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Die Forderungen der 

chinesischen Studenten 

an die Regierung der VR China

semen Rucktritt im Januar 1987 nicht 

erwahnt wurden.7 Eine Neubewertung 

seiner Rolle im ReformprozeB, wie sie 

forderten, hatte das Eingestandnis der 

Fuhrung bedeutet, in den vergangenen 

zwei Jahren schwerwiegende Fehler 

gemacht und einen verdienten Genos- 

sen auf das politische Abstellgleis ge- 

schoben zu haben. Fur die orthodoxen 

Funktionare hatten die damalige Be- 

wertung der innenpolitischen Lage und 

die Kritik an Hu Yaobang indes eben- 

sowenig ihre Giiltigkeit verloren wie 

die von ihnen gesetzten Prioritaten bei 

der sogenannten Demokratisierung der 

Gesellschaft.

Als sich am 15. April 1989 die Nach- 

richt vom Tod des ehemaligen ZK- 

Generalsekretars Hu Yaobang verbrei- 

tete, begannen die Studenten mit Sym- 

pathiekundgebungen fur den verstor- 

benen Politiker, in die sich bald Prote

ste gegen die Partei; und Regierungs- 

fiihrung mischten. Ahnliches war im 

Jahre 1976 nach dem Tod Zhou Enlais 

geschehen. Damals war es zu eher 

spontanen Demonstrationen gekom- 

men; jetzt grundeten die Studenten 

einen autonomen Verband, der mittels 

Abstimmungen eine gemeinsame, von 

alien angeschlossenen Hochschulen ge- 

tragene Vorgehensweise gewahrleisten 

sollte.

Am 18. April ubergaben Vertreter die

ses unabhangigen Studentenverbandes 

einem Regierungsvertreter in der 

GroBen Halle des Volkes eine "Forde- 

rung in Sieben Punkten"; das von ihnen 

verlangte Gesprach mit einem der 

Vizeprasidenten des Parlaments wurde 

ihnen jedoch verwehrt.1 Erst am 29. 

April waren Regierungsvertreter - 

darunter He Dongchang, stellvertre- 

tender Leiter der Staatlichen Erzie- 

hungskommission, und der Regie- 

rungssprecher Yuan Mu - bereit, eine 

Abordnung der offiziellen Studenten- 

verbande zu empfangen. Ein Gesprach 

mit dem neugegriindeten unabhangi

gen Studentenverband lehnten sie ab. 

Wahrend des Gesprachs versicherten 

die Regierungsangehdrigen, daB das, 

was die Studenten verlangten, mit den 

von Partei und Regierung angestrebten 

Zielen ubereinstimme.2 Das Tempo 

bei deren Verwirklichung aber, und 

daran hatte die Fuhrung nie einen 

Zweifel gelassen, wurde sie selbst be- 

stimmen, und zwar in umsichtiger 

Weise. Das wollten die Studenten nicht 

langer hinnehmen. Sie drangten auf 

einen echten Dialog und auf baldige 

Erfiilhmg ihrer Sieben-Punkte- 

Forderung.3

1. "Neubewertung der Rolle Hu 

Yaobangs fur den ReformprozeB"

Hu Yaobang hatte sich im Volke, vor 

allem bei den Intellektuellen, groBer 

Beliebtheit erfreut, gait er doch als 

entschiedener Verfechter politischer 

Reformen. Im Januar 1987 hatte er 

von seinem Posten als Generalsekretar 

der KP zuriicktreten miissen; Partei- 

genossen hatten ihm u.a. vorgeworfen, 

"das Parteiprinzip der kollektiven Fuh

rung verletzt" und beim Kampf gegen 

"die geistige Verschmutzung" (1983) 

und gegen "die biirgerliche Liberalisie- 

rung" (1987) Schwache gezeigt zu ha

ben.4 Nach seinem Tod wurde er - wie 

Zhou Enlai dreizehn Jahre zuvor - fur 

die Studenten zum Symboltrager ihrer 

Demokratievorstelhmgen.

Wie dehnbar der Begriff Demokratie 

ist, zeigt sich daran, daB auch die Par

tei und Regierung eine Demokratisie

rung der Gesellschaft, vor allem aber 

der politischen Entscheidungsprozesse, 

anstrebten. DaB ihr Ziel nicht die Ein- 

fiihrung des Mehrparteiensystems und 

des Parlamentarismus im westlichen 

Demokratieverstandnis ist (auch nicht 

sein kann), haben ihre Fiihrer, darun

ter Zhao Ziyang, immer wieder her- 

vorgehoben? Und sie wurden nicht 

miide zu betonen, daB die Demokrati

sierung Chinas einen langen Entwick- 

lungsprozeB erfordere; die innere Sta- 

bilitat stehe dabei an erster Stelle.6

Die Studenten aber, die - anders als 

ihre Eltern - die Zeit des innenpoliti

schen Chaos wahrend der Kulturrevo- 

lution nicht bewuBt miterlebt haben, 

mochten das vorsichtige, auch wider- 

spriichliche Taktieren der Fuhrung, die 

immer wieder gewisse Freiheiten ge- 

wahrte, dann zuriicknahm, nicht langer 

hinnehmen. Ihr Unmut entzundete 

sich an den offiziellen Wiirdigungen 

Hu Yaobangs, in denen die Griinde fur

2. "Rehabilitierung der Intellektuel- 

len, die in den beiden Kanmagnen 

‘Gegen geistige Verschmutzung’ 

und ‘Gegen die biirgerliche Libera- 

lisienmg> verurteilt worden sind"

Diese beiden Begriffe, so Brunhild 

Staiger, dienen zur Bezeichnung aller 

Ideen und Erscheinungen, die der Par

tei miBliebig sind: Zweifel am Sozia- 

lismus, Verneinung von Klassenge- 

gensatzen und Klassenkampfen, Pro- 

pagierung religiosen Glaubens, Porno- 

graphie, um nur einige zu nennen.8 

Beide Kampagnen wurden von der 

Partei dazu genutzt, Kritiker in den 

eigenen Reihen auszuschlieBen und 

oppositionelle Intellektuelle u.a. durch 

Enthebung von ihren Posten zu bestra- 

fen. Und doch waren sie im Vergleich 

mit den Ausrichtungskampagnen der 

Vergangenheit alles andere als De

monstrationen parteilicher Allmacht, 

wie sich am Beispiel des Journalisten 

und Schriftstellers Liu Binyan zeigte. 

Er wurde zwar aus der Partei ausge- 

schlossen - unter dem Vorwurf, die 

Partei und den Sozialismus verleumdet 

und westlich-liberale Ideen verbreitet 

zu haben - und verlor seinen Posten als 

Sonderkorrespondent der parteiamtli- 

chen Volkszeitung, blieb aber stellver- 

tretender Vorsitzender des Chinesi

schen Schriftstellerverbandes.9 Ihm 

wurde sogar die Ausreise gestattet; zur 

Zeit lebt er als Stipendiat der Har- 

vard-Universitat in den USA10

Wenige Tage, nachdem der Forde- 

rungskatalog einem Regierungsvertre

ter iibergeben worden war, erweiterte 

der neue unabhangige Studentenver

band diese Forderung nach Rehabih- 

tierung der im Lauf der beiden Kam

pagnen verurteilten Intellektuellen 

dahingehend, daB alle politischen 

Gefangenen freizulassen seien.11 Das 

beruhrt einen ganz empfindlichen 

Punkt der chinesischen Regierung. Sie
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sieht sich zimehmendem Druck aus 

jem In- und Ausland ausgesetzt, die 

Menschenrechte zu beachten und alle 

"gewaltlosen politischen Gefangenen" 

freizulassen bzw. anlaBlich des 40. Jah- 

restags der Griindung der Volksrepu- 

blik China zu begnadigen. Menschen

rechte, so Wolfgang S. Heinz, sind in 

der Volksrepublik "umstritten und Teil 

des ideologischen Kampfes"; von 

"einem marxistisch-leninistischen 

Standpunkt" aus gelten sie als "biirger- 

liche Rechte1'.12 Deng Xiaoping soil 

kiirzlich in Hinblick auf die Unterstiit- 

zung von Menschenrechtlern im west

lichen Ausland erklart haben, "daB 

Chinas Angelegenheiten vom chinesi- 

schen Volk geregelt werden miiBten 

und daB man keine Angst davor haben 

solle, was die Auslander sagten1'.13

Nach der offfiziellen Sprachregelung 

gibt es in China keine politischen 

Gefangenen, es kbnnen also auch kei

ne freigelassen werden. Inhaftierte 

Oppositionelle gelten als rechtmaBig 

verurteilte "Konterrevolutionare".14 In 

diesem Zusammenhang ist vor allem 

an Wei Jingsheng zu erinnern, den be- 

kanntesten Vertreter der Demokrati- 

schen Bewegung von 1978/79, des so- 

genannten "Pekinger Fruhlings". Er 

wurde 1979 wegen angeblicher Weiter- 

gabe von militarischen Informationen 

an Auslander, Verletzung der Verfas- 

sung des Landes und Betreibens kon- 

terrevolutionarer Propaganda und Agi

tation zu 15 Jahren Haft verurteilt.15 

Nachdem sich bekannte chinesische In- 

tellektuelle fur Wei Jingsheng und an- 

dere inhaftierte Oppositionelle einge- 

setzt hatten,16 lehnten im Marz dieses 

Jahres Vertreter von Regierung und 

Justiz eine Begnadigung dieser Perso- 

nen ausdriicklich ab.17

So unbeugsam sich die Fuhrung hierin 

auch zeigte, war es doch bemerkens- 

wert, daB sie derartige Forderungen 

offiziell iiberhaupt zur Kenntnis nahm 

Sie sah sich sogar gezwungen, im Marz 

in ihrer Hongkonger Parteizeitung Da 

Gong Bao Berichten der westlichen 

Presse uber die unmenschlichen Haft

bedingungen Wei Jingshengs und sei- 

nen schlechten Gesundheitszustand 

entgegenzutreten; Anfang Mai schil- 

derte ein Funktionar des .Tustizmini-

steriums die "humanen" Haftbedingun

gen Wei Jingshengs und lieB durch- 

bhcken, daB einer Begnadigung die 

UnbuBfertigkeit des Haftlings entge- 

genstunde.18

GewiB war die Fuhrung im Mai 1989 

von einer Wahrung der Menschen- 

rechtsnormen, wie sie in der Satzung 

der Vereinten Nationen verankert ist, 

weit entfernt. DaB sie sich zum ersten 

Mai zu einer offiziellen - wenn auch 

mit Sicherheit beschonigenden - Dar- 

stelhing der Haftbedingungen und 

einer Art Rechtfertigung gedrangt 

fiihlte, wenn auch nur in diesem einen, 

international bekannten Fall, bedeute- 

te aber einen winzigen Hoffnungs- 

schimmer fur die Zukunft - bis zum 

Massaker auf dem Tian’anmen-Platz 

Anfang J uni.

3. "Pressefreiheit"

Die Freiheit der Publikation zahlt zu 

den in der Verfassung von 1982 garan- 

tierten Grundrechten der chinesischen 

Staatsbiirger; einklagbar ist sie, wie die 

anderen Rechte, nicht. Von Presse

freiheit im westlichen Sinne konnte 

keine Rede sein, aber auch nicht von 

einer Gleichschaltung der Medien wie 

wahrend der Kulturrevolution. In den 

letzten Jahren war das Meinungsmo- 

nopol der Partei zunehmend abge- 

brockelt; selbst in parteioffiziellen Or- 

ganen wie der Volkszeitung und der 

vom Kommunistischen Jugendverband 

herausgegebenen Chinesischen Ju- 

gend-Zeitung war eine ganz erstaun- 

liche Lockerung in der Berichterstat- 

tung zu erkennen. Politisch und gesell- 

schaftlich brisante Themen konnten in 

Artikeln und auf den Leserbriefseiten 

hart und kontrovers diskutiert 

werden.19 DaB diesen Diskussionen 

Grenzen gesetzt sind, hatte sich jedoch 

in den vergangenen Jahren mehrfach 

gezeigt, etwa beim ParteiausschluB der 

Journalisten und Schriftsteller Liu Bin- 

yan und Wang Ruowang im Januar 

1987.20 Und doch, die Kampagnen, 

einst gefurchtetes Machtmittel zur 

MaBregelung von Oppositionellen, 

versandeten rasch, die Reformen gin

gen weiter - und die Debatten.

Die Partei mahnte hin und wieder, das 

Neudenken nicht allzu iippig ins Kraut 

schieBen zu lassen, warnte auch davor, 

uber der Offenlegung von MiBstanden 

die Darstellung der positiven Errun- 

genschaften im gesamtgesellschaftli- 

chen Bereich zu vernachlasssigen, bil- 

ligte den Medien aber durchaus eine 

gewisse Kontroilfunktion beziiglich der 

Arbeit von Partei und Regierung zu, 

wobei sie allerdings an den Richtlinien 

der Partei festzuhalten hatten.21 Wann 

ein Journalist die von der Partei ge- 

setzten Grenzen uberschritten hat, ent- 

scheidet die im Januar 1987 eingerich- 

tete B ehorde fur das Presse- und Pub- 

likationswesen, die der Hongkonger 

Presse zufolge einen "Stiitzpunkt der 

Konservativen" darstellt22 Nicht nur 

die Studenten empfinden die Dikta der 

Funktionare dieser Behorde haufig als 

nackte Willkiir, wie die Demonstratio- 

nen von Beijinger Journalisten im Mai 

bewiesen.23 Trotz mehrfacher Ankiin- 

digung seitens der Regierung liegen 

noch immer keine Bestimmungen vor, 

die die Zensur auf eine gesetzliche 

Grundlage stellen.

4. "Einkunfte aller Fuhrungskader of- 

fenlegen, gegen Korruption und 

AmtsmiBbrauch"

Die Wirtschaftsreformen haben ganz 

neue Moglichkeiten der Verquickung 

und des MiBbrauchs von Amtern er- 

offnet; die Korruption unter den Funk- 

tionaren hat eine bis dahin unbekannte 

Dimension erreicht. Daher hat sich die 

Partei dem Kampf gegen Bestechlich- 

keit und AmtsmiBbrauch in den eige- 

nen Reihen verschrieben, bislang al

lerdings mit sehr bescheidenem Erfolg. 

Um nur ein Beispiel zu nennen: Trotz 

wiederholter Aufrufe seitens des ZK 

und des Staatsrates haben noch immer 

Dutzende von Verwaltungskadern auf 

der Ebene von stellvertretenden Mini

stern und mehr als hundert Verwal- 

tungsleiter auf Abteilungs- und Amter- 

ebene ihre Posten in Wirtschaftsunter- 

nehrnen nicht aufgegeben.24 Der Un

mut der Bevolkerung uber derartige 

Interessenverflechtungen wird weiter 

genahrt durch die kaum verhiillte Be- 

reicherung von Kadern und ihren Kin- 

dern. Sogar der Sohn Deng Xiaopings 

muB sich in seiner Funktion als Vorsit- 

zender des Chinesischen Behinderten- 

verbandes gegen den Vorwurf finan- 

zieller UnregelmaBigkeiten wehren.25

Unsaubere Geschaftspraktiken und 

Korruption beschranken sich indes 

keineswegs nur auf die Fiihrungs- 

schicht. Mit Geld kann man in China 

Begunstigungen aller Art erlangen, sei 

es eine groBere Wohnung, eine besser 

bezahlte Arbeitsstelle oder einen der 

begehrten Studienplatze im Ausland. 

Allzu rasch hatte sich die Gesellschaft 

im Zuge der Wirtschaftsreformen und 

der Offnung nach dem Ausland ge- 

wandelt. Vollkommen unvorbereitet
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wurde die Bevolkerung mit neuen 

Werten und neuen Erscheinungen 

konfrontiert: Gewinnstreben, Wettbe- 

werb, Leistungsdruck. Eine Ellbogen- 

gesellschaft bildet sich heraus, in der 

zwei Dinge das Vorankommen be- 

stimmen: Geld und Beziehungen.

Die Forderung der Studenten, die zu- 

meist weder uber das eine noch das 

andere verfiigen, daB die Fiihrungska- 

der ihre Einkiinfte (vor allem die Ne- 

beneinkiinfte) offenlegen, erscheint 

verstandlich. Der "glaserne Kader" ist 

indes genauso undenkbar wie der "gla

serne Abgeordnete" in den parlamen- 

tarischen Demokratien des Westens 

oder Japans.

5. "Mehr Geld fur das Erziehungswe- 

sen. Stellung der Intellektuellen 

verbessern"

Seit sich die Fiihrung vor elf Jahren 

daranmachte, die Wirtschaft zu refor- 

mieren, hat sie dem Erziehungswesen 

zwar eine wichtige Rolle bei der 

Durchfuhrung der Vier Modernisie- 

rungen zugesprochen, doch es fehlte 

ihr an klaren Konzepten in der Bil- 

dungspolitik. Und an Geld. GewiB, es 

wurde investiert, vor allem in den Uni- 

versitaten - ein GroBteil der Summen 

floB allerdings in den Bau von Auslan- 

derwohnheimen. Das verstarkte die 

Unzufriedenheit der Studenten, die zu 

Recht uber kargliche Stipendien, unzu- 

langliche Wohn- und Studienbedin- 

gungen, Isolation, staatliche Gangelei 

und triibe Zukunftsaussichten klagen. 

Noch trostloser ist das Bild an den 

Primar- und Sekundarschulen. Viele 

Unterrichtsgebaude sind baufallig, die 

Lehrer unterbezahlt, es mangelt an gu- 

ten Lehrmaterialien.

Einst die Elite des Landes, waren die 

Intellektuellen - Studenten, Lehrer, 

Akademiker, Schriftsteller und Kiinst- 

ler - die Hauptleidtragenden der Kul- 

turrevolution gewesen. Nach 1978 sa- 

hen sie sich wieder anerkannt, ihr Ein- 

satz und ihr Fachwissen waren bei der 

Entwicklung des Landes gefragt. Bald 

aber empfanden sie sich als Stiefkinder 

der Reformen. Handler und Bauern 

haben es zu Wohlstand und Reichtum 

gebracht, sie aber rangieren am unter- 

en Ende der Einkommensskala und 

sind von den Preissteigerungen und 

der Inflation besonders hart betroffen. 

Selbst ein Arbeiter verdient im Durch- 

schnitt mehr als ein Lehrer, bekommt 

bessere Sozialleistungen, eine hohere 

Altersversorgung. So schwand das so- 

ziale Ansehen der Intellektuellen ra- 

pide, "Lernen ist nutzlos" heiBt die De

vise im heutigen China. Zudem sehen 

sich die Akademiker wie die Kultur- 

schaffenden von konservativen Funk- 

tionaren in ihrer Forschung, Lehre und 

Kreativitat unertraglich eingeengt.

Die meisten Intellektuellen suchten ihr 

Heil in einem - moglichst ausgedehn- 

ten - Auslandsaufenthalt. Die Fiihrung 

sah dem Exodus von Fachleuten und 

Kunstlern tatenlos zu; erst in letzter 

Zeit bemiihte sie sich, ihnen Anreize 

fur die Riickkehr in die Heimat zu bie- 

ten. Und erst im Februar dieses Jahres 

beschloB sie eine Erhohung der staatli- 

chen Ausgaben im Erziehungswesen.26

Allzu lange hatten Partei und Regie

rung die wachsende Unzufriedenheit 

der Intellektuellen mit ihrem sinken- 

den Lebensstandard und der Zensur 

ihrer Werke durch inkompetente, bor- 

nierte Parteibiirokraten einfach igno- 

riert. Als sie endlich Fehler in der Bil- 

dungspolitik eingestanden, bezogen sie 

das einzig auf fehlerhafte ideologische 

Arbeit. DaB eine materielle und damit 

soziale Aufwertung der Intellektuellen 

aufgrund der angespannten Finanzlage 

zur Zeit einfach nicht moglich ist, zu 

diesem Eingestandnis mochte sich die 

Fiihrung nicht durchringen. SchlieBlich 

erlebt China einen ganz normalen 

ProzeB: Erst muB Geld geschaffen 

werden, bevor es ausgegeben werden 

kann. Was die Forderung nach Freiheit 

der Forschung, Lehre, Literatur und 

Kunst anbelangt, so hatte die Partei 

immerhin signalisiert, daB sie bereit 

sei, den Intellektuellen kunftig mehr 

Freiraum zu gewahren.27

6. Aufhebung der restriktiven ‘Zehn 

Paragraphen gegen Demonstratio

nen’"

Gemeint sind die "Provisorischen Be- 

stimmungen uber StraBenumzuge und 

Demonstrationen", die im Dezember 

1986 als Reaktion auf die damaligen 

Studentenproteste vom Standigen Aus- 

schuB des Volkskongresses der Stadt 

Beijing erlassen worden waren. Nach 

diesen Bestimmungen ist jede Demon

stration genehmigungspflichtig; der 

Antrag ist fiinf Tage zuvor einzurei- 

chen. Wenn die geplante Demonstra

tion der Verfassung oder dem Gesetz 

widerspricht, wird der Antrag nicht ge- 

nehmigt.28 Diese "Bestimmungen" die- 

nen also dazu, jede Demonstration 

gegen Partei und Regierung zu unter- 

binden. Seit sie in Kraft getreten sind 

wurden sie von den Studenten einfach 

dadurch umgangen, daB diese keinen 

Antrag auf Genehmigung von geplan- 

ten Demonstrationen stellten. So wir- 

kungslos die "Bestimmungen" auch 

waren, die Studenten betrachteten sie 

als Zeichen der Diktatur.

7. "WahrheitsgemaBe Berichterstat- 

tung uber die Proteste in den Me- 

dien"

In der chinesischen Presse waren zwar 

hin und wieder Berichte uber die Stu- 

dentenkundgebungen in Beijing er- 

schienen, sie stellten die Ereignisse je- 

doch in der Sicht der Regierung dar 

und wiesen darauf hin, daB die De

monstrationen den "Provisorischen Be

stimmungen" zuwider liefen.29 Die Ab- 

setzung des Chefredakteurs des 

Shanghaier Weltwirtschaftsboten durch 

das Shanghaier Parteikomitee am 26. 

April30 signalisierte den chinesischen 

Journalisten, daB eine Wahrheitsgema

Be Berichterstattung von Partei und 

Regierung nicht erwiinscht sei.

Seit Anfang Mai erschienen mehrfach 

Berichte, denen zufolge die streiken- 

den Hochschiiler zur Wiederaufnahme 

des Unterrichts in die Universitaten 

zuriickgekehrt seien31 - und das zu 

einer Zeit, da die Protestkundgebun- 

gen auf dem Tian’anmen-Platz einen 

Hohepunkt erreicht hatten. Erst vom 

14. Mai an anderte sich dies. Auf den 

Titelseiten der Volkszeitung und der 

Guangming-Zeitung wurde sogar in den 

Schlagzeilen auf den am Vortag be- 

gonnenen Hungerstreik der Studenten 

hingewiesen. Am 14. April beschworen 

zwolf Akademiker und Schriftsteller 

die Studenten, ihre Kundgebungen ab- 

zubrechen und in die Hochschulen zu- 

ruckzukehren: Sie wollten dafiir sor- 

gen, daB ihre Forderungen in der 

Guangming-Zeitung veroffentlicht wur

den32

Am 18. und 19. Mai beherrschten Be

richte und Photos fiber die Prostest- 

kundgebungen der Studenten die Titel

seiten der Volkszeitung und der 

Guangming-Zeitung. Doch schon am 

20. Mai kehrten die Zeitungen zu einer 

Berichterstattung im Sinne der Fuh

rung zuriick.
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Uber die obige "Forderung in Sieben 

Punkten" hinaus, die die Studenten am 

Beginn ihrer Protestveranstaltungen 

erhoben hatten, verlangten sie einen 

echten Dialog mit Partei- und Regie- 

rungsvertretern sowie die Anerken- 

nung ihres neugegriindeten unabhan- 

gigen Studentenverbandes. All diese 

Forderungen, die unter dem Begriff 

"Demokratie" zusammengefaBt war

den, liefen auf eines hinaus: das Ver- 

langen, an den politischen Entschei- 

dungsprozessen teilzuhaben.

Die Studenten wollten der Fuhrung 

beweisen, daB sie die fur den Demo- 

kratisierungsprozeB notwendige Reife 

besitzen. Sie bildeten eine Vereini- 

gung, in der sie liber Inhalt und Wort- 

laut ihrer "Forderungen in Sieben 

Punkten" berieten und abstimmten. 

Und sie wollten mit ihren disziplinier- 

ten und friedlichen Protestkundgebun- 

gen beweisen, daB das Land durch eine 

beschleunigte Demokratisierung kei- 

neswegs ins Chaos gestiirzt werde, wie 

fiihrende Partei- und Regierungsver- 

treter immer wieder behauptet hatten. 

Mit ihrem Idealismus gewannen sie in 

Beijing und anderen Stadten rasch die 

Sympathie und Unterstiitzung der 

Bevblkerung. Ihrer Begeisterung und 

ihrer Vision von einer neuen Gesell

schaft hatte die Partei nichts entgegen- 

zusetzen - auBer den Mitteln der Ge- 

walt.
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