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DIE “NEUE” FUHRUNG IN PEKING

Wie die Geschehnisse um Lin Piao auch immer 

verlaufen sein mogen (1), so sind sie heute doch 

nur noch von episodenhafter Bedeutung; denn 

langst hat sich in Peking eine neue Fiihrungs- 

spitze herausgebildet, die das von Lin Piao und 

seinen unmittelbaren Anhiingern hinterlassene 

Vakuum aufgefiillt hat.

Auch ohne die jiingst ans Tageslicht gelangten 

Einzelheiten fur die Lin Piao-Affaire stand es 

fur den Beobachler der chinesischen Szenerie 

schon soil langem fest, dab in Peking wahrend 

der letztcn Monate des Jahres 1971 ein tief- 

greifender Fiihrungswechsel vor sich gegangen 

war.

Welche Auszehrung z.B. das inzwischen drei 

Jahre alte Politbiiro des 9. ZK durchgemacht 

hat, beweist ein kurzer Zahlenspiegel (2): 

Der Stiindige Ausschub des Politbiiros, in den 

vom 9. Parteilag (April 1969) fiinf Mitglieder 

gewahlt worden waren, bestand schon seit Mo- 

naten nur noch aus zwei Personen, namlich Mao 

Tse-tung und Chou En-lai. Neben Lin Piao, dem 

ehemaligen Militarchef, war Ch’en Po-ta, Maos 

langjiihriger Ghost Writer und Vorsitzender des 

wahrend der Kulturrevolution so wichtigen 

Revolutionsausschusscs beim ZK, bereits seit 

August 1970 nicht mehr in der Offentlichkeit 

aufgetreten. Auch K’ang Sheng, das fiinfte 

Mitglied des Spitzengremiums, wurde seit Juni 

1971 nicht mehr gesehen.

Nicht vie! besser stand es um die iibrigen 16 

Vollmitglieder des Politburos:

Fiinf von ihnen, namlich alle engeren “Waf- 

fengefahrten” Lin Piaos, sind gleich diesem 

im September 1971 spurlos verschwunden. 

Hsieh Fu-chih, der Vorsitzende des Pekinger 

Parteiausschusses, ist im April 1972 gestor- 

bcn.

Drci weitere Mitglieder sind wegen ihres 

greisen Alters kaum noch in der Lage, ihr Amt 

mit der notigen Energie auszufiillen. Das ein- 

zige neben Mao noch amtierende Griindungs- 

mitglicd der KPCh von 1921, Tung Pi-wu, 

ist inzwischen 86 Jahre alt, und die ehemali

gen Marschalle Chu Te und Liu Po-ch’eng 

sind 86 bzw. 80 Jahre alt.

Zwei weitere hohe Militarfiihrer, die Ober- 

kommandierenden der Taiwan und Ostsibi- 

rien gegeniiberliegenden Militarregionen von 

Nanking und Mukden, Hsii Shih-yu und Ch’en 

Hsi-lien, werden durch ihre lokalen Aufgaben 

so stark in Anspruch genommen, dab sie in 

Peking nur selten zur Verfiigung stehen.

Verblieben also lediglich sieben relativ einsatz- 

fahige Vollmitglieder, die jedoch - trotz ihrer 

haufigen Anwesenheit in Peking - z.T. eben- 

falls durch zusatzliche regionale Verpflich- 

tungen abgelenkt wurden.

Es lag auf der Hand, dab dieser Verschleibpro- 

zeb im Verlauf von nur drei Jahren mehr war 

als ein natiirlicher Abnutzungsvorgang. Die 

chinesische Fiihrung war auch nach der Kultur

revolution alles andere als monolithisch geeint. 

Noch ein weiteres Indiz wies auf tiefgreifende 

Auseinandersetzungen in Peking bin: Der Vier- 

te Nationale Volkskongreb namlich, der schon 

im vorigen Jahr stattfinden und die Staatsor- 

gane neu ordnen oder sie wenigstens in ihrer 

neuen Form bestiitigen sollte, fand bisher 

nicht statt. Im Februar 1972 wurde iiberdies 

der 86jahrige Tung Pi-wu zum amtierenden 

Staatspriisidenten der Volksrepublik China be- 

fordert - ein Akt, der nach der Verfassung 

eigentlich vom Nationalen Volkskongreb hatte 

vorgenommen werden miissen.

Die neue Fiihrungsgruppe, die sich nach und 

nach herausschalte, besteht neben Mao Tse- 

tung, der kaum noch am politischen Tagesge- 

schehen Anted hat, im wcsentlichen aus sechs 

Personen, namlich drei “Gemiibigten” (Chou 

En-lai, dem Stellvertretenden Ministerprasiden- 

ten Li Hsien-nien und dem ehemaligen Mar

schall Yeh Chien-ying) und drei “ultralinken” 

Protagonisten der Kulturrevolution, namlich 

der Ehefrau Maos, Chiang Ch’ing, und den 

beiden hochsten Reprasentanten Shanghais, 

Chang Ch’un-ch’iao und Yao Wen-yiian.

Ein scharferes Bild von den personellen Ver- 

anderungen labt sich gewinnen, wenn man 

nicht unmittelbar nur die formalen Mitglieder 

des Politburos in Betracht zieht, sondern den 

Scheinwerfer auf die Fiihrungsposten in der 

Ministerialbiirokratie sowie im Militiir stellt. 

Hicr wird deutlich, dab im Gegensatz zu den 

verheerenden Sauberungen, die Lin Piaos Auf- 

stieg in den Jahren 1966 ff. mit sich brachte, 

die Konsolidierung der Hausmacht Chou En- 

lais auf leisen Sohlen vor sich geht und keines- 

wegs mit Sauberungen groberen Stils verbun- 

den ist. Bereits im Juni wurden fiinf neue Stell- 

vertretende Aubenminister ernannt (C.a. Mai 

72 S.31), die alle Vertraute Chou En-lais sind. 

Inzwischen tauchten drei aus der Zeit vor der 

Kulturrevolution wohlbekannte Personlichkei- 

ten wieder als Stellvertretende Ministerprasi- 

denten auf, namlich Li Fu-chun, der fiihrende 

Wirtschaftsplaner des ersten Fiinfjahresplans; 

ferner Ch’en Yiin, der dem VIII. ZK als Mit

glied des Standigen Komitees des Politburos
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angehort hatte, aber wegen seiner Opposition 

gegen die Politik des Groben Sprungs schon 

lange in Ungnade gefallen war, und schliefilich 

Nieh Jung-chen, der “politische Vater” des 

chinesischen Raketen- und Nuklearprogramms, 

der lange die wissenschaftliche und technische 

Entwicklung der VRCh gelenkt hatte. Zwei von 

diesen drei (Nieh und Li) waren mit Chou En- 

lai bereits wahrend ihrer Studentenzeit in Pa

ris befreundet. AHe drei aber haben sich im 

Laufe der Jahre vor der Kulturrevolution als 

Protagonisten in Fragen der Wirtschaft und Wis- 

senschaft hervorgetan; Li hat fur das Wirtschafts- 

leben etwa eine ahnliche Symbolkraft wie der 

ehemalige Wirtschaftsminister Erhard fiir die 

Wirtschaftsentwicklung in der BRD. Wenn die 

Zeichen nicht triigen, setzt damit eine wirt- 

schaftliche Planung ein, wie sie bis 1957 betrie- 

ben wurde. Von besonderem Interesse in die- 

sem Zusammenhang ist auch die ehrenvolle Be- 

handlung, die man Personlichkeiten mit friihe- 

ren Kuomintang-Verbindungen zukommen lafit. 

Nicht nur die Wiederverwendung des lange 

brachliegenden Expertentums wird damit ge- 

fordert, sondern es werden auch Signale in Rich- 

tung Taiwan ausgesandt (3). Samtliche Ernen- 

nungen erfolgen im Rahmen der “revolutiona- 

ren Linie des Vorsitzenden Mao”.

Abgesehen von den hier im einzelnen genann- 

ten neuen Mitgliedern der Ministerialburokratie 

ist die Fiihrungsgruppe, die heute die Geschicke 

Chinas bestimmt, keineswegs neu. In ihrem we- 

sentlichen Bestandteil hat sie sich spatestens 

im November 1971 etabliert. Neu konnte ledig- 

lich eine Formalisierung der seit langem beste- 

henden de facto-Verhaltnisse sein.

Auch hat diese Fiihrungselite ihre Bewahrungs- 

probe langst hinter sich. Ihre politische Hand- 

schrift laht sich schon jetzt deutlich an dem in- 

nen- und aufienpolitischen Geschehen ablesen.

Da ist einmal die fiir einen Agrarstaat wie China 

so bedeutsame neue Landwirtschaftspolitik, 

die - ganz im Gegensatz zu den Zeiten der Kul

turrevolution - heute wieder weitgehend im Zei

chen “materieller Anreize” steht. Den Bauem 

stehen, ahnlich wie in der Sowjetunion, wieder 

private Nutzflachen zur Verfiigung. Die Friich- 

te ihrer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsta- 

tigkeit kbnnen sie frei auf dem Markt verkau- 

fen. Vor allem aber orientiert sich das Entloh- 

nungssystem wieder iiberwiegend an der Ar- 

beitsleistung und nicht, wie es im Zusammen

hang mit der landwirtschaftlichen Musterbri

gade von Tachai zeitweilig gefordert worden 

war, nach der politischen Haltung.

Wie sehr neuerdings die Ziigel locker gelassen 

werden, zeigt sich auch auf dem Literatursek- 

tor (4): Erschienen auf dem Hbhepunkt der 

Kulturrevolution fast nur noch Werke Maos 

und Resolutionen des ZK, so tauchen nun 

einige der viele Jahre hindurch so verfemten 

Werke wie etwa der Roman “Die Rauber vom 

Liang-shan-Moor” und ahnliche klassische Wer

ke des alten China nach und nach wieder im 

Buchhandel auf. Wie sehr der Fiihrung in Pe

king darum zu tun ist, erneut “hundert Blumen 

bliihen” zu lassen, geht auch aus einem kiirz- 

lich im Parteiorgan “Rote Fahne” erschienenen 

Artikel hervor, in dem vor allem Kader aufge- 

rufen werden, nicht nur von “positiven Bei- 

spielen”, sondern auch von “negativen Mo- 

dellen” zu lernen. Die Adressaten dieser neu

en Parolen sollen sich also mit “revisionisti- 

schem Unkraut” befassen, freilich nicht, um 

sich damit ideologisch zu vergiften, sondern 

um es wie eine Schutzimpfung gegen weitere 

Anfalligkeiten wirken zu lassen. Auf dem Um- 

weg liber “negative Modelle”(5) aller Art, vor 

allem natiirlich literarische Erzeugnisse, konn

te also eine Art neuer Liberalisierung um sich 

greifen.

Besonders inspiriert von der “neuen” Fiihrung 

ist auch die Bewegung zur Wiedereinsetzung 

friiherer Funktionare, die mit Hilfe der Rot- 

gardisten und der Armee vor allem in den Jah- 

ren 1966/67 ihres Amtes enthoben worden 

waren und die nun - gelautert dur ch praktische 

“Produktionsarbeit unter den Massen” und 

“neu erzogen durch intensive ideologische 

Schulung”in den sogenannten “Kaderschulen 

des 7. Mai” - wieder auf ihre alten Posten zu- 

riickkehren: sehr zum Arger vor allem der 

Rotgardisten, die wahrenddessen zu Millionen 

“hinunter auf die Dorfer und hinauf auf die 

Berge” geschickt werden. Auf das Konto der 

Chou En-lai-Fiihrung geht auch der Wandel 

im Verhaltnis zwischen Partei und Armee (6). 

Immer haufiger ergehen Anweisungen an 

die verschiedenen Armee-Einheiten, sich we- 

niger um die Fiihrungsarbeit in den einzelnen 

Parteiausschiissen und Revolutionskomitees 

zu kiimmem und sich dafiir um so starker dem 

militarischen Training zu widmen. Damit soil 

das Militar zwar nicht aus der “Massenarbeit” 

verdrangt, wohl aber etwas nachdriicklicher 

wieder an seine Kampf- und Produktionsauf- 

gaben erinnert werden.

Es ist auch kein Zufall, dais im administrati- 

ven Bereich sich wieder starkere Zentralisie- 

rungstendenzen bemerkbar machen, die am 

Ende der Kulturrevolution vor allem durch 

das starke Gewicht der brtlichen Armee-Ein

heiten geschwacht worden waren. Der von 

Chou En-lai unmittelbar geleitete “Staatsrat” 

hat nach seiner weitgehenden Auflosung wah- 

.... rend der Kulturrevolution inzwischen konkre- 

teste Formen angenommen: Anstelle seiner
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friiher 40 Ministerien gibt es nunmehr nur noch 

16. Desgleichen wurde im Zuge der Parole 

“Bessere Truppen und einfachere Verwaltung” 

die Zahl der im Staatsrat Beschaftigten von 

60 000 auf rd. 10 000 reduziert. Die Tendenz 

zur Vereinheitlichung zeigt sieh iibrigens auch 

anhand anscheinend so nebensachlicher Phii- 

nomene wie der Polizeiuniformen, die vom 

1. Mai an wieder fur das ganze Land vereinheit- 

licht wurden.

Auch auf dem Gebiet der Aubenpolitik hat die 

nene Fiihrung deutliche Akzente gesetzt. In 

der nunmehr seit 23 Jahren laufenden Auben- 

politik der Volksrepublik China lassen sich zwei 

grundlegende Strategien unterscheiden, die 

letzlen Endes auch mit dem Temperament ih- 

rer jeweiligen Exekutoren aufs engste verbun- 

den sind: Die linke Strategic betont den “Volks- 

krieg” unter Fiihrung der jeweiligen ortlichen 

kommunistischen Parteien, der unter Einsatz 

von Guerillataktiken auszufechten ist und bei 

dem es darum geht, von landlichen Basen her 

die Stadte zu erobern. Aufgabe Chinas ist es, 

solchen lokalen Bewegungen, die prinzipiell 

auf eigcnen Beinen zu stehen haben, “Unter- 

stiitzung” zu gewiihren. Die rechte Strategic be

tont demgegeniiber eine Politik der “Vereinten 

Fronten”, nach der China seine Freunde, nam- 

lich die von ihm als sozialistisch anerkannten 

Staaten und die Lander der sogcnannten Zwi- 

schenzone (Dritte Welt, Europa, Kanada usw.) 

“maximal zu vereinigen” und gleichzeitig die 

Supermachte, vor allem aber die Sowjetunion, 

“maximal zu isolieren” hat. Beide Strategien 

sind also Formen des internationalen Klassen- 

kampfes, auch wenn die rechte Strategic eine 

Diplomatic des Lachelns zulabt. Versucht man, 

die beiden Strategien bestimmten Politikern 

zuzuordnen, so kommt man zu dem Ergebnis, 

dab ein Politiker wie Lin Piao tendenziell die 

linke, Chou En-lai dagegen die rechte Strategic 

bevorzugt. Theoretisch sind zwar beide Stra

tegien komplementar und gehen ineinander 

uber, empirisch-psychologisch dagegen kann es 

kaum einen Zweifel daran geben, dab dem ML 

nisterprasidenten die Politik der Vereinten 

Front und des Appeasement mehr liegt als der 

“Volkskrieg”.

Die seit einigen Monaten mit beinahe geopoli- 

tischer Prazision durchgefiihrte Politik, vor al

lem Lander des westlichen Mittelmeeres und 

Anliegerstaaten des Indischen Ozeans “maxi

mal” auf seiten Pekings zu vereinen, um da- 

durch die Seewegstrategie Moskaus zu durch- 

kreuzen (7), ist eine deutliche Manifestation 

der antisowjetischen rechten Strategic Chou En- 

lais.

Neu ist auch die Verteidigungsstrategie, die 

China kiinftig gegen die sowjetische Bedrohung 

aus Zentral- und Nordasien anwenden will.

Bis vor kurzem mochte es scheinen, als wollten 

die Chinesen den 45 Divisionen Moskaus an 

ihrer Nordgrenze im wesentlichen nur mit kon- 

ventionellen Waffen begegnen und sich dann 

letztlich auf das Mitt el des Volkskrieges gegen 

den eingedrungenen Feind verlassen. Diese Stra

tegic hatte ganz den Intentionen Lin Piaos ent- 

sprochen.

Seit Anfang Jnli aber haben Meldungen des 

Pentagon, die uber die “New York Times” lan- 

ciert wurden, erkennen lassen, dab Peking sein 

strategisches Konzept auf zwei Beinc gestellt 

hat. Es sollcn namlich kiinftig mehr Atombom- 

ben, und zwar mehr taktische Atomwaffen, 

eingeplant werden, um den potentiellen Ein- 

dringlich nicht erst nach unsaglichen Opfern im 

Meer des Volkes ertrinken zu lassen, sondern 

ihn - soweit moglich - durch gezielte nukleare 

Schlagc gegen seine Panzerwaffe schon im 

Grenzbereich abzufangen. (8)

Diese veranderte Verteidigungskonzeption 

kommt offensichtlich aus der Gedankenwelt 

des von Chou En-lai so nacbdriicklich geforder- 

ten friiheren Marschalls Yeh Chicn-ying. Yeh, 

dec wahrend der Kulturrevolulion scharf ange- 

griffen worden war, konnte bezeichnenderwei- 

se erst Karriere machen, nachdem Lin Piao ver- 

schwunden war.

Nach den stiirmischen Ereignissen der Kultur- 

revolution beginnt sich damit alles in allem ein 

Chinabild abzuzeichnen, das dem Auslander wie

der verstandlicher ist. Zum Teil mag man die 

Entwicklung ganz einfach der Tatsache zuschrei- 

ben, dab auf jede iibernervose Epoche eine Zeit 

des Ausruhens folgt; zum Teil sind diese Tenden- 

zen aber auch von der “neuen” Fiihrung unter 

Chou En-lai eingeleitet worden.

Momentan steuert die chinesische Fiihrung also 

einen durchaus konsequenten Kurs, wie ja iiber- 

haupt China schon des bfteren bewiesen hat, 

dab es langer und besser mit den strukturellen 

Schwierigkeiten im eigenen Fiihrungsapparat 

zurechtkommen kann als andere Lander. Infor- 

mationstheoretisch konnte man sagen, dab das 

chinesische Regierungssystem schneller “lernt” 

und kybernetisch besser funktioniert als das 

sowjetische oder gar das westlich-demokratische 

System.

Wie aber soli es in den nachsten Jahren weiter- 

gehen? Mit Liu Shao-ch’i und Lin Piao sind 

innerhalb von 5 Jahren zwei offizielle Nachfol- 

ger von Mao Tse-tung in Ungnade gef alien. 

Kein Wunder, dab sich die jetzige Fiihrung vor 

dem Versuch einer abermaligen “legitimen” 

Nachfolgerregelung hiitet. Konnte sich doch 

das Fiasko noch ein drittes Mai wiederholen! 

Auch der Gedanke an die Abhaltung eines X. 

Parteitages, der aufgrund der Schwunderschei-
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nungen im Politburo fallig ware, steht nicht zur 

Diskussion - so wenig iibrigens wie die Abhal- 

tung des langst iiberfalligen IV. Nationalen 

Volkskongresses. Selbst bei der Ernennung wich- 

tiger Minister, wie etwa des Verteidigungsmini- 

sters, la&t man sich viel Zeit. So hatte beispiels- 

weise die Weltpresse erwartet, dab anlahlich des 

45. Jahrestages der Volksbefreiungsarmee der 

73jahrige Yeh Chien-ying zum Nachfolger des 

gestiirzten Verteidigungsministers Lin Piao er- 

nannt wiirde. Yeh hielt zwar die Festansprache 

beim diplomatischen Empfang am Vorabend des 

Festes - eine Tatsache, die anzeigt, dab er heute 

als Nr. 1 unter den Militarfuhrern zu gelten hat; 

er wurde jedoch nicht offiziell als Verteidigungs- 

minister eingesetzt.

Im iibrigen steht noch nicht einmal fest, ob die 

Machtauseinandersetzungen innerhalb der chi- 

nesischcn Fiihrungsspitze tatsachlich schon zu 

Ende sind. Wie namlich die neuerlichen Enthiil- 

lungen zum Faile Lin Piao zeigen, haben Kon- 

flikte mit dem dainaligen Kronprinzen bereits 

auf der 2. Plenartagung des ZK (23.8. - 6.9.1970) 

begonnen, ohne dafi die Aufienwelt davon eine 

Ahnung gehabt hatte. Unbemerkt von der Of- 

fentlichkeit ereigneten sich also hinter den Ku- 

lissen liber ein ganzes Jahr hin die hartesten 

Machtkampfe innerhalb der Fiihrungselite. Kein 

Wunder, dab chinesische Spitzenfunktionare, 

vor allem der so kontaktfreudige Chou En-lai, 

seit Jahren keine Auslandsreise mehr unternom- 

men haben. Auch in der gegenwartigen Epoche 

scheint sich der Ministerprasident eine solche

Reise nicht leisten zu konnen, obwohl doch der 

Besuch Nixons und anderer Staatsoberhaupter 

eine Erwiderung geradezu herausfordern. Wenn 

ein so enger Mitarbeiter Maos wie Lin Piao, der 

bereits bei der Griindung der Roten Armce da- 

bei war, der die Vorhut auf dem Langen Marsch 

kommandierte, der sich im Krieg gegen die Ja- 

paner auszeichnete, der beim Biirgerkricg in der 

IV. Armee eine entscheidende Rolle spiel te mid 

der sich schliehlich auch als Schriftsteller im 

maoistischen Sinne einen Namen machte, vor 

der Verdammung nicht sicher isl, dann kann 

sich niemand mehr in der Fiihrungsspitze seines 

Postens sicher fiihlen.

Selbst wenn aber die Machtkampfe in Peking 

fur einige Zeit endlich einmal zum Stillstand 

gekommen sind, so ist doch die Frage der Nach- 

folge noch immer offen. Platz 1, 2 und 3 sind 

von Miinnern im Alter von 79, 74 und 75 Jah

ren besetzt. Jiingere Anwarter, die ihre ho he 

Stellung vor allem personlichen Beziehungen 

zu Mao verdanken, wie Chiang Ching und Yao 

Wen-yuan diirften bei der Nachfolgeregelung 

keine allzu grohe Chance haben. Wer also wird 

eines Tages in die Fuhstapfen des Parteivorsit- 

zenden treten? Eine kollektive Fiihrung unter 

Chou oder Yeh ware nur eine provisorische 

Losung. Und dann? Noch nie war eine Pro

gnose so schwierig wie in der Mitte des Jahres 

1972. Die politische Linie scheint einstweilen 

festgelegt. Doch wer wird sie auf langere 

Sicht durchfiihren? we

(1) Vgl. zu Lin Piaos Tod; C.a. Juli 72, S.8

(2) Vgl. Sauberungswelle nach dem Sturz Lin 

Piaos? ; C.a. April 72, S.12

(3) s.a. Briefe an alte Kameraden; C.a. Juni 72, 

S.17

(4) VgkEin neuer Straub von Hundert Blumen;

C.a. April 72, S.23

Neue “Rot” Studien und alte Manuskripte;

C.a. Juli 72, S.24

(5) Vgl.:“Wiirdigung” der Verrater; C.a. April 72, 

6.26

(6) s.a. “Verteidigung und Aufbau des Sozialismus 

C.a. August 72

(7) VgLPekings antisowjetischer Cordon Sanitaire 

um Nahost; C.a. Juni 72, S.13

(8) VgLChinas Miliz; C.a. Juni 72, S.19

CHINAS HARTE HALTUNG GEGENUBER BANGLA DESK IN DER UNO

Die Ablehnung des von der Sowjetunion mit- 

unterstiitzten Antrages auf Aufnahme des neu- 

en Staates Bangla Desh in die Weltorganisa

tion wurde von China in seiner Eigenschaft 

als Mitglied des Standigen Ausschusses des Si- 

cherheitsrates abgelehnt. Damit hat die Volks- 

republik von ihrem Vetorecht zum ersten Mai 

Gebrauch gemacht.

Die Interessenlage Pekings gegenuber Dacca 

ist mehr als eindeutig. Mifitonend in den Oh- 

ren Pekings ist vor allem der Dreiklang Sowjet- 

union - Indien - Bangla Desh. Huang Hua, der 

chinesische UNO-Vertreter, hat die chinesi

sche Perzeption vom Stellenwert Daccas in 

Siidasien unverbliimt dargelegt: “Das Ziel der 

sowjetischen Fiihrer besteht darin, den Sub- 

kontinent unter ihre Kontrolle zu bringen, Chi

na einzukreisen und in Rivalitat mit der ande- 

ren Supermacht ihre Position im Kampf um 

die Welthegemonie zu verbessern. ... Es muh 

ihnen deshalb darauf ankommen, in Zusammen- 

arbeit mit den indischen Expansionisten Paki

stan zu spalten und die Besetzung Ostpaki- 

stans zu verewigen.” In derselben Rede ver-


