen Deutschlands, Grossbritan-
nien, Frankreieh und Schweden sowie der

Schweiz gekommen. Unter Anleitung eini-
ger Fachkundiger sind sie vor allem mit
Anpflanzen, Sehmirgeln, Fassaden-Strei-
chen (...) beschaftigt.»

Die Mahlzeiten und die Abende gaben Ge-
legenheit zu lebhaften Gesprachen, zur

Besinnung und zu gemeinsamem Musizie-
ren und Spielen.

Besonders auch mit den Teilnehmern aus

Polen und der DDR kam es zu einem ange-
regten Erfahrungsaustausch, und ihre Era-
gen iiber Freiheit und Glauben waren eine
gesunde Herausforderung fiir alle Anwe-
senden.

Zehn Lehrlinge und ein Lehrmeister der Fensterfabrik Gasser, Wolhusen LU helfen mit

rs
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Sorgfdltig reinigen zwei Hollander und eine Teilnehmerin aus der DDR die Kronleuchter
im Theater.

Auch hierwird energisch gesungen:
«Die Mauer muss weg!»
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