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Wie müsste eine Gesellschaft 
beschaffen sein, damit 
ein Mensch auch im Alter 
ein Mensch bleiben kann? 

Die Antwort ist einfach.
Er muss immer schon als

Mensch behandelt worden sein.
Simone de Beauvoir 
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