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Vorwort 

Das vorlic!~jc:nd(? Manuskril)l. sctir.ich Walrlomar IJolsic? 1918 auf' J>rliri!jf!ri 
juii!jc:r <;t!ii«sson, "um iliricri Err:itirurig<!ri zu vc?rrnii.tc!ln, clir: sie sf:lt)st 
nictit maclicri korii-itcri". Dic:sc! E~.fatirurigc:ri Wa1tl~rn;ir Iiolzos a u s  <Ic!r kiirn- 
pl<?iiclr!n A r b o i t ~ : r b e w e ~ ~ u r i ~ ~  clcr zwanxiger und tlroißi(jar Jzitirc wr.r,clr:n j<?txt 
in d c r  I>r!ginnonderi Kr i se  dar. kapita1istisctir:n Ordriiirig für die d(iiltsctif? 
Arbcitclrklassc zu ciricm unsctiiitzt>nrr?n Wert. Da d a s  Manuskript nur riocti 
in weriigt?ii Excmplarcri vortiandcn i s t ,  sind wir dem WuriscJic vieler ,jiinger 
Gcnossen nachgckommcn, es neu tierauszugahen. 

Das Lcbcn d e s  -1886 in BuklPoscn geborenen Waldcmar Bolze i s t  dic? Wan- 
derung cincs  rt!volution:ircri dcutschf-n Arbcitc?rs, d c r  b i s  zu seinem Tode 
195 1 d e r  Saclic d c r  revolutionliren Arbcitcrbcwegung mit  e iner  Ericrgie 
und Unbcugsamk(?it crgcbcn war ,  d ie  in scharfen Kontrast  stand xil seinem 
sti l lcn, unarifdringlichcn und bcsctieidcncn Wesen. Er wies es weit von 
s ich,  a l s  guthezahltcr Funktionär sel t~stzufr icdcncr  Partei- oder  Gewerk- 
schaftsadministrationen sein Leben zu bccndcn. Mit Abneigung sprach er 
s t e t s  von jenen, ticute in wotiltuendc Vergessenheit geratenen Gestalten, 
die  Arbeiter führen wollten, aber  d a s  Denken und Handeln d c r  Arbciter 
nie  begriffen, vielmehr die Diener d e r  Gewerkschafts- und Parteibtirokra- 
t ien wurden, weil sie d a s  Dasein a l s  Proletarier scheuten, wie d e r  Teufel 

* das  Weihwasser. 

Waldemar Bolze nahm-die schwersten Arbeits- und Lebensbedingungen 
t rotz  seiner  schwachen Gesundheit auf s ich,  um ungehindert und f r e i  von 
politischer Bevormundung seine revolutionäre politische* Arbeit  leisten 
zu können. Die Macht d e r  kommunistischen Gedanken hatte Waldemar 
Bolze s o  in seinen Bann gezogen, daß sie unabdingbarer Teil se ines  Le- 
bens wurden, t rotz  vie ler  persönlicher Erfahrungen, die  andere  resig- 
nieren ließen oder  g a r  ins  antikommunistische Lager trieben. 

Er hatte d a s  Tischlerhandwerk gelernt  und t r a t  mi t  18 Jahren  dem Deut- 
schen Holzarbeiterverband bei, 2 J a h r e  spä te r ,  1906, d e r  SPD . Nach 
kurzer  Wanderzeit kam er a l s  Geselle nach Berlin und nahm d o r t  bis 
1933 aktiven Anteil an  d e r  politischen und gewerkschaftlichen Arbeiter- 
bewegung und ihren Kämpfen, besonders in Neukölln. 1914 verließ er 
unter  Protest  die' SPD wegen deren Überlaufen ins Lager d e r  herrschenden 
Klasse. Er war  kein "Vaterlandsverteidiger". Als Soldat hielt er Ver- 
bindung zu seiner  revolutionären Gruppe, t r a t  19 17 in d ie  USP ein und 
nahm 1918 in Berlin.an den Kämpfen unter  d e r  Führung und an d e r  Sei- 
t e  des  Spartakusbundes teil  . Das Studium des  Marxismus, d e r  russ i -  



sctic?ri o k t ~ ) t i ( ~ i ~ i ~ c ~ v o I ~ ~ I i o i i  iinci aic c'iqc~iic'ii ~ r ' f ~ i l i r r i r i c ~ c r i  iii (1c.r dc-utscheri 
A i ~ l i ( ~ i t ( ~ i ~ l ) ( ~ w c ~ g i ~ ~ ~ ~ l  iiocli iiii Sclioß(\ d(.i. S1'1) iiritl tl(-r. G(~wc~r.kscliiiit(~ri vo r  

1 1 ,  lit.Ilt.ri iliii xii <~iii(vii iiiic~i~l)ittlicli(.ii (;c'!jric'i. t l ( > s  I t ~ ~ f r ~ i ~ i i i i s i i i ~ i < ;  i i r i t l  

dc.r C;~\vc~i.ks~Iiafts1>ii rok i.al ic. wcr.cl(-11. 

A l s  blit~ii-l)citcr der. Cic~wc~rksclinltsal,tcil~~~i~] e l (%i .  I i I ' L )  iiiiti d ~ r  (ictwc>rk- 
sclinftsi-c>daktiori dc-r "Rotcn Falinc~" ~ i i i c l  tl(,i. t'ot(\ii "Int<~i-iiatioii~il('" o r -  
g;iiiisicrtt- cr vor1 102 1 - 1923 di(' Fr~ihlioiisiir'l)c~i t d c r  K~iiiiiiiiiiisic~ri in 
dcii Cirwct-kscliaft<.n, vo r  allc.iii iiii Deiitsclic'ii Ilolzarl)r~itt~rvcrI)~iri(l. Da- 
f ü r  sclilosscri iliii d i r  Gcwerkschaftsl)iirokrritcii a u s .  % ( I  s(-iiic-ii rc.for- 
rnistisclicii Gcgiicrri iii d e r  Führuiig d c s  I lo lzarbci tervcr l~ar idcs  qc'liörto 
dariials Tarnow. D e r s c l l ) ~  Tarnow, dci- iiücii 1945 vori civr englisclicn 
Militlirverwaltung a u s  d e r  scliwedisclien Ernigrntion nach Deutscliland 
gebracht  wurde ,  urn d i e  1933 kampflos uritergegangen<?n Cewerkscliaften 
m i t  den  überlebender1 Resten d e r  a l ten  Biirokratie, d i e  arn 1. Mai 1933 
vor  den Nazis  kapi tu l ie r t  ha t t e ,  neu z,u "griinden". 

Waldemar Bolzes Wissen und Erfahrungen s ind ,  r icht ig  ve r s t anden ,  Waffen 
i m  Kampf gegen den Reformismus,  fiir d i e  prole tar i sc t ie  Revolution. 
Sein Haupt in teresse  ga l t  d e r  revolutionären UberwinduncJ d e s  Reforrnis- 
mils  du rch  d i e  deutsche  Arbeiterlclasse se lbs t .  D a s  br ingt  ihn 1923 in 
Opposition z u r  u l t ra l inken Fiilirung d e r  KPD untpr Ruth Fischer  und Mas- 
low, d i e  in  ih ren  k le inbürger l ichen Illusionen meinten,  m i t  r ad ika le r  
Agitation a u s  sozia ldemokrat i schen Arbei tern  revolut ionäre  Proletarier 
machen zu können. Ihnen mußtc  d i e  Gcduld,  d i e  e r fo rde r l i ch  w a r ,  um 

& 

den Transformat ionsprozeß d e r  Arbe i t e rk l a s se  zu fö rde rn  und zu lenken,  
a l s  Rückfall i n  d i e  sozia ldemokrat i sche  Vergangenheit e r sche inen .  Aber  
g e r a d e  d i e s e  u l t ra l inken,  noch k le inbürger l ich  denkenden und nu r  du rch  
d i e  wechselnde Gunst  d e r  russ isc t ien  Fraktionskämpfe zu Par te i führern  
aufgestiegenen Par te imi tg l ieder  w a r e n  es, d i e  amEnde bei  d e r  SPD und 
ande ren  Gegnern d e s  Kommunismus Unterschlupf fanden. Nicht wenige 
von ihnen finden w i r  heute i n  d e r  SPD und in den Gewerkschaf ten  (und 
manchen als Ideologen a n  den  Univers i tä ten  d e r  BRD) . 
1929 wurde  Waldemar Bolze a u s  d e r  KPD ausgeschlossen  wegen Zuge- 
hör igkei t  z u r  "Rechten" und gehör t e  zu den Gründern  d e r  Kommunist i-  
schen Opposition. E r  w a r  Mi ta rbe i t e r  in d e r  Zei t schr i f t  "Gegen den 
St rom".  Aus d e r  KPD wurde  er ausgesch lossen ,  weil  er Gegner  d e r  
RGO-Politik, d.h. d e r  Schaffung e igene r  " revolut ionärer"  Gewerkschaf-  
ten, w a r ,  weil  er d i e  "Theorie" vom Sozia l faschismus ablehnte und d i e  
kommunis t i sche  Einheitsfrontpolitik ver te id ig te .  

Denn nur  s o  bestand d i e  Möglichkeit ,  anges ichts  d e r  heraufziehenden 
faschis t i schen Gefahr, d i e  Arbe i t e rk lns sc  er fo lqrc ich  iri drm bcvorsteJicn- 
den Kämpfen führen  zu können, sie auf iJircl I i is torische Aufgahc, in d ~ r  

V I l l  



Gesr:llschaft vorzubereiten und fiir d r n  Kommunismus zii gewinnen. Er 
s c l h s t  s t and  iri dcn  Al)wctirkliinpfcri cJr:gcri den Fnsctiismiis iri v o r d f - r s t w  
Hcitir.. Daticr riiilßtc c?r nucti riücli dcni  Sieg d ~ s  Fasctiisrrii~s 1933 iri (lic! 
~rni{]raLi(~ri  g e t ~ ~ n .  ~uri i ict isl .  i r i  l h r i s ,  ging er 1930 riacti S[):lriic:ri, I l r r l  (h?r  
sj~aiiisclicri R(?volutiori zu ticlr(!ri. '13osctilifti!jt in c!iri(rm Flii!jzc~ii~~w~:rk iri 
IIarcc~loria, fiiiirtc. itiri s<?iri<? rc.voiiitioriiir(~ Erfatiruriq c i r i t i  C~t~or~<!i.i!jiiri~j iri 
Koiitrilcl riiil clvr POtJM, dc!r konirnuriistisctien f3art(:i Kataloriic~ris. Sir! 
w a r  { J ~ Y J C ~  c l i r .  1,iqiiidicriirirl t l (v  si)ariisc)~ri Rc!volutiori durcti rlori Eirifliiß 

5 
d v r  rrissisclic~ri Par te i  iiri(1 tl(.rcri Zrisammcnarboit  niit. dcri tmrikrottr?n 
sl)oriisctic:ri t)iirgc?rlicticn Par.toit!n (Volksfrontpoli t ik - s. Sci tc  88 ) . ' 

Dic unter  ru s s i sc t i c r  Lcituncj stel iendc poli t ische Polizei  l ieß  itin des-  
w q c n  c in  J a h r  im spanisctic:n Gefängnis s i t zen ,  b i s  d i e  Wacticn vo r  den  
tierannalicnden Francotruppcn davonliefen und d i e  revolutionliren poli- 
t i schen Gefangenen in näclitlichen Marschen  übe r  d i e  Pyrenäen nach Frank- 
reict i  entfliehen konntcn. Die  Folgen d e r  spanischen Nieder lage  bekam er 
bald zu spüren ,  d i e  Franzosen wiesen  ihn nach Belgien aus .  Beim deutschen 
Einmarsch 1940 floh er wieder  nach F rankre i ch  und lebte  d o r t  b i s  Kr iegs-  
ende  un te r  fa lschem Namen in e inem südfranzös ischen Lager. 

Fas t  ve rhunger t ,  ab ( , r  von unbeugsamer  Energie e r fü l l t ,  woll te Waldemar 
Bolze 1945 nach Deutschland zurück.  Aber  ihn holte ke ine  Besatzungsmacht 
d e r  Sicger  d e s  zweiten Weltkrieges zurück.  E r s t  1918 bekam er nach 
langem Drängen d i e  Einrcisegenehmigung und ging a l s  Model l t i schler  in 
d i e  Reichswerke Salzgi t te r .  Dor t  gewann er bei  den Arbe i t e rn  schnel l  An- 
set ien,  besonde r s  in den Kämpfen d e r  Arbe i t e r  gegen d i e  Demontagen d e r  
Fabrikanlagen du rch  engl ische  Trupprn.  Noch heute - 20 J a h r e  nach se inem 
Tode - pflegen Arbe i t e r  d i e s e s  Indust r iegebie tes  s e i n  G r a b ,  a u s  Verbunden- 
heit  m i t  s e i n e r  revolut ionären  Gesinnung, s e i n e r  Unbestechlichkeit  und 
s e i n e r  menschl ichen Kameradschaf t .  Er w a r ,  wie  Heinz Brandler  anläß- 
l ich  s e i n e s  Todes s c h r i e b ,  e i n e r  s e i n e r  le tz ten  ~ a m p f ~ e f ä h r t e n  a u s  j ene r  
Per iode  d e r  deutschen Arbeiterbewegung, d i e  m i t  d e r  Herausbildung d e r  
Linken in d e r  Sozia ldemokrat ie  und der Schaffung d e r  poli t ischen Grund- 
lagen d e r  KPD begann, d e s  Aufst iegs d e r  KPD, d e r  Sammlung d e r  kommu- 
n is t i schen Kader  in d e r  KPO gegen den  ultral inken Kurs .  D e r  Sieg d e s  
Fasch i smus  1933 vernichte te  d i e  g e s a m t e  deu t sche  Arbeiterbewegung. I h r e  
l e t z t e  K r a f t  s e t z t e  d i e s e  Genera t ion  von Kommunisten nach 1945, sowei t  
sie den  Fasch i smus  in Deutschland s e l b s t  über lebt  ha t te  o d e r  se inen 
Klauen ent ronnen w a r ,  e i n ,  um i h r e  revolut ionären  Erfahrungen a n  e i n e  
revolut ionäre  Jugend weiterzugeben.  

I h r e  Hoffnung w a r :  daß  s i e  s i c h  als fähig e r w e i s e n  möge,  d a s  zu vollenden,  
w a s  sie s e l b s t  begonnen hatten. D a s  w a r  d e r  Beginn d e r  Gruppe  Arbei ter -  
.politik, a n  dem Waldemar Bolze mi twirkte .  



"Dic Ik.wt-giiiig tlc!s t>i.olc~tarints iiiaclit notw(~ridig vr-rar1 Eiitwick- 
I i i i ~ ~ s s t r i f ~ ~ ~ ~  drii.cl~, ;iuf ji~tlci' St i if~.  blvil>t ciii 'I'(!il (Icr L< j e r i  und 
!ii\lit iiiclil w<'it(.r 11ii1.. . . . I ' ,  sclii.ic~l~ Eiiq<-ls I873 iiii Ilcl. L<-ii<.ri, die? 
( I I -~I  " I~ i r1<1(~1 i  F1;irscli" l o r t ~ c t z ( ~ t i ,  stofi(\ii I I ~ L I ( \ ,  i ~ ~ i v ( - r b r ~ ~ . ~ . ~ ~ ~ - -  a.s:iCt.(?, LI I I I  

srlil ic-fllicli den dicil(-kiisclicn l'roncß xii voll(~iid(~ii ,  diircli ci(.ri si 

I'i.ol(~tiir.i;il niis d(?ii Fc-ssc-Lii d e s  Kal~itiilisiiiiis I)c.f~.cil, urii die? (; >II 

t'ii I- riiic. ii(?iit\ C ;c~(~i iac l  i; i l t  ~oi-( i i i~ii ig xii Ic!j<~ii. 

1rc.r Zcii 
ic~rlialtri 
N ' c ~  zurii 

!cli d a s  
t rlill(ila(~( 

All(. ~~c~\rcr'hscl inft l icl ic~ ~irid polilisclicl T;itiglic-it iind Kri t ik ,  die. r i ict~t  'rcil 
dc.r korii iiiiiriistisclicii -- Rcwegiirig i s t  lind ilircn %ic.lcn dicmt, i s t  wer t lo s  . % 

Aiirli dafiir l ic fcr t  d i c ~ s c s  Mariiiskrir)t Rc~wc~is. Krit ik UII d c r  u l t ra l inkrn  
ItGO-l li- Wciiii: iucl L riiidci-C> Lt~iitc div 
RGO-I s Alibi I iirii d a s  h g c r  di 7 

ZU 1. ('1 iiid dcii \ rctc-11, b i s  s i e  s t  o r  
dcin Rr.fori1-i i s n i ~ i s  hapitulicytri ,. 

- d e s  "Rc 
jung enti 
ie prole t  

. - 

r geiibt, 
ns Koinn 
:hließlic 

fiir d i c  1 

niinisniu 
h ganz  V' 

Wir eriririerii h i e r  ali d i e  l lc ra i i sgcber  d e s  "Roten Gcwerkschaftsbiichestt  
der- SAI'. Die  St ra tcgic  und Taktik und d i e  Kr i t ik ,  d i e  noch an1 Beginn d e s  
Ubcq-tritts in d i c  SAP, weg vorn I<oiiiniunisnius s t and ,  waren noch d a s  Re-  , 

sul ta t  kommunis t i sc t i t r  Gewerkscliaftsarbeit  d e r  KPD ( b i s  1923) und 
spii ter  d e r  KPO, gcwcsen.  " A l ~ c r  a l l e  Kr i t ik  gegen d i e  RGO, d i e  nicht  be- 
g le i te t  i s t  vor11 Karripf gegen d i e  reforni i s t i sc l ie  LYhmung d e r  Gewerkschaf-  , 
tcri,ist wert-  iirid wirkungslos",  s c h r i e b  d a m a l s  d i e  KPO. In."Gegen den  
S t rom"  s c h r i e b  August Thalheimer  : "Liquidierung d ~ r  RGO-Taktik bedeu- 
t e t  nicht ,  d ~ i r c l i  Befehl von oben heute die ' r o t e n  Verbände '  usw.  aufzu- 
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lösen ,  s o  wie d i e  SAP es verlangt.  Das  wnre  Kapitulation vo r  den  Refor- 
misten.  Sondern es bedeute t ,  fiir d i e  Rückfiihrung d i e s e r  Organisationeri 
und d e r  Ausgeschlossenen in d i e  Verbände zu kämpfen". ( 1932). 

D e r  Leser  d e s  nachfolgenden Manuskr ip tes  wird  fes ts te l len ,  daß  f ü r  
Kommunisten,  wie  Waldemar Bolze, d i e  Gewerkschaf ts f rage  Teil e i n e r  um- 
fassenden poli t ischen Tätigkeit i s t .  Je m e h r  a b e r  Leute, wie  d i e  Heraus-  
geber lten Gewerkschaftsbuches" s i c h  von d e r  kommunis t i schen 
Bewe! lernten,  d e s t o  w e r t l o s e r  wurde  i h r e  Gewerkschaf ts tä t igkei t  
f ü r  d a r i s c h e  Bewegung, b is  s i e  schließlich nach 1945 Sei te  a n  
Se i t e  m i t  den  Über re s t en  d e r  ADGB-Führer von v o r  1933 und den Wort- 
f ü h r e r n  d e r  u l t ra l inken Politikanten a u s  d e m  KPD-Apparat von v o r  1933 
"Politik" machen durften.  Wer s i c h  ums ieh t  i n  der Arbei ter -  und Gewerk- 
schaftsbeweaung d e r  BRD w i r d  übe ra l l  auf s i e  stoßen. S i e  haben z w a r  
Pos te  .t, a b e r  nicht  d a s  V e r t r a  Arbei ter  
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m Lager d e s  Re-  F ü r  d~ mbewußten Arbe i t e r  hing e a u s  d e  
formisrrius ~ u m m e n d  s i c h  in Bewegung ~ ~ ~ L A L C I I ,  w a r  d i e  SAP d i e  l e t z t e  

i h ren  endgültigen Bruch m i t  d e r  bürger l ichen Gesel l schaf t  
lang in s  kommunis t i sche  Lager mi t  m e h r  o d e r  weniger  
r r t e .  J e n e ,  d i e  d a s  kommunis t i sche  Lager ve r l a s sen  hat ten  
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D e r  V e r f a l l  d e r  hi i rgcrl ic l i<ln G c s c l l s c l i a f t  auct i  11ci u n s  in  der BRD, zwingt  
d a z u ,  n a c h  Pcrspclitivc'n LU s u c h e n .  Ein ti,~iifiq g c h r a u c h t e s  a l ~ s t r a k t c s  
Lösi ingswort  i s t :  Kadcr1,ildung. 

Wer e i n e n  k o n k r e t e n  Elcgriff davoii b e k o m m e n  w i l l ,  a u s  w e l c h e m  Holz  
K a d e r  d e r  k o m m u n i s t i s c h e i i  Bewegung i n  Dcutscl.iland g e s c h n i t z t  s e i n  
m ü s s e n ,  w i e  sie entst- l ien iirid w i e  sie i l l re  Tiitiqkeit aus i jben ,  d e m  w i r d  
d i e s e s  M a n u s k r i p t  Hiriweis g e b e n .  
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Es s i n d  die E r i a h r u n q e n  niis e i n e r  Epoche,  da c?ie d~-.iitsche A r b e i t e r k l a s s e  
u n d  d i e  d e u t s c h e  A r b c - i t ~ r b c w e q u n g  n i i t  i h r e n  Orga i i i sa t ioncn  Vorb i ld  
f u r  d a s  e r w a c h e n d e  P r o l e t a l  i a t  d e r  g a n z e n  Wclt w ? r .  D i c s c  Epockie 
e n d e t e  i n i t  d e r  t i e f s t c n  Ern iedr igung  d e r  Bewerjunrl i in  F a s c t l i s m u s  und  
d e r  von  d e n  S i e g e r n  d e s  zwci ten  W(-.ltltricc_lcs irnlmr t i e r tc i l  "Dc~rnokrat iel ' .  

D i e s e  P e r i o d e  g e h ö r t  c t ~ e r i s o  unwiclerriiflich c1(:!- V[-r-gariycnlicit ari w i e  
d i e  Pcrioclrt d ~ s  s e l l ) s i . ~ n c l i g ~ ~ r i  . nat ionaler i  1riilir.t-inlismus d c r  deutschen 

i r s i d i  i 1 1 i j ~ l i s t ~  \ 011~1idi in~j  irli K ~ti~i~l?l~;ozialisill~i: l and .  
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I. Aus der Geschichte des zweimaligen Zusam- 
menbruchs der Gewerkschaftsinternationale. 

Einige historische Daten über die Entstehung 
der internationalen Ge&schaftsorganisationen 
D e r  e r s t e  Versuch ,  d e r  schon  u n t e r  d e r  persön l ichen  Mit- 
wirkung von Kar1 M a r x  d u r c h  d i e  Schaffung d e r  internat io-  

I 
na len  Arbe i te r -Assoz ia t ion  im J a h r e  1864 un te rnommen wur-  
d e ,  i s t  a n  d e r  - f ü r  d i e  damal ige  Z e i t  s e h r  e r k l ä r l i c h e n  - 
Schwäche und Unre i fe  e i n e r  verhä l tn i smäßig  jungen, unent- 
wickel ten Arbei terbewegung in den  einzelnen Ländern ge- 
s c h e i t e r t .  S i e  konnte s i c h  n u r  neun J a h r e  behaupten. Die  
folgende Depress ionsper iode ,  d i e  nament l i ch  d i e  deu tsche  
A r b e i t e r k l a s s e  u n t e r  Bismarcks  Soz ia l i s tengese tz  zu s p ü r e n  
bekam,  ha t  a b e r  auch  d i e  Voraussetzungen f ü r  d i e  E r s t a r -  
kung d e r  p r o l e t a r i s c h e n  Klassenkräf te  und i h r e s  Klassenbe-  
wußtse ins  geschaffen und den Drang nach in te rna t iona le r  Ver-  
einigung s o  weit  g e s t ä r k t ,  daß  noch v o r  Ende d e s  vor igen  
J a h r h u n d e r t s  d i e  e r s t e n  Schr i t t e  z u r  Schaffung e i n e r  se lb-  
s tändigen Gewerkschaftsinternationale un te rnommen w e r d e n  
konnten. 

Auf dem englischen Gewerkschaftskongreß 1886 konnte d e r  
Vors i tzende  e r k l ä r e n ,  daß  d e r  "kontinentale Soz ia l i smus  s e i -  
nen Schrecken  f ü r  d i e  eng l i sche  Arbe i te r schaf t  ver lo ren ' '  habe.  
Daß d i e s e s  Bekenntnis a b e r  m e h r  d e r  Sent imental i tä t  a l s  d e r  
Realität e n t s p r a c h ,  ze ig te  d e r  uner f reu l iche  Verlauf d e s  in- 
t e rna t iona len  K o n g r e s s e s  1888 in London, zu welchem d a s  
einladende engl i sche  Komi tee  d i e  Deutschen ,  Ö s t e r r e i c h e r  
und Russen nicht e ingeladen ha t te ,  w a s  von a l l e n  44 kontinen- 
t a len  und auch  von einigen engl i schen  Deleg ie r ten  s c h a r f  v e r -  
u r t e i l t  wurde.  D i e  s c h a r f e n  Gegensä tze  zwischen d e r  g r o ß e n  
Mehrhe i t  d e r  ( i n s g e s a m t  79) engl ischen Deleg ie r ten  und a l l e n  
übrigen verh inder ten  j e d e s  posi t ive Ergebnis. 

Einen w e i t e r e n  V e r s u c h  z u r  internat ionalen Z u s a m m e n a r b e i t  
un te rnahmen d i e  f ranzös i schen  Gewerkschaften d u r c h  Einbe- 
rufung e i n e s  internat ionalen K o n g r e s s e s  im D e z e m b e r  1890 - 

in  P a r i s .  Die  Absicht  z u r  Err ichtung e i n e s  internat ionalen Ar-  
be i te r -Sekre ta r ia t s  mußte  wegen z u  g e r i n g e r  Beteiligung auf- 
gegeben werden.  (Ein J a h r  zuvor ,  a m  14. Ju l i  1889, d e m  
hunder t s ten  ~ a h r e s t a g  d e s  Bas t i l l es tu rmes ,  w u r d e  in  P a r i s  
d i e  soz ia l i s t i sche  - d i e  Zweite  Internat ionale  gegründe t ) .  



So wurde  nach dem Scheitern d e r  e r s t e n  Versuche  d i e  Kopen- 
haqener  Konferenz vom 21. Auqust 1901 d e r  eiqentl iche Aus- 
gangspunkt internat ional  -organis ie r te r  Gewerkschaftsbewe- 
gung. 

Hier  beschlossen Deleg ie r te  a u s  Deutschland,  Großbri-  
tannien, Eklgien, Dänemark ,  Schweden, Norwegen und 
Finnland nach e inem Referat d e s  deutschen Delegier ten 
Ka r l  Legien d i e  regelniäßige Abhaltung von Konferenzen 
d e r  V e r t r e t e r  d e r  gewerkschaft l ichen Landeszentralen.  
An d e r  2. Konferenz 1902 in Stut tgart  nahmen auch Dele- 

, g i e r t e  a u s  Frankre ich ,  I tal ien,  Ös t e r r e i ch ,  Spanien und 
d e r  Schweiz te i l ,  während Belgier und Finnen d i e sma l  
fehl ten . Hier wurde  be r e i t s  Deutschland a l s  internat io-  
nale  Zent ra l s te l le  hest in:mt,  d i e  un te r  Leitung Ka r l  Le- 
g iens  s tand.  

Die  3. Konferenz 1903 in Dubliri bes t immte  Legien a l s  "in- 
ternat ionalen Sek re t ä r "  d e r  "Internationalen Zent ra l s te l le  
d e r  gewerkschaft l ichen hndeszc .n t ra len" .  

Die 8. Konferenz 19 13 in Zur ich  beschloß d i e  Umänderung 
d i e s e s  Namens in  "Internat ionaler  Gewerkschafts-Rund" 
(IGR) und wählte Legien cinst imrnig zum "Präsidenten d e s  
IGA" . Zu den bisherigen Delegier ten wa ren  inzwischen noch 
Ve r t r e t e r  von Bosnien, Herzegowina,  Bulgarien, Kroa t ien ,  
Serb ien ,  Rumänien und Ungarn hinzugekommen. In Zür ich  . 
waren  auch e r s t m a l s  d i e  "Internationalen Berufssekre ta r i -  
a te"  eingeladen. 

D e r  Ausbruch d e s  e r s t e n  Weltkrieqes 19 14 wurde  zum To- 
des taq  d i e s e r  e r s t e n  Gewerkschafts-Internationale. S ie  z e r -  
f iel  in i h r e  nationalen Einzelbestandteile. Am 5. Ju l i  19 16 
t ra fen  s i ch  d i e  "Entente-Internationalisten." (England, Frank- 
r e i ch ,  Belgien, ~ t a l i e n )  in  Leeds,  a m  10. Jun i  19 17 d i e  d e s  
"Dreibundes " und s e ine r  Satel l i ten ( ~ o l l a n d ,  Finnland, 
Skandinawien) in Stockholm . Die l e t z t e r en  beschlossen  d i e  
Einberufung e i n e r  internationalen Konferenz, d i e  dann a m  
1. Oktober 19 17 in Bern - ohne d i e  Tei lnahme d e r  Entente- 
V e r t r e t e r  - tagen mußte. Die Engländer hat ten i h r e  Teilnah- 
m e  schroff  abgelehnt, ebenso  d i e  Belgier. Die  Franzosen  
konnten wegen "Pässe-Verweigerung" nicht kommen.  Die 
I tal iener  machten i h r e  Tei lnahme von d e r  Zust immung 
a l l e r  anderen  abhängig. 



in de r  Resolution der  Berner Konferenz hieß es: 
"Die Konferenz betrachtet sich nicht a l s  kompetent, 
über d ie  Frage d e r  Mitschuld de r  Völker und ihrer  
Regierungen am Kriege und dessen Begleiterschei- 
nungen zu urteilen, und geht deshalb über das  Schrei- 
ben de r  britischen Gewerkschaftszentrale zu r  Tages- 
ordnung über.. . . ". 

Erst auf dem Kongreß in Amsterdam im Juli 1919 kamen die 
feindlichen Brüder wieder zusammen, um den IGR wieder 
notdürftig zusammenzuflicken. Die Amerikamer lehnten die 
Teilnahme ab,  weil ihnen de r  IGB "zu radikalf1war. Erst 1937 
traten s i e  bei. Umgekehrt. hat der  I 6 5  zur selben Zeit ( 1937) 
die  Aufnahme d e r  Sowjetgewerkschaft abgelehnt. Seit der  
Vernichtung de r  deutschen Gewerkschaften 1933 führte der  
IGB nur noch ein Schattendasein und mußte se i t  dem Kriegsaus- 
bruch 1939 auf jede LebensäuRerung verzichten. 

Die Schaffung de r  neuen Gewerkschafts-Internationale mit 
ihren 66 Millionen Mitgliedern in 56 Ländern is t  sicher ein 
erfreuliches Ergebnis für jeden klassenbewußten Arbeiter. 
Aber d ie  Tatsache, daß dieses schon der  dri t te Versuch - in 
diesem Jahrhundert - i s t ,  de r  zur Schaffung einer aktionsfä- 
higen Gewerkschafts-Internationale unternommen wird,zwingt 
die Arbeiter zu r  kritischen Stellungnahme. Das umso mehr ,  
a l s  der  ruhmloseZusammenbruch de r  beiden vorhergegange- 
nen Versuche ihnen nicht nur bit tere Enttäuschungen, sondern 
auch schwere Opfer eingebracht hat. Daß die  große Mitglie- 
derzahl an sich noch keine Gewähr für die Aktionsfähigkeit 
einer Organisation bietet, hat die Geschichte nur zu oft be- 
wiesen. So hat 2.5. die millionenstarke Arbeiterorganisation 
in Deutschland 1933 kampflos kapitulieren müssen, während 
die zahlenmäßig kleine bolschewistische Partei d ie  politische 
Macht in Rußland erobern konnte. 

Bei de r  Gründung de r  internationalen Arbeiter-Assoziation 
(der I. Internationale) hat Marx darauf hingewiesen, daß die 
Arbeiterklasse ihre  zahlenmäßige Überlegenheit gegenüber 
d e r  Kapitalistenklasse nur dann a l s  Machtfaktor ausnutzen 
kann und die "Masse nur dann ins Gewicht fällt, wenn Orqani- 
sation s i e  zusammenfaßt und ein Wille s i e  leitet" . Von die- 



Sen zwei Voraussc~tzungen w a r  d i e  e r s t e r e  - d i e  mass  
fasscndr- Organisat ion - d u r c h  d a s  Bestehen d e r  Amsi 
Int(~rnat iona1e rnit ih ren  c a .  23 Millionen Mitgl iedern 
in  W<viteuropa okirie Z>weifel gegeben. D i c  entscheidende Ur-  

jener- 
t e rdamer  
a l l e in  

s a c h c  i h r e s  V c r s a g c n s  kann a l s o  n u r  ini Fehlen d e r  zweiten,  
cmtschcidend wichtigen Voraussetzung,  i m Fehlen d e s  "einen 
Willens" z u r  "Leitung" d e r  Massen  gelegen haben. D a r i n ,  daß  
d e r  notwcndiqc einhei t l iche Wille d e r  angeklagten A m s t e r d a m e r  
Führung gefchlt l iat,  w a r e n  sicli  wohl a l l e  Ankläqer  s o  z iem-  
l ich einig.  Daß d i e  A r n s t e r d a m e r  Führung iiberhaupt keinen 
Willen h a t t e ,  w i r d  niemand behaupten. D e r  Wille, von d e m  
s i e  s ich  s e l b s t  l e i t en  l i eß ,  w a r  nicht mit  dem "einen Willen" 
ident isch,  dt.11 Flarx  m e i n t e ,  d .  h. m i t  d e m  Willen d e r  revo-  
lut ionären Arbeiterklasse, sondern  m i t  d e m  kleinbürgerl ich-  
reformis; isct ie i i  Willen. 

Es fand s i c h  in P a r i s  ke ine  fähige Kraf t ,  d i e  nachweisen konnte, 
daß  le tz ten  Endes dieser.kleinbiirger1iche Wille d i e  prole-  
t a r i s c h e n  K l a s s e n i n t e r e s s e n  pre i sgeben ,  d i e  p r o l e t a r i s c h e n  
Klassenkräf te  spa l ten  und s o m i t  i h r e  Organisa t ion  unvermeid-  
l ich zum Zusamnienbruch  f ü h r r n  inuß. S o  konnte Walter Sche- 
v e n e l s ,  Präs iden t  d e r  A m s t e r d a m e r  Internat ionale ,  nicht  zu 
Unrech t  e r k l ä r e n :  

"Man verg iß t  zu s e h r ,  d a ß  d a s  V e r s a g e n  d e r  internat io-  
nalen Organs ia t ion  n u r  d i e  S u m m e  d e s  nat ionalen Ver- 
s a g e n s  ist". 

(Nach "Le  Peuple", Organ  d e r  CGT, 6.10.45) 

In d e r  Tat ,  solang d i e  Führungen d e r  einzelnen nat ionalen 
Sektionen d i e  spez i f i sch  nat ionalen I n t e r e s s e n  den  internat io-  
nalen I n t e r e s s e n  vorans te l len  (nach d e m  M u s t e r  d e r  Bourge- 
o i s i e ,  d i e  nicht  a n d e r s  handeln k a n n ) ,  so lange  fehlt j eder  
Boden f ü r  e i n e  akt ionsfähige Internat ionale ,  so lange  muß jeder  
e r n e u t e  Versuch  i h r e r  Neugründung unvermeid l ich  s c h e i t e r n .  
Und d i e s e  nat ional-beschränkte - mit  den  Prinzipien d e s  pro-  
l e t a r i s c h e n  In te rna t iona l i smus  völlig unvere inbare  - Politik 
haben d i e  Ankläger  wie  d i e  Angeklagten s e i t  d e m  Zusammen-  
burch  d e r  A m s t e r d a m e r  Internat ionale  - a l l e  ohne Ausnahme - 
betr ieben.  

Eine nicht  zu übersehende  Gifferenzierung bes teh t  a l l e r d i n g s  
i m  Lager  d e r  Ankläger ,  zum Beispiel zwischen e i n e m  Jouhaux 
und e i n e m  Tarassow:  während näml ich  d e r  F r a n z o s e  Joiihaux 
s e i n e  soz ia l -pa t r io t i sche  Politik sozusagen  von Kindheit a n  
und zugunsten s e i n e s  kapi tal is t ischen Vate r landes  b e t r e i b t ,  



haben Tarassow und se ine  russ ischen Genossen ganz s icher  
in i h r e r  Jugend dem proletarischen Internationalismus Lenins 
zugestimmt und sind e r s t  unter Stalins national-beschränktem 
Kurs  zu d e r  Illusion gelangt, mit  diesem falschen Kurs  ihr  
sozial ist isches Vaterland erfolgreich verteidigen zu können. 
Es sind a l so  zwei grundverschiedene Motive oder  Ursachen,  
die sowohl einem Jouhaux wie einem Tarassow oder Kusnet- 
zow zur  gleichen Rolle r e in  negativer Ankläger verurtei len.  
Um den kleinbürgerlich-sozialpatriotischen Willen und Geist, 
d e r  d ie  Amsterdamer  Internationale zugrunde gerichtet  hat ,  
positiv anzuklagen, d.h. vor  d e r  internationalen Arbeiter- 
Öffentlichkeit in se iner  ganzen klassenfeindlichen Gefährlich- 
keit bloßzustellen und ihn s o  dem Urtei lsspruch d e r  klassen- 
bewußten Arbeiterschaft  auszuliefern,  dazu hatte ein Teil 
d e r  Ankläger die Fähigkeit nie besessen (wie Jouhaux) und 
d e r  andere  leider wieder ver loren  (wie d e r  Ver t r e t e r  d e r  
Stalin-Politik) . 
So war d e r  alten Amsterdamer  Garde,  den Schevenels, Ci- 
t r ine  und Genossen d i e  Verteidigung mehr a l s  leicht  gemacht. 
Ihre  offen ausgesprochene Absicht, den Amsterdamer  Leich- 
nam in d e r  alten Form d e s  IGR zu konservieren oder die Neu- 
gründung des  WGB möglichst weit hinauszuschieben, mußten 
s i e  zwar unter dem Druck d e r  Massenstimmung, d ie  nach 
etwas Neuem und Besserem verlangte,  aufgeben, um s ich  
nicht a l s  offene Spalter zu demaskieren.  Aber s i e  haben s i ch  
ih re  schließliche Konzession in bezug auf die Form mit  um 
s o  gewichtigeren Konzessionen in bezug auf den Inhalt des  
neuen WGB bezahlen lassen.  Wer d ie  wirklichen Gewinner 
bei d e r  endlich er re ichten  "Einstimmigkeit" waren,  hat  sich 
e r s t  lange nach Abschluß d e r  Pa r i se r  Tagung - die  s ich  in 
d e r  Hauptsache hinter den Kulissen abwickelte - herausge- 
stel l t .  

Auf diesem Par i se r  Gründungskongreß war  keine orqanisier-  
te Kraft ,  d ie  im Stande gewesen wäre ,  dem-il lusionären - 
Geist  Amsterdams d ie  k l a re  wissenschaftlich begründete 
Erkenntnis d e s  Marxismus-Leninismus entgegenzustellen und 
auf d e r  Tribühne d ieses  Kongresses d ie  Fahne des  proleta- 
r i schen Klassenkampfes zu entrollen,  um die s ich  d ie  klas- 
senbewußten Gewerkschaften a l l e r  Länder sammeln  können. 
Es war  fü r  den Geist d ieses  Kongresses recht  bezeichnend, 
daß er nicht unter  d e r  roten Fahne d e r  ~ r b e i t e r k l a s s e ,  son- 
dern  unter  den in al len Farben schillernden Nationalfarben, 
e ine  "Internationale" aufzubauen versprach.  So starid die 
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Das  einzige hoffnungsvolle Element war  d a s  urwüchsige Auf- 
t re ten  d e r  jungen Kolonialgewerkschaften, d a s  einem Citr ine 
begreif l icherweise wenig behagte. Sie waren faktisch d e r  
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se in  konnten, d i e  notwendigen Mittel,  Wege und Ziele d e r  Ge- 
werkschafts-Internationale k lar  herauszuarbeiten,  s o  hat  
i h r  Auftreten doch d i e  Richtung angezeigt, d i e  d i e  internati- 
o ,erkschaf hlagen muß, um s ich  von 
ds :hen Gift pportunismus Amster -  
d, ~ef re ien .  

nale Gew 
em tödlic 
a m s  zu h 

' t sbeweg~ 
d e s  bank 

ing e insc  
;rotten 0 

Der  klassenbewußten Arbeiterschaft  wird es um s o  schneller  
und b e s s e r  gelingen, den Opportunismus, d i e se  le tz te  Schutz- 
mauer  d e s  Kapital ismus,  wirksam zu bekämpfen, wenn s i e  
s ich  dazu d ie  Lehren Marx '  . Lenins und i h r e r  eigenen Ge- 
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Samen Arbeitsverweigerung,  d .  h. mit d e r  Waffe d e s  St re iks  
g röße re  Erfolge erz ie len  konnten. Um d a s  zu können, mußten 
s i ch  d i e  Arbei te r  fü r  ein gemeinsam ges tecktes  Ziel zusam- 
menschließen, s ich  e ine r  gemeinsamen Disziplin unterordnen,  
s i e  mußten nach einem Wort von Marx: 

"Die individuelle Konkurrenz untereinander ausschalten,  
um den Kapitalisten eine gemeinsame Konkurrenz zu 
machen". 

So haben s ich  d i e  Arbeiter  i h r e  Gewerkschaften a l s  Organe 
d e s  Klassenkampfes, zu dem s i e  durch d i e  kapital is t ische 
Ausbeutung fortgesetzt  gezwungen werden,  s e lb s t  geschaffen. 
In diesem Kampf pral len d i e  proletarischen und d ie  kapita- 



l i s t i schen  In te ressen  i m m e r  s c h a r f e r  sufeinnncler,  und n ie  
s tehen  s i c h  heu te  genau s o  unvere inbar  gegeni iber ,  w i r  c:;ch - 
e i n s t  d i e  I n t e r e s s e n  d e r  aufstrebpnden Bourgeoisie und d i c  
d e r  Feudalen gegenüber  gec;?ancl~n haben. Seine Lö.qting k a n n  
d e r  Klassenkampf n u r  d a r i n  finden, da0  d ie  I i ic tor isch for t-  

4 schr i t t l i che  K l a s s e  d e r  h i s to r i sch  iihirlc,bten K l a s s e  d i c  
Macht e n t r e i ß t ,  um d a m i t  d e m  For t schr i t t  d e r  gesarn ten  
merisch! ichen Gese l l schaf t  den  Wcg f r e i z u n l a c h ~ n .  

Viel schne l le r  und s i c h e r e r  a l s  d i e  A r b e i t e r  celbqt  h;i? clie 
Bourgeoisie (ges tü tz t  auf d i e  Erfahrunger: i h r e s  eigen-P re- 
volut ionären Icampfes q q e n  den Feudn-lirmus! d i e  Xoncp- 
quenzen d e s  ge\~rerkschaft:ich o r q a n i c i ~ r t e n  Klasscn l tam~fc i s  
vorausgesrhein und d i e  Gewerkschaftsqriindung mi? a l l e n  
Mitteln i iheral l  zu vcrhinclern versuch t .  Kalim drin s ich  zum 
Ekispiel d i e  f r a n z ö s i s c h e  ßourgeoisie .&it  Hi l fe  der Arbei-  
t e r  in  d e n  Sattel g e s e t z t  ha t te ,  nahm s i e  a m  14. Juni  17'1 
(23 Monate nach d e m  Rast i l les turm ! ) d a s  G e s e t z  " T i ?  
Chapl ie r"  a n ,  daR d i e  Gründung von Gewerkschaften s t reng-  
s t e n s  verbo t .  In England, e r h i e l t  d i e  Arbe i te r schaf t  z w a r  
schon 1821 d i e  Koal i t lonsfreihei t ,  a b e r  t ro tzdem und t r o r z  
d e r  1832. durchgeführten Wahl re f~ i rm e r l a u b t e  es s i c h  d i e  
eng l i sche  Bourgeoisie noch im J a h r e  1844 ,  d i e  "Pioniere  
von Rochdale" wegen d e r  Gründung e i n e s  A r b e i t e r - ~ o n s r i r n  - 
v e r e i n s  b ru ta l  d e s  -Landes zu verweisen.  

"In England wie  i n  Frankre ich  w a r  d e r  Sieg d e r  Revolution 
den  Fäusten d e r  A r b e i t e r  Z ~ J  verdanken. .  . . " ,  a b e r  d i e  
Bourgeoisie "eskamot ie r te  d i e  Früch te  des Sieges  f ü r  s ich  
a l l e in ,  s i e  w a r  n u r  daraiif bedacht ,  d i e  Arbe i te r  zii p r e l l e n ,  
denen s i e  in  e r s t e r  Linie ih ren  Sicg verdankte ' '  (Aus Franz  
Mehring:  "Deutsche Geschichte"  S e i t e  125). E r s t  im J a h r e  
1884 e r lang ten  d i e  f ranzös i schen  A r b e i t e r  d a s  Koalitions- 
r e c h t  z u r  Gründung von Gewerkschaften.  
Die  deu tsche  Boilrgeoisie v e r s u c h t e  mi t  dem "Sozialisten- 
g e s e t z "  Bismarcks  die s e i t  18.18 nufstrebcnden A r b c i t e r o r -  
ganisat ionen g e w a l t s a n ~  zu unterdri icken.  "Minter jecieni 
S t re ik  l a u e r t  d i e  IHyclra d e r  I>evolution1', d i r s e s  Wort ctcs 
preußischen  Pol izc imin is te r s  t'iittkanimor w a r  :ind i s t  tit'iitc 

noch d a s  Leitmotiv filr d i e  Einstel l~inq dcr Roi!rqeoisie a l l e r  
L2ndc.r gcqrr-~iiber den Cicwerksclraft~ri.  1)aß dir. Gewclrk- 
schaften d iesem n i e m a l s  crlöscliendc!-i ~ ~ ~ r r i i c 1 i t ~ i r i i ~ s w i l l r . n  
i h r e r  kap i tn i i s t i schcr~  Toclfcindc auch  dadur-c!i nicht r,riirinricn 
körincn, da!: s i e  i h r r n  l(1assenk;impf::haralctcr zii :~r~r.b-r-qr~n 
o d c r  abzuscliwörcn versuchen  u!ld s i c h  a l s  "V~rsijlin~!nq::,- 



instrumente" aufspielen, hat d a s  Schicksal d e r  italienischen 
und deutschen Gewerkschaften bewiesen. Alle Bereitschaft 
d e r  deutschen Gewerkschaftsführer ,  "als Arz t  a m  Bette 
i h r e s  todkranken Kapitalismus' '  zu I ,  ha t  d e r  deut- 
schen Bourgeoisie nicht d i e  Sicherh I können, d ie  
ihr  e r s t  Hit ler  mit  d e r  res t losen  Zt ing d e r  Gewerk- 
schaften zu geben vermochte. 
Die Bourgoisie läßt  s ich  nicht über d ie  Tatsache hinwegtäu- 
schen,  daß , solange d ie  Organisationen d e r  Arbei te r  noch 
bestehen, keine absolute Gewähr dafür besteht ,  daß s ich  
e ines  Tages d i e  Nassen  d i e se r  Organisationen zurri Kampf 
für  i h r e  wirklichen Interessen bedienen, auch ohne und qeqen 
den Willen i h r e r  opportunistischen Führung. Die Bourgeoisie 
weiß, daß s i e  dem Einfluß d i e se r  Führung ebenso wenig wie 
dem Sicherheitsventil a n  einem Kessel  t rauen da r f ,  den s i e  
gezwungenermaßen unter  ständig steigenden Druck se tzen  
muß und dessen revolutionäres Platzen ihr  Ausbeutersystem 
sprengen muß . 
Doch al len Unterdrücltungsmaßnahmen zum Trotz hat s ich  
d ie  Gewerl~schaftsbewegung entwickelt. Als im  J a h r e  1848 
das  englische Zehnstundenqesetz eingeführt wurde,  hat Marx 
d a s  a l s  einen Sieg d e r  organisierten Arbei te rk lasse  "errungen 
imhellen Licht d e s  Tages" gefeiert .  Obwohl damals  d ie  eng- 
l ischen Industriebarone Himmel und Hölle schworen,  daß 
ausgerechnet  "die zwölfte Stunde" d ie  einzige Quelle i h r e s  
"bescheidenen" ~ r o f i t s  s e i ,  mußte d e r  englische Staat den 
Sieg d e r  Arbei te rk lasse  gesetzl ich anerkennen. Nicht nur in 
England, d i e se r  Geburtsstät te  d e r  modernen Gewerkschafts- 
bewegung, auch in al len Industrie13 ichs s i e  unauf- 
hal tsam und ebenso d i e  politische P irganisation. Am 
28. September 1864 vereinigten s ich  Prole tar ie r  d e r  meisten 
westeuropäischen Länder z u r  Internationalen-Arbeiterassozi- 
ation - d e r  Ersten Internationale - die  s ich  al lerdings (auch 
geschwächt durch den furchtbaren Aderlaß während d e r  Pa- 
r i s e r  Kommune 187 1) nur neun Jah re  behaupten konnte. 
Auch das Fiihrergenie Marx vermochte d a s  nicht zu er- 
se tzen ,  was unter den damaligen Bedingungen noch fehlte: 
a m  Nichtvorhandensein aktionsfähiger Landesgruppen mußte 
d i e se r  e r s t e  Versuch scheitern.  Al hat d a s  Funda- 
ment zum proletarischen internatic impf fü r  den 
Sozialismus gelegt", wie Lenin sag  1889 konnte d i e  
Zweite Internationale gegriindet werden. S ie  war  d ie  Epoche 
d e r  Vorbereitung d e s  Bodens fiir e ine  weite.  jsen um- 
fassende Ausbreitung d e r  Bewegung in einer ~n Ländern. 
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Es s ind  d i e  Widersprüche  i h r e r  e igenen Ordnung, d i e  d i e  
Bourgeoisie  i m m e r  wieder  dazu  v e r u r t e i l e n ,  schl ießl ich d a s  
Gegentei l  d e s  Gewollten zu e r r e i c h e n .  Sie.wil1 d i e  Entstehung 
d e r  Gewerkschaften v e r h i n d e r n ,  um s o  a b e r  d u r c h  d i e  Schaf- 
fung d e r  modernen  Indus t r ie ,  in d e r  d i e  Arbe i te r rnassen  un- 

1 t e r  den g le ichen  Ausbeutungsbedingungen zusammengeba l l t  
werden ,  a u c h  d i e  Bedingungen zu schaf fen ,  d i e  d i e  A r b e i t e r  
zum g e m e i n s a m e n  Widerstand,  a l s o  z u r  BiIdung von Organen  
d e s  Widerstandes,  d.h. d e r  Gewerkschaften fiihrcn müssen .  
Begünstigt von den  Bedingungen, d i e  d e r  Kapi ta l i smus  in 
s e i n e r  aufsteigenden Per iode  in d e r  zweiten Hälfte d e s  vo- 
r i g e n  J a h r h u n d e r t s  schuf ,  konnte s i c h  d i e  Gewerkschafts-  
bewegung in a l l en  Industr ie ländern (wenn auch keineswegs 
i iberal l  gleichmäßig ) entwickeln. 

Auch in Deutschland,  d a s  infolge s e i n e r  politisch'en Z e r r i s -  
senhei t  i n  Einzels taaten e r s t  s e h r  s p ä t  zum Aufbau d e r  mo- 
dernen  ~ n d u s t r i e  ge langte ,  a b e r  m i t  v e r s t ä r k t e m  Eifer das 
V e r s ä u m t e  nachzul-iolen b e s t r e b t  w a r ,  e r g a b  s i c h  dami t  d e r  
Boden f ü r  d i e  Bildung von Gewerkschaften und pol i t ischen 
Arbe i te rorgan isa t ionen .  Schon i m  J a h r e  1838 en ts tand  d e r  
Leipziger  Buchdruckerverein.  Am 19. April 18-48 bi ldete  
s i c h  in Berlin e i n  Zent ra lkomi tee  f ü r  Arbe i te r  un te r  d e r  
Leitung von Stefan Horn ,  e inem Buchdrucker ,  d e r  m i t  M a r x  
und Engels i n  Verbindung stand.  Ein vom Zent ra lkomi tee  
e inberufener  Arbe i te rkongreß  a m  25. August 1848 vereinig-  
t e  in Berlin 40 Deleg ie r te ,  d i e  35 Arbei tervereinigungen a u s  
den  groß ten  Stadten g a n z  Deutschlands v e r t r a t e n .  Die h i e r  
gegründe te  "Arbei tervereinigung" konnte mi t  Hilfe i h r e s  
Bundesblattes und d u r c h  Abhaltung von ßez i rkskongressen ,  
i h r e n  Einfluß in ganz  Deutschland ausbre i ten .  Franz  Meh- 
r ing  ber ich te t  i n  s e i n e r  "Deutschen Geschichte"  (Se i te  
162 - 163) : ". . . .Das O r g a n  d e s  Bundes t rug  viel  dazu be i ,  
d a s  Klassenbewußtsein d e r  A r b e i t e r  zu wecken und zu 
s c h ä r f e n ,  besonders  auch  dadurch ,  daß  es d i e  Lohnkämpfe 
d e r  A r b e i t e r  w i r k s a m  unte rs tü tz te .  An solchen Lohnkämp- 
fen w a r e n  d i e  Revolutionsjahre außerorden t l i ch  r e i c h ,  i n  
Berlin a l l e in  zähl ten sie zu vielen Dutzenden.. . A u s  d e n  
zah l re ichen  Gelegenhe i t s s t re iks  erwuchs-  bei e inzelnen 
Gewerben d i e  Ansä tze  d a u e r n d e r  und nat ionaler  Verbände ,  
a m  e h e s t e n  und s t ä r k s t e n  be i  den  Buchdruckern und Zi- 
g a r r e n a r b e i t e r n .  Doch d a  d i e  Bourgeoisie  d i e  qewerkschaft-  
l i che  Orqanisa t ion ,  d i e  unmi t te lbar  den  Profit  bedrohte ,  
noch hef t iqer  bekämpfte ,  a l s  i h r e  pol i t isch-soziale  Organi-  
sa t  ion - s o  wurden a l l e  d i e s e  hoffnungsvollen K e i m e  z e r s t ö r t " .  
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Aus Furcht vo r  d e r  erstarkenden Arbei terk lasse  konnte es 
d ie  deutsche Bourgeoisie nicht wagen, i h re  eigene Revolu- 
tion zum siegreichen Ende zu führen und d ie  nationale Ein- 
heit Deutschlands herzustellen. Im Schlepptau d e r  feudalen 
Junker wandte s i e  s ich  gegen d ie  aufstrebende Arbeiterbe- 
wegung. Vergeblich: denn mi t  dem Wachstum d e r  Großindu- W 

s t r i e  hielt i h r  Wachstum gleichen Schri t t  und d ie  Verelendung 
d e r  Arbeiter  in d e r  Reaktioi nach d e r  Revolution 
entfachte in ihnen den Willei inisierter  Abwehr. Im 
Anfang d e r  sechziger J a h r e  s a h  s ich  d ie  Bourgeoisie gezwun- 
gen, sogenannte "Arbeiterbildungsvereine" zu schaffen, um 
die Arbeiter  abzulenken. Doch a l s  s ich  im Jahre 1862 in Ber- 
lin und Leipzig selbständige Regungen d e r  Arbeiterklasse be- 
merkbar  machten, d ie  auf Einberufung e ines  allgemeinen 
Arbeiterkongresses abzielten, stießen d i e se  auf den Wider- 
stand d e r  bürgerlichen Fortschri t tspartei .  Das Leipziger 
Zentralkomitee wandte s ich  schließlich a n  Ferdinand Lassalle. 
Dessen "offene Ant -eiben an  d a s  Zentralkomitee" 
vom 1. März  1863 ?wissermaßen die  Geburtsstunde 
d e r  deutschen Sozi3 -atie. Die Fortschri t tspartei  
sabotierte nach Möglichkeit. Dennoch konnte Lassalle a m  23. 
Mai 1863 in Leipzig den "Allgemeinen Deutschen Arbeiter-  
verein" gründen. Aber e r s t  unter seinem Nachfolger Schweit- 
z e r  begünstigte d i e se r  den Aufbau d e r  Gewerkschaften, deren  
Bedeutung ~assa l l e (au fg rund  se iner  falschen Theorien, wie 'C 

"ehernes Lohngesetz'; usw) weit unterschätzte. 
Als Gegengewicht gegen Lassalles Gründung hatte d ie  Fort- 
schr i t t spar te i  den "Verband d e r  Deutschen Arbeiterver-  
eine" gegründet, in dessen  führenden Ausschuß August 
Bebe1 1864 gelangte. Irn ständigen Kampfe mi t  den iassa l le -  
anern  gewann er wachsendes Verständnis für  den Sozialis- 
mus ,  wurde er die  treibende Kraft ,  um den Verband in 
eine selbständige Arbeiterorganisation umzuwandeln, d ie  
auf d e r  Nürnberger Tagung 1868 ihren Anschluß an  d ie  In- 
ternationale (mit  69 zu 46 Stimmen) beschloß. Auf d e r  
Eisenacher Tagung vom 7. b is  9. August 1869 formier te  C 

s ich  die politische Parteirichtung, die s ich  1875 mit  den 
Lassalleanern in Gotha verschmolz.  Ebenso wie für d ie  
nolitische, s o  auch fü r  d ie  gewerkschaftliche Bewegung 

!urden d ie  sechziger J a h r e  die Zeit i h r e r  Wiedererstehung 
nd Neubildung. 1861 fiel in Sachsen, 1869 in Preußen d a s  

r\oalitionsverbot. Der  scharfe  Richtungskampf zwischen 
den beiden politischen Richtungen hat  s ich  auch für  d i e  Ge- 
werkschaftsbildung bemerkbar gemacht. 1868 kam die  



Hirsch-Dunkersche Gewerkschaft (die nach dem Muster 
d e r  englischen Trade Unions typische Reformisten-Gewerk- 
schaften se in  wollten) a l s  Neuerscheinung noch hinzu. Im 
gleichen Jah re  tagte d e r  von Schweitzer einberufene "All- 
gemeine Deutsche Arbeiterkongreß" ( 2 7 .  Sept. 18681, auf 
dem 205 Delegierte a u s  56 Berufszweigen 145.000 Arbeiter  
ver t ra ten  und d ie  Bildung von 12 Arbeitergewerkschaften 
beschloß. Aber die Spaltung d e r  beiden Richtungen blieb 
bestehen. Erst  nach dem Vereinigungsparteitag, d e r  am 
2. Mai 1875 die  beiden politischen Gruppen "Lassalleaner" 
und "Eisenacher" vereinte,  erfolgte auch am 25. Mai auf 
dem Gothaer Gewerkschaftskongreß die Vereinigung d e r  
Gewerkschaften in 12 Zentralverbänden. D e r  Wille zur  
Einheit wurde durch d a s  Treiben d e s  beruchtigten T ~ s s e n -  
dorf ,  den Bismarck a l s  Spezialisten für Polizeischikanen 
gegenüber d e r  Arbeiterklasse engagiert hatte, rinch zu- 
sätzlich gefördert. Mit seinem "Sozia l i s tenqes~~tz"  von 
1878 hoffte Bismarck d ie  deutsche Arbeiterbewequnq klein- 
zukriegen. Aber nach 12 Jahren  war  e r  zur Ka~it i i lat ion 
gezwungen. Die Zahl d e r  organisierten Gewerksc'iafts- 
mitglieder war  in d i e se r  Zeit von 5o.ooci aiif 3 ,~ .  200 ge- 
st iegen,  die d e r  sozialdemokratischen Wkhler voi 440.000 
auf 1,5 Millionen. Damit war  d ie  Schranke plumper jun- 
ker l icher  Polizeiwillkür , die den Aufstiep rler jeutschen 
Arbeiterorganisationen gehemmt hatte.  gefallen. Aber d e r  
erzwungene Verzicht d e r  Bourgeoisie auf diese unzuläng- 
lich gewordenen Methoden bewies auch,  daß s i e  gelernt  
hatte und entschlossen war ,  mit wirksameren Mitteln 
ihr  Ziel zu er re ichen,  d.h. die Arbeiter  zum geduldigen 
Ertragen d e r  kapitalistischen Ausbeutung zu erziehen.  
Die folgende Zeit soll te  beweisen, daß s i e  damit Erfolg 
hatte. 

Indem s i e  die größere  Bewegungsfreiheit ausnutzte, t r a t  die 
deutsche Gewerkschaftsbewegung in ihre  glänzende Aufstiegs- 
periode. In d e r  Zeit von Anfang 1889 bis Ende April 1890 
befanden sich 394.000 Arbeiter  im Streik,  von denen 187 
mit  einem guten, und 468 mit  einem Teilerfolg und 420 mit  
Niederlagen endeten. 1891 wurde durch die Bildung d e r  "Ge- 
werkschafts-Kommission" deutscher Gewerkschaften die zen- 
t r a l e  Spitze d e r  Bewegung geschaffen (die nach dem e r s t en  
Weltkrieg i n  den "Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts-Bund- 
ADGB" umgetauft wurde) .  Die Kampfbedingungen unter  dem 
Sozialistengesetz hatten eine s t a rke  Selbständigkeit d e r  loka- 



n Organisationen e r fo rde r t  und herausgebildet ,  d i e  a b e r  
tzt mit den Zentralisationsbestrebungen in  Konflikt gera ten  
ußte. Der  Halberstädter  Gewerkschaftskongreß von 1892 
and vor  dem Problem : "Zentrale oder  lokale Organisations- 
r m " ?  u b e r  d i e  damalige Stimmung d e r  Mitglieder schre ib t  
chard  Seidel (in llGewerkschaftsbewegung in Deutschland" 
117, Seite 31): 

"In den Kre isen  d e r  Arbeiterschaft ,  d i e  infolge d e r  ge- 
werkschaftlichen Mißerfolge d e r  jüngsten Zeit  a n  d e r  
Erfolgsmöglichkeit gewerkschaftlichen Wirkens zu zwei- 
feln angefangen hatten, war  zugleich d e r  Glaube a n  d i e  
Sieghaftigkeit d e s  politischen Kampfes gewachsen. Auf 
d i e se  Karte-wollten s i e  a l l e s  setzen:  auch d i e  Gewerk- 
schaften sollten dem politischen Kampf dienen. Das  wa 
möglich für  lokale Vereine,  a b e r  unmöglich fü r  zent ra  
Verbände, denn d a s  geltende Vere insrecht  untersagte 
politischen Vereiniqungen d ie  Zentral isat ion,  beziehungs- 
weise ~ e n t r a l o r ~ a n i s a t i o ~ e n  d i e  politische ~ e t ä t i ~ u n ~ .  

Die llBeschlüsse von Halberstadt" zugunsten d e r  Zentral isa-  
tion haben nach R. Seidels  Meinung, den Grundstein fü r  den 
Aufstieg d e r  Gewerkschaften gelegt. Das  tr iff t  in Wirklich- 
kei t  nur insoweit zu,  a l s  d i e  Schaffung e ine r  zentralen Lei- 
tung d e r  gewerkschaftlichen Bewegung e ine  unbedingte Not- 
wendigkeit war .  Es i s t  a b e r  grundfalsch, zu behaupten, daß 
d ie  Zentralisation a u s  Rücksicht auf d i e  Paragraphen d e s  Ver- 
einsgesetzes mi t  d e r  Preisgabe d e r  Unterstützung d e s  politi- 
schen Kampfes erkauft  werden müsse .  In Wirklichkeit haben 
schon damals  d i e  Legien und Genossen ih re  prinzipiel le  Geg- 
nerschaft  gegen d ie  sogenannte politische, d.h. revolutionare 
Gewerkschaftspolitik hinter  d e r  Ausrede  über  d i e  Paragraphen 
nur  zu verstecken gesuclit. Hinter d e r  von den Gewerkschafts- 
führern  i m m e r  schä r f e r  vertretenen Forderung nach d e r  "Neu- 
t ra l i tä t"  oder  "Unabhängigkeit" d e r  Gewerkschaften steckte 
mehr  a l s  d i e  bloße Sorge vor  dem Konflikt mit  dem bürger-  
lichen Staatsapparat. 

So richtig es i s t ,  daß Partei  und Gewerkschaften bes t immt  
begrenzte Sonderaufgaben haben und s o  r ichtig es auch i s t ,  
daß eine  wirkliche pro le tar i sche  Klassenpartei  d i e  Gewerk- 
schaften niemals kleinlich bevormunden da r f ,  s o  darf  nicht 
übersehen werden,  daß beide nur  in i m m e r  enger  werdendem 
Zusammenwirken ih re  Tages- und Endforderungen durchsetzen 
können. Das  Streben nach "Unabhängigkeit" bezog s ich  oder  



beschränkte s ich  nicht auf d ie  sachlich notwendiqe Arbeits- 
teilunq , die  den Gewerkschaften ih re  Se1 bstverantwortung 
s icher te :  es ziel te - wenn auch zunächst mehr  instinktiv a l s  
bewußt - darauf ab ,  "unabhängig" gegenüber d e r  Partei und 
darüberhinaus auch "unabhängig" gegenüber den Interessen 

s d e r  revolutionären Arbeiterklasse zu werden. Das  führte kon- 

sequenterweise zu e ine r  immer  größeren  "Abhängigkeit" von 
den Gesetzesparagraphen,  in denen s ich  d ie  Interessen d e r  
herrschenden Klasse manifestierten. Ignaz Auer  zeigte die- 
se unvermeidliche Konsequenz auf und verteidigte auf dem 
Kölner Parteitag 1893 den marxist ischen Standpunkt und droh- 
te den Legien und Genossen, "das Fell zu streicheln",  d.h. 
das  reformistisch-opportunistische Fell, d a s  ihnen bere i t s  
zu jucken begann. 

Obwohl schon damals  die r e in  reformist ische Einstellung d e r  
Gewerkschaftsführer mit d e r  Stimmung d e r  Arbeiter  (wie 
s i e  Seidel richtig schilderte)  im Widerspruch stand,  machten 
s ich  d ie  verderblichen Folgen nicht s o  kraß bemerkbar ,  so- 
lange d ie  immer  noch aufsteigende Periode d e r  kapitalistischen 
Wirtschaft dem re in  gewerkschaftlichen Reformkampf noch 
genügenden Spielraum ließ. Nach d e r  Uberwindung d e r  kurzen 
Wirtschaftskrise von 1891/92 gab d ie  b is  1900 dauernde gute 
Konjunktur die günstigsten Voraussetzungen. Doch die herr -  
schende Klasse sann auf immer  neue Methoden, um den Auf- 
stieg d e r  Gewerkschaftsbewegung zu hemmen. Im Jah re  1894 
wurde d e r  christ l iche Bergarbeiter-Verband gegründet. 1899 
fand d e r  e r s t e  christ l iche Verbandstag in Mainz, 1900 d e r  
zweite in Frankfurt a m  Main s ta t t ,  auf welchem'bereits 33 
Gewerkchaften mit  84.129 Mitgliedern erfaßt  waren. Der 
"Zentralverband Deutscher Industriel ler",  d e r  1876 gegrün- 
de t  wurde und s ich  1904 a l s  "Haup t s t~ l l e  Deutscher Unter- 
nehmer - Verbände" etablierte,  gab  s ich  d ie  ordentliche Mühe 
in d e r  Heranzüchtung gelber Streikbrecher-Organisationen. 
Wilhelm 11. se lbs t  drohte "schwerste Strafe dem,  d e r  andere  
an  freiwil l iger Arbeit  hindert" und ließ 1897 e r s t m a l s  se ine  
berühmte Zuchthaus-Gesetzvorlage einbringen, mit d e r  er 
al lerdings Schiffbruch er l i t t .  

Doch a l l e  d iese  reaktionären Versuche haben d a s  Wachstum 
d e r  deutschen Gewerkschaften nicht aufzuhalten vermocht. 
Auch d ie  französische Arbeiterschaft  konnte 1895 den Grund- 
stein für  i h re  Konföderation d e r  Arbeit  (CGT - Conföderation 
General  du Travail)  legen. Die zunehmende Verflechtung d e r  ka- 
pitalistischen Weltwirtschaft, verbunden mit  dem Bestreben 
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len Arbeiterbewegung. In einem Jahrzehnt f re ier  Entfaltungs- 
möglichkeit hatten die deutschen Gewerkschaften die französi- 
schen und auch die englischen glatt iiberholt. Von den 2 1/2 
Millionen Mitgliede ier IGB um 1903 erfaßte, stellten 
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In diesem sprunghaft gewachsenen Körper der  internationalen 
Gewerkschaftsbewegung herrschte aber  nicht mehr der  revolu- 
tionäre Geist der  Maschinensttirmer. An seine Stelle hatte sich 
ein kleinbürgerlich istischer Geist breitgemacht, der 
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Arbeiter-Aristokr~.-I --Aete. Die Ursache dieser Wandlung b 

kann nicht einfach mit de r  schlechten Moral de r  reformistiscl 
Führer erklär t  werden. Soweit diese eine moralische und eine 
persönliche Schuld trifft, s o  besteht diese hauptsächlich darin . 
daß sie sich wohl al& Marxisten, d.h. a l s  Vertreter des  re- 
volutionären Klassenkampfes ausgaben, aber in ihrer  Theorie 
und Praxis dem Einfluß d e r  klassenfeindlichen, konterrevolu- 
tionären Ideologie der  Bourgeoisie unterlagen und darum weder 
Willens, noch im Stande waren, die marxistischen Lehren des  
Befreiungskampfes der  Arbeiterklasse in allen ihren Konse- 
quenzen zu begreifen und anzuwenden. Für diese Reformisten 
wurde der  unmittelbare Erfolg, wie Verbesserung der  Lohn- + 
und Arbeitsbedingungen oder gesetzliche Reformen zum alles 
beherrschenden Ziel ihres gewerkschaftlichen Klassenkampfe 
der  sich nach ihrer  illusionären Auffassung im Rahmen der  kz - 
pitalistischen Ordnung abspielen und diese Ordnung derartig 
"reformierent', a lso verbessern soll, daß nicht die gewalt- 
same Sprengung der  Ordnung sondern umgekehrt, die Erhal- 

ing und V ing dieser Ordnung Aufgabe d e r  Arbeiter- 
lasse wei I. 



Die mater ie l le  Grundlage d ieser  reformist ischen Ideologie er- 
gab s ich  aus  den objektiven Bedingungen d e r  kapitalistischen 
Aufstiegsperiode in d e r  zweiten Hälfte des  vorigen Jahrhun- 
der ts .  Die märchenhaften Gewinne d i e se r  kapitalistisch-imperi- 
alistischenExpansion erlaubten es d e r  Kapitalistenklasse, 
ihren Lohnsklaven, insbesondere d e r  Elite von Qualitätsarbei- 
te rn ,  verbesser te  Lebensbedingungen zu gewähren und auch 
Sozialgesetze einzuführen, die Rosa Luxemburg mi t  den Jagd- 
schutzgesetzen verglich,  die das  vorzeitige Ausrotten des  
Jagdwildes v e r h i n d ~ r n  sollen . So konnte d e r  Kapitalismus 
die 'Igoldene Kette'' se iner  Lohnsklaven um einige Glieder 
verlängern und obendrein deren Illusionen über i h r e  größere  
"Bewegungsfreiheit" auszunutzen, um s i e  desto fes ter  an  
sein Ausbeutersystem zu fesseln.  

Der Kapitalismus i s t  immer  und überall  d e r  Todfeind jeder 
proletarischen Klassenorganisation. Seine Kampfmethoden 
gegen d i e  Prole tar ierk lasse  paßt er den gegebenen Umständen 
an ,  um se ine  Interessen besse r  verfolgen zu können: E r  be- 
dient s ich  sowohl des  Zuckerbrotes a l s  auch d e r  Peitsche. 
Die objektive Lage e inerse i t s  und d ie  Stärke d e r  proletarischen 
Klassenkraft andererse i t s  best immen letzten Endes se ine  
Handlungsweise. In welch raffinierter  Weise zum Beispiel 
die englische Bourgeoisie die Situation ih re r  Prosperitätspe- 
r iode auszunutzen verstand,  i s t  a u s  den zahlreichen Hinwei- 
s en  von Marx und Engels auf die englische Arbeiterbewegung 
zu entnehmen (die Lenin in einem Gedenkartikel auf Marx 
zusammenstel l te)  : 

". . . . wie die industrielle Prosperi tät  Versuche hervor-  
ruf t ,  ' da s  Proletariat  zu kaufen' ,  s i e  vom Kampfe ab- 
zulenken: wie d iese  Prosperi tät  überhaupt d ie  Arbeiter  
' demora l i s i e r t ' ,  wie das  englische Proletariat  'verbür-  
g e r t '  , s o  daß d ie  bürgerl ichste a l l e r  Nationen (d ie  eng- 
l ische) es dahin zu bringen scheint ,  eine bürgerl iche 
Aristokratie und ein bürgerl iches Proletariat  neben d e r  
Bourgeoisie zu besitzen.. . . wie aus  ihm die  'revoluti- 
onä re  Energie verduftet ' , wie man mehr oder minder ab- 
warten muß, b is  'die englischen Arbeiter  von i h r e r  
scheinbaren Bourgeoisie-Ansteckung s ich  befre ien ' ,  wie 
d e r  englischen Arbeiterbewegung 'das  mett le (der  feu- 
r i g e  Geist d e r  alten Chart isten) fehlt '  , wie die engli- 
schen Arbeiterführer eine Ar t  Mittelding werden 'zwi- 
schen dem radikalen Bourgeois und den Arbeitern,  wie 



l'ntolge d e r  'englischen Manopolstellui 
diese nicht zerstört  i s t ,  der British WI 
nicht weiter will". (Aus Kar1 Marx, A 
ten Band I, Seite 49 ) . 
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Denselben Methoden, die in n in England gras. 
sierten, sind die deutschen ArDeirerIunrer ca. 40 Jahre   späte^ 
auch unterlegen. Die Bourgeoisie versteht es , aus  
ihren "Geschenken" Kapital zu schlagen. Und u s  ihren 
Opfern. Sie hat in ihrer  Prosperitäts-Periode sende 
kleinerer und mittlerer Unternehmer zum Bankrott getrieben 
und s ie  zu Proletarier gemacht: aber zu Proletarier, die 
aufgrund ihrer  bürgerlichen Denkungsart a l s  freiwillige Pro- 
pagandisten das  Gift de r  konterrevolutionären Bourgeoisie- 
Ideologie in die Arbeiterklasse hineintragen und somit dazu 
beitragen, die Arbeiter vom revolutionären Klassenkampfe 
abzuhalten. 

Obwohl sich die Bourgeoisie viel besser a l s  die' Reformisten 
der  Konsequenzen des  proletarischen Klassenkampfes W u ß t  
is t ,  kann s i e  - solange ihre  politische und ökonomische Herr- 
schaft nicht unmittelbar bedroht ist - dem reformistisch ge- 
führten Klassenkampf einen gewissen Spielraum lassen. Es 
hat sogar genug Fälle gegeben, wo gewisse Kapitalgruppen ei- 
nen Lohnstreik in einer anderen - mit ihr konkurrierenden - 
Industriegruppe sehr  sympathisch gegenüberstanden. Rosa 
Luxemburg wies um die damalige Zeit darauf hin, daß d e r  
rein gewerkschaftliche hhnkampf ungewollt d ie  Funktion eines 
Rqulators  im kapitalistischen Produktionsprozeß ausübt, in- 
dem er durch die Bekämpfung d e r  Schundlöhne in rückständi- 
gen Betrieben zur Schaffung eines durchschnittlichen Lohnni- 
veaus, a lso zur Verminderung der  kapitalistischen Schmutz- 
konkurrenz beiträgt. 

n,  weil n Die Reformisten behaupten, Marxistc ach ihrer  
Meinung das .Wesentliche in d e r  Lehre von Marx der  Klassen- 
kampf sei. Lenin wies die Unrichtigkeit dieser Behauptung 
nach : 

I!. . . die Lehre vom ~ l a s s e n k a r n ~ f  is t  nicht von Marx, 
sondern vor ihm von der  Bourgeoisie geschaffen worden 
und sie ist ,  allgemein gesprochen, fUr die Bourgeoisie 
annehmbar . W e r  nur den Klassenkampf anerkennt, i s t  
kein Marxist, er kann noch in den Grenzen bürgerlichen 
Denkens und bürgerlicher Politik geblieben sein. Den 



Marxismus  auf d i e  Lehre vom Klassenkampf zu beschrän- 
ken heißt, den Marxismus beschneiden, ihn verballhor-  
nen,  ihn auf d a s  reduzieren ,  was für  d i e  Bourgeoisie 
annehmbar i s t .  Ein Marxist  is t  nu r ,  w e r  d i e  Anerkennung 
d e s  Klassenkampfes b is  z u r  Anerkennung d e r  Diktatur 
d e s  Prole tar ia t s  ausdehnt  Hierin besteht d e r  Prüfstein 
fü r  d a s  wirkliche Verstehen d e s  Marxismus". 

Eine solche,  wirklich marxis t i sche  Auffassung d e s  proletari-  
schen Klassenkampfes konnten s i ch  d ie  Reformisten in jener 
Zeit um s o  weniger aneignen, weil d e r  äußere  Anschein i h r e  
kurzsichtige reformist isch-kleinbürgerl iche Auffassung zu 
bestätigen schien. Wenn abe r  d i e  objektiven Bedingungen d e r  
kapitalistischen Aufstiegsperiode b i s  zum Ende d e s  vorigen 
Jahrhunderts  wenigstens noch eine scheinbare  Rechtfertigung 
d e s  Reformismus bieten konnten, s o  machte d i e  tiefgehende 
Veränderung d i e se r  Bedingungen um die  Jahrhundertwende den 
Widerspruch zwischen d e r  re formis t i schen Theorie und Praxis  
und den Notwendigkeiten d e s  proletarischen Klassenkampfes 
deutlich sichtbar.  Die Zeit ,  in d e r  d ie  Gewerkschafts-Inter- 
nationale gegründet wurde,  fiel zusammen mit jener  Etappe 
d e r  gesellschaftlichen Entwicklung, d ie  Lenin in seinem Werk 
"Der Imperial ismus a l s  höchstes Stadium d e s  Kapital ismus" 
charakter i s ie r te :  Eine Etappe, d i e  infolge d e r  veränder ten  
weltwirtschaftlichen Grundlage zu gewaltigen Kriegen und Re-  
volutionen führen müsse  und in d e r  d ie  Arbei te rk lasse  a n  
i h r e  h is tor i sche  Aufgabe - die  Errichtung d e r  sozial is t ischen 
Gesellschaftsordnung herangeführt werden müßte. 

De r  s tü rmische  Aufstieg in d e r  imperial is t ischen Expansions- 
etappe hatte um d ie  Jahrhundertwende seinen Höhepunkt be- 
r e i t s  überschri t ten.  D ie se r  Aufstieg war  ermöglicht  durch  
d i e  volle Entfaltung d e r  Technik, d i e  es d e r  kapitalistischen 
Produktion ermöglichte,  d ie  Herstellungskosten für  solche 
Waren, d i e  zuvor a l s  Luxusgüter galten (wie 2.B. Fahr räde r ,  
Nähmaschinen, e lek t r i sche  Einrichtungen, b e s s e r e  Textiler- 
Zeugnisse, chemische Produkte usw . ) durch Massenfabrika- 
tion s o  zu verbil l igen,  daß s i e  dem Massenkonsum zugänglich 
wurden. Die günstige Folge d i e se r  Produktionsentfaltung , d ie  
s ich  schon d e r  Erweiterung d e s  inneren Marktes  zeigte,  konnte 
in noch größerem Maße durch eine r ies ig  ges te iger te  Absatz- 
möglichkeit in kapitalistisch noch nicht e rschlossenen Gebieten 
d e s  Weltmarktes ges te iger t  werden. 



ber mit  dem Ubergang zur  Massenfabrikation, d ie  von vorn- 
?rein dem Großbetrieb das  Ubergewicht gab, mußte eine tief- 
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Absatzmarkt war zu klein geworden, um den Warenbesitzern 
die Möglichkeit ihres  Warenverkaufes in f re ier  Konkurrenz 
zu gestatten. So mußten die  Warenbesitzer die f re ie  Konkur- 
renz "untereinander" aufgeben und sich in Kartellen, Syndi- 
katen und Trusts ZL schließei s vorhandenen Ab- 
satzgebiete unterei ufzuteile e Menge d e r  zu 
erzeugenden Produl ie die  Hö reise zu bestimmen 

lsammen 
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he de r  PI -. und um den gemeinsam erooerten Prolit unter die einzelnen 

Unternehmungen zu verteile 

Damit war die ehemals s o  g "freie Konkurrenz'; dieses 
charakterist ische Kennzeicl-,. „, dlten Kapitalismus, durch 
das  Kartel1,dieser neuen Form des  modernen Monopol-Kapita- 
lismus,ersetzt. Damit ergab sich auch mit zwingender Not- 
wendigkeit die Konzentration des  Betriebskapitals d e r  einzel- 
nen Unternehmungen in gern tung durch die 
Banken, wodurch das  Kapita 
modernen ~ i n a n z k a ~ i t a l  wur 

ieinsame 
i1 d e r  "fr 
.de . 

r Verwal 
*eien Kon kurrenzl' zum 

"Konzentration und Produktion, daraus  erwachsende Monopole, a 

Verschmelzung oder Verwachsen d e r  Banken mit de r  Industrie", 
darin kennzeichnet sich nach Lenin die  Entstehungsgeschichte 
des  Finanzkapitals. Unter se iner  Herrschaft  erhielt  de r  a l te  
kapitalistische Expansionsdrang einen zusätzlichen neuen An- 
triebsfaktor. während für den alten Kapitalismus mit  de r  voll- 
kom menen Herrschaft  de r  freien Konkurrenz d e r  Export von 
Waren typisch war ,  i s t  für den neuesten Kapitalismus mit 
de r  Herrschaft d e r  Monopole de r  Export von Kapital typisch 
geworden. Damit war  abe r  de r  Konkurrenzkampf, indem sich 
das  monopolisierte Kapital d e r  großen Industrieländer gegen- 
überstand, gewaltig vefschär-KS Es.gjng jetzt nicht mehr % 
um die Absatzm6glichKeit. von. fertigen Waren, jetzt ging es 
viel mehr um die Investierung von Kapital ' in eigenen oder 
fremden Unternehmungen, vor.allem' i n  denKolonien und den 
kapitalistisch noch nicht voll erschlossenen Gebieten.'Diese 
neuen Produktionsanlagen schufen den Kapital-Exporteuren 
zwar erhöhte Gewinnmöglichkeiten durch Ausnutzung billiger 
einheimischer A r b  rch  Verarbeitung von Rohmaterial e i ter ,  du 

nd ander1 an dessen Quelle ui e r  Vorteile, abe r  s i e  mußten un- 



vermeidlich zu Konkurrenten ih re r  eigenen Schöpfer werden. 
So sorgen zum Beispiel die Textilbetriebe Indiens, die engli- 
sche Kapitalexporteure geschaffen haben, dafür, daß die Tex - 
tilwaren des  "Mutterlandes" ein ständig kleineres Absatzgebiet 
finden. 

"Freilichp'- sagt Lenin -,wäre de r  Kapitalismus imstande, 
d ie  Landwirtschaft zu entwickeln, die jetzt überall weit 
hinter de r  Industrie zurückgeblieben is t ,  könnte er das  
Lebensniveau d e r  Massen d e r  Bevölkerung heben, die 
trotz des  schwindelerregenden technischen Fortschrit ts ,  
überall ein Hunger- und Bettlerdasein fristen,  dann könn- 
t e  von Kapitalüberschuß keine Rede sein.. . Aber dann 
wäre  de r  Kapitalismus nicht Kapitalismus, denn die  Un- 
gleichmäßigkeit de r  Entwicklung . wie das Hungerdasein 
d e r  Massen sind.. . Voraussetzung dieser  Produktions- 
weise. Solange de r  Kapitalismus Kapitalismus bleibt, 
wird de r  Kapitalüberschuß nicht zur  Hebung de r  Lebens- 
haltung de r  Massen verwendet - denn das  würde eine 
Verminderung de r  Profite d e r  Kapitalisten bedeuten - 
sondern zur  Steigerung de r  Profite durch Kapitalexport 
ins Ausland, in rückständige Länder. " (Lenin: "Der Im- 
perialismus a l s  höchstes Stadium des  Kapitalismus") 

Dieser unüberbrückbare Widerspruch de r  kapitalistischen 
Gesellschaftsordnung machte sich um die Jahrhundertwende 
mit a l ler  Schärfe bemerkbar. Die hereinbrechende schwere 
Wirtschaftskrise unterstrich nur die Tatsache, daß de r  Kapi- 
tal ismus seine ~ u f s t i e ~ s m ö ~ l i c h k e i t e n  erschöpft hatte und 
sich nur noch abwärts entwickeln konnte. Damit waren auch 
die Gewerkschaften gezwungen, ih re  Kampfmethoden den ver- 
änderten Bedingungen anzupassen, wenn sie aktionsfähig blei- 
ben wollten. Zwar waren die Gewerkschaften überall e r s t a rk t  
und international vereinigt, aber  ihnen stand nunmehr die  in 
Kartellen, Syndikaten, Trusts und Unternehmerverbänden kon- 
zentrierte,  vom Finanzkapital einheitlich dirigierte Ausbeu- 
terklasse  mit  ihrem Staatsapparat gegenüber. Das Versiegen 
der  Quellen ih re r  Extraprofite veranlaßte die Unternehmer 
zur Ablehnung von Lohnforderungen, zur  Preistreiberei ,  a l so  
zum allgemeinen Angriff auf die Lebenshaltung d e r  Massen, 
de r  vom Staat durch Zoll und Steuerhöhungen usw. sinngemäß 
verstärkt  wurde. Die immer  aussichtsloser werdenden Streiks 
beantworteten die Unternehmer mit Massenaussperrungen. 
)en schwer erkämpften Erhöhungen des  Nominallohnes stand 
!in Abgleiten des  Reallohnes gegenüber. Hier zeigte sich ein- 



indfrei, was M a m  1865 feststellte: "daß gerade die Ent- 
icklung de r  modernen Industrie im wachsenden Maße die 
nage zugunsten d e r  Kapitalisten gegenüber den Arbeitern 

senken muß", und daß die allgemeine Tendenz d e r  kapitalisti- 
schen Produktion nicht dahin geht, den Durchschnittslohn 
zu heben, sondern ihn zu senken. Marx is t  nie müde geworden, , 
"e absolute Notwendigkeit des  gewerkschaftlichen Tageskam- 

'es zu betonen, aber  er hat d ie  Art  vor gewarnt, d a s  
:hließliche Ergebnis d ieses  täglichc [es vor  sich sel- . 
?r nicht zu übertreiben. Er sagte: 

"Gleichzeitig, und ganz unabhängig von d e r  allgemeinen 
Fron, d ie  das  Lohnsystem einschließt, soll te die Arbei- 

terklasse  die  endgültige Wirksamkeit d ieser  tagtäglichen 
Klmpfe nicht überschätzen. Sie sollte nicht vergessen,  
daß s i e  gegen Wirkungen kämpft, nicht aber  gegen die 
Ursachen dieser  Wirkungen, daß s i e  zwar die Abwärts- 
bewegung verlangsamt, nicht aber  ihre  Richtung ändert ,  
daß s i e  Palliativmittel anwendet, d ie  das  ubel nicht ku- 
r ieren.  Sie soll te daher nicht ausschließlich in diesem 
unvermeidlichen Kleinkrieg aufgehen, de r  aus  den nie en- 
den wollenden Gewalttaten des  Kapitals oder aus  den Markt- 
Schwankungen unaufhörlich hervorgeht. Sie sollte be- 
greifen, daß das  gegenwärtige System bei a l l  dem Elend, 
das  es über s i e  verhängt, zugleich schwanger geht mit den a 
materiellen Bedingungen und den gesellschaftlichen For- 
men, die für eine ökonomische Umgestaltung de r  Gesell- 
schaft notwendig sind. Statt des  konservativen Mottos : 
' Ein aerechter  Tagelohn für  ein oerechtes Tagewerk!' 
sollt ihr Banner die rc ä r e  Losung schrei- 
ben : mit dem Lohnsye Lohn, Preis und 
Prof 

W 

.e sie auf 
'Nieder 
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Im völligen Widerspruch zu den Lehren von Marx und den har- 
ten Tatsachen jener Zeit sind die  reformistischen Gewerk- 
schaftsführer ihren konservativen h s u n g e n  t r eu  geblieben . 
und haben nicht begreifen können und auch nicht begreifen wol- 
len,  daß die re in  gewerkschaftlichen Kampfmethoden durch wirk- 
samere ,  revolutionäre ergänzt werden mußten. Nicht nur das, 
s i e  haben sich dem instinktiven Drängen d e r  Arbeiter entge- 
gengestellt, die nach einem gangbaren Ausweg suchten. Als 
damals,  befruchtet durch die Auswirkungen de r  e r s t en  russi-  
schen Revolution von 1905, die  Parole d e s  politischen Massen. 
Streiks (besonders in DGtschland und Österreich) zündend 
wurde, wo ein August Bebe1 und de r  Parteitag von Jena 1905 



s ich  dafür einsetzten,  hat es die damalige Generalkommission 
d e r  Gewerkschaften auf e iner  gemeinsamen Vorstände-Konfe- 
r enz  von Partei  und Gewerkschaften im Februar 1906 durch- 
gese tz t ,  daß ihr  d a s  entscheidende Wort für die Proklamierung 
d e s  "Generalstreiks" überlassen wurde,  weil - wie s i e  sag- 
ten - d ie  Gewerkschaften ihn ja zu "finanzieren" hätten. Mit 
diesem Sieg d e r  reaktionären Gewerkschaftsbürokratie über 
die Parteiführung war  zunächst d e r  revolutionären Idee d e s  
politischen Massenstreiks das  Rückgrat gebrochen. August Be- 
bel ,  d e r  noch auf dem Dresdener Parteitag 1903 s o  treffend 
den Revisionismus dafür anklagte, daß er die Arbeiterklasse 
spalte,  s i e  zum Bruderkampf zwinge und zur  Ohnmacht ver-  
urtei len müsse ,  auch er hat 1906 faktisch kapituliert. Rosa 
Luxemburg war  es, d ie  in Wort und Schrift ("Soziale Reform 
oder  Revolution" - "Partei ,  Massenstreik und Gewerkschaft") 
den Verfälschern des  Marxismus entgegentrat und ihnen nach- 
wies,  daß s i e  nicht nur einen anderen Weq, sondern auch ein 
anderes  a l s  d ie  revolutionäre Arbeiterklasse hatten. Ein 
kennzeichnendes Bild d e r  damaligen Situation gibt d e r  Refor- 
mis t  Richard Seidel i n  se iner  Broschüre: llGewerkschaftsbe- 
wegung in  Deutschland", d ie  1927 in Berlin erschien.  Es heißt 
da auf Seite 55/56: 

'lInzwischen hatte die rus s i sche  Revolution von 1905 in 
. d e r  deutschen Arbeiterschaft  e ine  Debatte über den po- 
litischen Massenstreik.. . hervorgerufen. Versammlun- 
gen und P res se  waren voll davon. Die Gewerkschaften 
hatten Anlaß, diesen Versammlungen ih re  Aufmerksam- 
keit  zuzuwenden.. . Alle ihre  bisherigen Erfolge beruh- 
ten  auf e iner  solchen (d.h. r e in  reformist ischen ! ! ) 
Wirkungsweise, (Tarifverträge,  Lohnkampf , Sozialpoli- 
t ik ,  Ausbau d e r  Soaialgesetzgebung) und da d i e se  Erfolge 
nicht gering waren,  hatten s i e  viel zu ver l ie ren  ( ! ! ! ) . 
Das plötzliche Auftreten heft igerer politischer Bewegun- 
gen hätte ha r t  eingreifen müssen auf ihren Wirkungs- 
kre is . .  . Die Gewerkschaftsbewegung wird immer  aufs 
Äußerste empfindlich dagegen sein,  daß Organisationen, 
d ie  außerhalb ih re s  Bereiches stehen ( ! ! ! ) , s e i  es auch 
d i e  ihr  innerlich s o  verwandte sozialdemokratische Par- 
t e i ,  eigenmächtig taktische Maßnahmen ergre i fen ,  d ie  
in das  Leben d e r  Gewerkschaften eingreifen und schließ- 
l ich hinauslaufen auf eine Verfügung über  d ie  Kräfte und 
Mittel d e r  Gewerkschaften. " 
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wt.sclien davon.  daß Seidel h i e r  beweis t ,  daß er und s e i n e  
1>~;D-kollr~gc~n b i s  1927 noch nicht  d a s  Mindeste  dazuge le rn t  
i i i< , i i ,  zeigt s c i n  Bekenntnis,  w a s  d i c s c  Ccwerkschaf t sburo-  
.ntt>ri ii,itcr tlvr "llriabliangigkeit d e  tschaften" s e i t  
1ic.r vc'rs iben.  Nach i h r e r  en Auffassung 
itte d i e  F n ich ts ,  sondern  ~d a l le in  d e r  "Kas- 

s t ~ n s c h r a n k "  d e s  ADGB ü b e r  d i e  anziiweiiueriden Kampfmetho- 
d r n  zu l)cstirr~ tnen . 
Gczwrinqen d u r c h  d i e  Verschlcchter i inq i h r e r  Lage und d i e  im- 
n i e r  rnckir zu taqe  t r e t e n d e  Unziilanglichkeit d e s  r e i n  gewerk-  
schaft l ichen Lohiikampfes, s e t z t e  s ich  d i e  A r b e i t e r k l a s s e  in 
s tcigcndem Maße f u r  pol i t ische Forderungen in d e n  preußischen  
und o s t e r r c i c h i s c h e n  Wahlrechtskampfen ( 1907) in Bewegung. 
In zah l re ichen  Fallen s a h e n  s i c h  d i e  A r b e i t e r  gezwungen, ge-  
gen  d e n  Willen i h r e r  Verbandslei tungen i n  d e n  S t re ik  zu t r e t e n  
In s e i n e r  (oben z i t i e r t e n )  Broschure  ber ich te t  R.  Seidel  2.B. 
ü b e r  den  S t re ik  im Strebelwerk-Mannheim 1908 (wo d i e  Arbei-  
t e r  m i t  d e m  Verhandlungsergebnis  nicht zufr ieden gegen den  
Willen der Verbandleitung w e i t e r s t r e i k t e n )  : 

"Die U n t e r n e h m e r  droh ten  mi t  d e r  a l lgemeinen  Aussper -  
rung  und d i e  Le i te r  d e s  Meta l la rbe i te r -Verbandes  fo rder -  
t e n  d i e  Wiederaufnahme d e r  Arbei t .  A b e r  d i e  Streiken-  
d e n  fügten s i c h  n ich t  sofor t .  Die  g e s a m t e  Metal larbei-  
t e r s c h a f t  d e r  Mannheimer  Meta l l indus t r ie  s p r a c h  ihnen 
i n  e i n e r  Urabs t immung i h r e  Zus t immung a u s  und d e r  
von d e r  Verbandslei tung mißbil l igte  S t re ik  d a u e r t e  eini- 
ge Zeit .  " (R. Seidel. .  .S. 42) 

Von "ähnlichen Reibungen" t äß l ich  d e s  Ham- 
b u r g e r  W e r f t a r b e i t e r s t r e i k s  vvli 

R.S. an1 
3 : 

"Die Gegensä tze  sp i tz ten  s i c h  sowei t  z u ,  d a ß  d e r  Vor- 
s tand  d e s  Meta l la rbe i te r -Verbandes  e i n e  Entscheidung 
d u r c h  e i n e  außerorden t l i che  Genera lversammlung  h e r -  
beiführen mußte.  " ( I  

In welch hohem G r a d  s i c h  d a m a l s  aer n lassenkampf  zuge- 
sp i tz t  ha t te ,  ze ig te  s i c h  bc4-n Ber l iner  Kohlenarbe i te r s t re ik  
von 1910: Die  Garn ison  s L a n d  "a la rmbere i t " .  Auch beim Berg- 
a r b e i t e r s t r e i k  im M ä r z  1912 wurde  Mi l i t ä r  ( ins  Ruhrgebiet) 
gesch ick t ,  d e r  d u r c h  d e n  S t re ikbruch  d e s  c h ~  I Ver-  
bandes  z u r  Nieder lage  fiihrte. 



Alle diese  schweren Arbeitskämpfe bewiesen unwiderlegbar, 
daß der  rein gewerkschaftliche Lohnkampf, de r  in de r  Zeit 
d e r  kapitalistischen Aufstiegsperiode gewisse Erfolge erzie- 
len konnte, nunmehr auf Schranken st ieß,  die nur unter An- 
wendung wirksamerer  Kampfesinethoden durchbrochen wer- 
den konnte. 

Die Bourgeoisie sah sich jetzt gezwungen, die an  sich beschei- 
denen Forderungen ih re r  Lohnsklaven unter dem Einsatz ih re r  
staatlichen Machtmittel (Polizei und Militär) zurückzuweisen. 

Ihre ehemals erzielten ÜberProfite mußten auf dem immer 
enger werdenden Boden des  kapitalistischen Weltmarktes un- 
vermeidlich zusammenschrumpfen. Viel weniger aus  purem 
bösen Willen a l s  aus  d e r  zwingenden Notwendigkeit, ihr  nie- 
dergehendes Ausbeutersystem solange wie möglich vor dem 
Bankrott zu schützen, lehnte s i e  nicht nur "Verbesserungen" 
ab,  sondern versuchte immer  energischer die r ea le  Lebens- 
haltung d e r  Massen zu senken, wobei s i e  bei den reformisti- 
schen Führern eine zwar unfreiwillige, aber  desto wirksamere  
Unterstützung fand. 

Wenn s ich auch in anderen Ländern, wie in Frankreich und Ita- 
lien eine ähnliche Entwicklung zeigte, s o  war doch Deutsch- 
land - im Gegensatz zu dem reichen englischen Imperium - 
aufgrund seiner ganz besonderen Entwicklung zu dem Lande 
geworden, in dem die Unversöhnlichkeit der  Klassengegensät- 
ze  am schärfsten zutage traten. Die deutsche Arbeiterklasse 
und auch ihre Gewerkschaften waren vor ein neues Problem 
gestellt. So stolz die Legien und Genossen auch darauf waren, 
daß die deutschen Gewerkschaften an  Zahl und Einfluß die an- 
deren überflügeln konnten und die Führung der  Internationale 
anvertraut bekamen, s o  waren s i e  völlig außerstande, die ge- 
stell te Pionieraufgabe de r  deutschen Gewerkschaften auch nur 
zu sehen, geschweige denn zu begreifen und zu lösen. 

Das neue Problem, vor  das  die deutschen Gewerkschaften zu 
Anfang des  Jahrhunderts gestellt waren,  glich im gewissen 
Sinne demjenigen, das  die englischen Arbeiter im Frühkapita- 
l ismus zu lösen verstanden. Bevor diese  nämlich zur Anwen- 
dung der  proletarischen Waffe, des  gewerkschaftlich organi- 
s ier ten  Streiks gelangen konnten, haben s i e  die Erfahrung ma= 
chen müssen, daß ihre  vorhergehenden Kampfmethoden de r  
Maschinenstürmerei und des  bloßen Barrikadenkampfes auch 

shalb versagen mußten, weil d iese  dem Waffenarsenal de r  
urgeoisie entnommen waren: d. h . der  Bourgeoisie, die 



einst  im Kampfe gegen den Feudalismus diese  Waffen anzuwen- 
den gelernt hatte, und deshalb verhältnismäßig leicht darüber 
siegen konnte, d ie  aber  damals - wo es noch keine solche Un- 
ternehmer-Verbände gab - den orqanisiert  streikenden Arbei- 
tern  Konzessionen machen mußte, die in den Zeiten d e s  auf- 
steigenden Kapitalismus auch Konzessionen machen konnte , 
die  sich aber  mit dem Beginn de r  kapitalistischen Niedergangs- 
periode gezwungen sah,  zum Gegenangriff überzugehen. Der 
nunmehr straff organisierten Kapitalsmacht gegenüber mußte 
jetzt die Waffe d e s  Lohnstreiks und des  re in  wirtschaftlichen 
Gewerkschaftskampfes genau so ver :  ie  ehedem die 
Maschinenstürmerei . 
Indem sich jetzt d ie  Kapitalistenklas aller gewaltigen 
Steigerung d e r  Produktionskräfte gezwungen sah ,  den arbei- 

sagen, W 

Se trotz 

tenden Massen s ta t t  de r  erhofften Verbesserung, gerade um- 
gekehrt eine zunehmende Verschlechterung ih re r  Lebenshal- 
tung anzubieten, erbrachte die Kapitalistenklasse selbst  den 
Beweis ih re r  völligen Unfähigkeit zur  planmäßigen Ausnutzung 
d e r  Produktivkräfte im Interesse de r  gesellschaftlichen Be- 
darfsdeckung . Einer solchen herrschenden Klasse,  die sich 
immer unfähiger zeigte, "ihre Lohnsklaven zu ernähren" 
(obwohl die technischen Möglichkeiten für deren Ernährung 
se i t  de r  Zeit des  Frühkapitalismus riesenhaft gewachsen 
waren) ,  e iner  solchen bankrotten Ausbeuterklasse gegenüber 
konnte sich die  Arbeiterklasse nicht mehr auf die konserva- 
tive Forderung des  "gerechten Tageslohnes" beschränken. 
Sich darauf beschränken, d.h. die Tatsache zu übersehen, 
daß es innerhalb einer in feindliche Klassen gespaltenen Ge- 
sellschaft keine allgemeine Gerechtigkeit (oder auch Freiheit 
und Gleichheit) geben kann. Denn nach den Regeln dieser  Ge- 
sellschaft i s t  es fCir den Kapitalisten völlig "gerecht" (und 
sogar "gesetzlich geschützt") , seine Arbeiter auszubeuten, 
um seinen Profit aus  ihren Knochen zu schinden, daß es des- 
halb für den Arbeiter genauso "gerecht" sein muß, seinen 
Ausbeutern ein für allemal das Handwerk zu legen, d.h. zu . 
kämpfen für dief9Abschaffung oder den Sturz des  Lohnsystems' 

.. 
Der Obergang vom rein gewerkschaftlichenKampf um Reform, 
im Rahmen der  kapitalistischen Ordnung zum politischen Kam 
mit dem revolutionären Ziel des  Sturzes die 
Ordnung, darin bestand das  neue Problem. 

Im reformistisch geführten Klassenkampfe ~ U I U L K  u i r  -1 -1- 

terklasse  in de r  Epoche des  niedergehenden Kapitalismus 
ihre  eigene Existenz nicht einmal mehr wirksam verteidigen, 



geschweige denn verbessern.  Der Erfolg dieses Kampfes hängt 
im weiten Maße von Faktoren ab,  auf die die Arbeiterklasse 
keinerlei Einfluß hat. Nur in Zeiten guter Wirtschaftskonjunkhir 

sind Erfolge im allgemeinen möglich, die aber  e r s t ens  durch 
das  Bestehen industrieller Reservearmeen wesentlich be- 
schränkt blieben und zweitens in d e r  folgenden Krisenperiode 
zugunsten de r  Kapitalisten "ausgeglichen" wurden. Dazu kam, 
daß den einzeln kämpfenden Berufsgruppen de r  Arbeiter in 
immer  steigendem Maße die  vereinte kapitalistische Staats- 
und Wirtschaftsmacht den Erfolg streit ig machen konnte. So 
mußte d e r  reformis t isch geführte Gewerkschaftskampf - 
gemessen an seinem materiellen Erfolg - die re ins te  Sysi- 
phusarbeit bleiben. 

Einen Ausweg a u s  dieser  Sackgasse gab es nur,  wenn es d e r  
Arbeiterklasse gelang, den eiqentlichen und wirklichen Erfolg 
ih re r  opferreichen Kämpfe in ihrem Interesse auszunutzen. 
In was dieser  bleibende Erfolg ih re r  Lohnkämpfe besteht, 

'sagen Marx und Engels schon im Kommunistischen Manifest: 

"Von Zeit zu Zeit siegen d ie  Arbeiter,  abe r  nur voriiber- 
gehend. Das eigentliche Resultat ih re r  Kämpfe i s t  nicht 
d e r  unmittelbare Erfolg, sondern die immer  weiter 
um sich greifende Vereinigung d e r  Arbeiter". 
(Kommunistisches Manifest, T l  

Das 
t e r  , 
den 

ntnis der  
,führten I 

. - 
heißt: in  d e r  ständig zunehmend1 Arbei- 

, daß sie im geschlossenen, einhc Campfe 
Gegner nicht nur abwehren, sondern angrellen mtissen, 

mit  dem unverrückbaren Ziel des  Sturzes se iner  Ausbeuter- 
ordnung - darin besteht das  wirkliche Resultat i h r e r  Kämpfe. 
Fiir diesen Kampf konnten die Gewerkschaften allein nicht aus- 
reichen. Dafür war d a s  Zusammenwirken a l l e r  Arbeiterorgani- 
sationen und die  Führung e iner  zielklaren politischen Partei 
unbedingt Voraussetzung. 

Fiir den re in  gewerkschaftlichen Kampf um bessere Lohn- und 
Arbeitsbedingungen konnten die Gewerkschaften, wie s i e  von 
den kämpfenden Arbeitern im Frühkapitalismus geschaffen 
wurden, ausreichen, solange de r  Kapitalismus noch aufwärts 
stieg. Aber im Kampfe zur  Verteidigung ih re r  eigenen Exi- 
s t engd ie  de r  niedergehende und sterbende Kapitalismus zu 
vernichten drohte,  mußte die beschränkte Kraft d e r  refor- 
mistisch geführten Gewerkschaften unweigerlich versagen. 



ie Deutsche Arbeiterklasse hat durch ihre  Empfänglichkeit 
r die Parole des  politischen Massenstreikes bewiesen, daß 

--e ganz instinktiv auf dem richtigen Wege war ,  um für ihre  
Zeit ihr neu gestelltes Problem ebenso erfolgreich zu lösen, 
wie es ihre englischen Arbeitsbriider 70 Jahre  vorher für die 
damalige Zeit gelöst hatten. Wenn die deutsche Arbeiterklasse 
das  Problem nicht bis zum Ausbruch des  e r s t en  Weltkrieges 
(und leider auch nicht bis 1933) lösen konnte, s o  darum,  weil 
s i e  im Unterschied zu ihren englischen Arbeitsbrüdern nicht 
nur gegen ein brutales Unternehmertum, sondern auch gegen - 
ihre eigene Führung a l s  ihren Feind im eigenen Lager zu käm- 
pfen hatte. Die Stagnation und d e r  beginnende Rückgang des  
gewerkschaftlichen Mitgliederbestandes war ein sichtbarer 
Ausdruck de r  Enttäuschuna d e r  Arbeiter über ihre  klassenver- 
rä ter ische Führung 

indige Ai ler deutsi 
. . .  . 

Aber dieses  vollstl ifgehen d chen Partei- und 
Gewerkschaftsführung im kleinbürgerlichen Reformismus, das  
sich eben in allen westeuropäischen Ländern zeigte, mußte un- 
vermeidlich zum Zusammenbruch de r  internationalen Organi- 
sationen führen: Denn eine Arbeiterführung , die de r  Illusion 
unterliegt, daß es möglich se i ,  die Lage de r  Arbeiter im 
Rahmen d e r  kapitalistischen Ordnung durch Reformen stän- 
dig zu verbessern und daher die Notwendigkeit de r  gewalt- 
samen Sprengung dieser  Ordnung nicht anerkennt, muß kon- 
sequenterweise diese Ordnung gegen jeden ernsthaften An- 
griff verteidigen. Durch ihren verbissenen Widerstand gegen 
die Anwendung de r  Waffe des  politischen Massenstreiks haben 
die reformistischen Gewerkschaftsf r Verteidigung 
ihres  "Vaterlandes" gegen die "inne ir" ihr  möglich- 
s t e s  getan und dieselben Reformiste änder ,  die auf 
dem Sozialistenkongreß 1912 in Basel noch gelobten, im 
Falle des  Kriegsausbruches a l les  zu tun, um "die Beseitigung 
de r  kapitalistischen Klassenherrschaft zu beschleunigen", 
dieselben Reformisten schworen im August 19 14 : "In d e r  Stun- 
de  de r  Gefahr lassen wir das  Vaterland nicht im Stich". Auf 
dem Altar ih re r  diversen Vaterländer wurde sowohl die Ge- 
werkschafts-Internationale, a l s  auch die de r  "internationalen 
völkerbefi Sozialdemokratie" geopfe 
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bei termassen in den europäischen Hauptstädten noch gegen den 
Kriegswahnsinn demonstrierten,  schlossen die deutschen R e -  

formisten den "Burgfrieden" und d i e  französischen ihre  "union 
sacr6" mi t  i h r e r  Bourgeoisie. Nicht von ihren kapitalistischen 
Gegnern, sondern von ihren eigenen Führern i s t  d ie  Arbeiter-  
Internationale umgebracht worden. 

Im Kriege sind d ie  Reformisten a l l e r  Länder in ihrem Verra t  
pro le tar i scher  Klasseninteressen nicht davor zurückgeschreckt,  
opposit~onelle Arbeiter  zu denunzieren und jede Widerstands- 
bewegung gegen den Massenmord zu erdrosse ln .  Beim Muni- 
t ionsarbeiterstreik im J a h r e  19 18 in Berlin s te l l te  s ich  Fri tz 
Ebert a n  dessen  Spitze, um - wie er s ich  noch im späteren  
Magdeburger Prozeß rühmte - d iese r  Bewegung die  revolutio- 
n ä r e  Spitze abzubiegen. Dieselbe t raur ige  Rolle spielten d ie  
Entente-Reformisten auf d e r  anderen Seite d e r  Front. 

Doch in d e r  trost losen Finsternis reformist ischen Klassenver- 
r a t s  d e s  e r s t en  Weltkrieges leuchtete desto heller  das  Werk 
Rosa Luxemburgs, Kar1 Liebknechts und ih re r  Freunde, die im 
Spartakusbund die Fahne des  proletarischen Internationalismus 
hochhielten und den Grundstein für  eine neue Arbeiterführung 
in Deutschland schufen. Und a l s  Lenin d ie  rus s i sche  Arbeiter-  

k lasse  im Oktober 1817 zum Siege führte konnte, hatten die 
klassenbewußten Arbeiter  a l l e r  Länder die Gewißheit, daß i h r e  
proletarische Internationale wieder in neuer und besse re r  Form 
ers tehen werde. 

Die Wiedeivereinigung der Vaterlands,verteidger in 
dem Amsterdam IGR 
Der  e r s t e  Weltkrieg war  entstanden aus  dem Versuch des  deu- 
schen Imperial ismus und se iner  Verbündeten, s ich  "einen 
Platz a n  d e r  Sonne" gewaltsam zu erobern .  Der deutsche Im- 
per ia l i smus ,  d e r  a l s  le tz ter  auf d e r  Weltbühne des  imperiali- 
s t ischen Konkurrenzkampfes erschien  (zu e iner  Zeit ,  wo se ine  
ä l te ren  Rivalen d ie  vorhandenen Absatzgebiete d e r  Erde schon 
längst unter  s ich  aufgteilt ha t tenhwar  zu diesem gewaltsamen 
Versuch gezwungen, um für seine gewaltig gestiegene Produk- 
tivkraft das  fehlende Gebiet zum Absatz d e r  Warenmassen zu 
finden. Aber diesen "Platz an  d e r  Sonne" konnten. ihm se ine  
Rivalen beim besten Willen nicht geben, ohne s ich  selbst  in 
Gefahr zu bringen. Auch innerhalb d e r  imperial ist ischen Welt- 
familie muß es eben in d i e se r  "göttlichen" Weltordnung "Reiche 
und Arme" geben. 



Das Scheitern dieses gewaltsamen Expansionsversuches zwang 
nun die deutsche Kapitalistenklasse zu einem noch schärferen 
Angriff auf die Lebenshaltung der  Massen. Unter dem Druck 
de r  revolutioniiren Gärung, die durch die Auswirkungen de r  
russischen Oktober-Revoliition die Massen in Bewegung gebracht 
hatte, war abe r  die deutsche Bourgeoisie vor de r  Hand zu Zuge- 
ständnissen gezwungen, womit bewiesen war ,  daß nicht nur die 
objektive Lage, in de r  sich die herrschende Klasse befand, 
sondern auch die angewandte Kampfkraft de r  Arbeiter,  das  
Maß dieser "Zugeständnisse" bestimmt. Aber nicht nur für 
die besiegte deutsche, sondern auch für die Bourgeoisie de r  
Siegerstaaten war durch den Krieg eine weitgehende Verschlech- 
terung eingetreten. Um die im Kriege buchstäblich verpulver- 
ten Sachwerte wieder zu ersetzen,  mußte die Bourgeoisie über- 
a l l  versuchen, die Kosten des  "Wiederaufbaus" auf d ie  Arbei- 
terklasse  abzuwälzen. Sogar die reiche englische Bourgeoisie, 
die (ebenso wie die  französische) nunmehr zum Schuldner 
de r  USA geworden war ,  deren Monopolstellung in d e r  Welt 
einen argen Stoß erlitten hatte, mußte zum Angriff auf die Le- 
benshaltung der  Massen schreiten und s o  den englischen Arbei- 
tern  beweisen, daß ihre  Vorzugsstellung gegenüber den konti- 
nentalen Arbeitern zu Ende ging. (Der massier te  offene An- 
griff, den die englischen Arbeiter später  an  dem berühmten 
"schwarzen Freitag" im Februar 1921 erleben mußten, hat ihr  
Klassenbewußtsein mächtig gefördert) .  Dem natürlichen Be- 
streben de r  Arbeitermassen nach internationaler Wiederverei- 
nigung ih re r  Klassenkräfte versuchten sich auch die Reformis- 
ten "ihren Zwecken entsprechend" anzupassen. 

Nachdem der  Versuch d e r  Rerner Konferenz vom Oktober 1917 
am Widerstand d e r  Entente-Reformisten - insbesondere an  den 
damals noch "unversöhnlichen" Engländern und Belgiern - 
gescheitert  war ,  kam auf Einladung de r  Zweigstelle des  IGB, 
Amsterdam , im Februar 19 19 eine internationale Gewerkschafts- 
konferenz wiederum in Bern zustande, die die Einberufung 
eines internationalen Gewerkschaftskongresses beschloß , d e r  a 

dann auch vom 28. Juli bis 2.  August 1919 in Amsterdam ab- 
gehalten werden konnte. Hier trafen sich nun die feindlichen 

Brüder in echt reformistischer Brüderlichkeit a l s  "Sieger" . 
und "Besiegte". Genauso, wie auf dem vorausgegangenen Frie- 
denskongreß von Versail les de r  Kaisersozialist Philipp Schei- 
demann die Schuld Deutschlands am Kriege unterzeichnen 
mußte, genauso mußte in Amsterdam d e r  deutsche Gewerk- 
schaftsvertreter Sassenbach dasselbe Schuldbekenntnis ablegen, 



c , t i ~  d i e  (leiitsclien (ic.werkschaftsführer wieder  i n  d i e s e m  bunt- 
srhr~clti(lr~ri Vc,r-t>iil t ler  internat ional  vereinigten Vate r landsver -  
tci(1igt.r. aufgenommen wurderi. Die Führung d e s  neu-verleimten 
ICiß iilx.rnahrnen ,jetzt d i e  “Alliierten“. Legien w u r d e  a l s  Vize- 
pr.iisirlr~nt ii1)gclehnt. Mit u n ü b e r t r e f f l i c h ~ r  Se lbs t i ron ie  hieß 
es jetzt  wicclcr in d e n  "Zielen d e s  IGB" un te r  

a )  Die Einiqkeit d e r  internationalcw A r b e i t e r k l a s s e d u r c h  
Stärkung d e r  inttlrnationalen Bezic.hungcri zwischen d e n  
Gewerkschaften a l l e r  Länder herbeizi i führen 

und u n t e r  Punkt 
g )  Verhinderunq d e s  ~ r i e q e s  und Bekämpfung d e r  Reaktion. 

-Das  U r t e i l  d e r  A r h t ~ i t e r  über  d i e  folgende T ä t i g k ~ i t  d e s  IGB 
sp iege l t  s ich  in  se inen  Mitgl iederzahlen wieder .  
D e r  IGB zYhlte a n  Mitgl iedern 1919 - 23.170.000 

1922 - 18.180.000 
1923 - 15.310.000 
1929 - 13.800.000 

Die a l t e  W a h r h ~ i t ,  tlaß man weder  Feigen von d e n  Dies te ln ,  
noch Trauben vor) tlcm Dornen w n t e n  kann,  ha t  d i e  folgende Ge- 
s c h i c h t e  d i ~ s e s  A n i s t e r d a m e r  IGB in i h r e r  Gesamthe i t  und d i e  
Gesch ich te  d e r  Grwcrkscl iaf ten in Deutschland,  d i e s e m  Brenn- 
punkt d e s  internat ionalen Klassenkampfes ,  i m  besonderen  be- 
wiesen.  S ie  ha t  e r n e u t  geze ig t ,  d a ß  d e r  Reformismus  d i e  in- 
t e rna t iona le  A r b e i t e r k l a s s e  n i e m a l s  z u r  Einheit führen kann, 
sondern  z u r  Spaltung führcn muß. 

D e r  neue Akt d e r  Tragödic d e r  deu tschen  Gewerkschaftsbewe- 

gung begann a m  9.  Novernber 1918, a n  jenem Tage,  a n  ricm d i e  
Hollenzollern-Regierung d u r c h  E b ~ r t  und Scheideniann, d i e s e n  
S ta t tha l te rn  d e r  deu tschen  Bourgeoisie neu bese tz t ,  wurden.  
Am se lben  Tage, a n  d e m  d i e  d e u t s c h e  A r b e i t e r k l a s s e  d r m  im- 
per ia l i s t i schen  Kr ieg  e i n  Ende s e t z t e ,  und d a m i t  i h r e n  Willen 

i zu e i n e r  grundlegenden Neriordnung Deutschlands zum .L\iisdruck 
b r a c h t e ,  t ra f  s ich  cler Vorsi tzende d e r  Cenera lkommiss ion  
d e u t s c h e r  Gewerkscl iaf ten,  Kar1 Legien mi t  Hugo Stinries, um 
in a l l e r  St i l le  (T.: i c .  L r q i ~ n  s p n t e r  s r l h s t  e rzä l i l t e )  d i e  Arbe i t s -  
gemeinschaft  zwischen Gewerkscl-iaftcn und Lrntc-rtiehrntrn zu 
sch l ießen ,  d .  h. a l s o  dcn  "ßuryfriecleri", den cl ies(~ Reformisten 
ni i t  Willielm I1 gc..;clilossen hat ten.  [inter d e r  rit.iirn F i r m a  d r r  
Arbcitsgcmeir:ccliaCt z u r  Ilrttung d e s  tjankt-ottc,ri rtciitschen 1<3- 
pi ta l i smi i :~  Z I I  vpi-!:inqcrri. 



.re Deckung hinter de r  neu installierten reformistischen 
:hutzwand ausnutzend, konnte die Bourgeoisie sehr  schnell z1 
egenangriff gegen die Arbeiterklasse übergehen. Zwar muß- 

ten die Lohnforderungen in den zahlreichen Streiks weitgehend 
anerkannt werden, mußten de r  Achtstundentag, 'das  Recht auf 
bezahlte Ferien, die Anerkennung d e r  Betriebsvertretungen und 
manche Reformen zugestanden werden, aber  nicht zuletzt in 
der  richtigen Berechnung, damit das  a r g  ramponierte Ansehen 
ih re r  reformistischen Stützen in deren Gefolgschaft wieder et- 
was auszubessern und um sich desto konzentrierter den revo- 
lutionären Bestrebungen de r  proletarischen Avantgarde entge- 
genzustellen und mit Hilfe d e r  reformistischen Ordnungshüter 
zu ersticken. 

Fritz Ebert hatte sich,  wie er es selbst  im Magdeburger Pro- 
zeß sagte,  noch vor dem Zusammenbruch mit Hindenburgs 
rechter Hand, dem Zentrumsgeneral Groener , zur  Aufrecht- 
erhaltung de r  bedrohten Ordnung verbunden. Im Interesse die- 
ser "Ordnung" predigten jetzt die Reformisten den Arbeitern, 
"die Revolution nicht zu e iner  Lohnbewegung" zu machen, 
schwindelten s i e  ihnen vor "die Sozialisierung marschiert" 
oder "nur Arbeit kann uns retten" oder sogar "schützt die 
junge sozialistische Republik". Doch ihre  Hauptkraft konzen- 
t r i e r t e  die militärisch geschlagene Bourgeoisie und ihre  re-  
formistischen Lakaien gegen die "bolschewistische Gefahrf',  
d ie  s i e  in den grellsten Farben an  a l le  Wände malten. 
In de r  spontan entstandenen Bewegung de r  deutschen Arbeiter- 
und Soldatenräte sahen die vereinigten Ordnungshüter eine 
sehr  gefährliche, vom bolschewistischen Rußland "importierte 
Pflanze". Trotz des  immer  noch überragenden reformistischen 
Einflusses hatte d ie  Losung des  Spartakusbundes : "Alle Macht 
den Räten" an  Boden gewonnen. Einen Beweis ih re r  schöpferi- 

schen Kraft hatte die junge Rätebewegung erbracht ,  als s i e  
t ro tz  a l ler  eingeengten Aktionsfreiheit - in unglaublich kur- 
zer Zeit - die fast  reibungslose Demobilisierung de r  deut- 
schen Armee durchführte, für die sich d e r  a l t e  Regierungs- 
apparat  a l s  unfähig erwiesen hatte. Es war die zunehmende 
Erkenntnis de r  fortgeschrittensten Arbeiterschichten, die 
sich in d ieser  Bewegung manifestierte, daß nicht mehr die 
bankrotte Bourgeoisie, sondern die  Arbeiterklasse,  nicht 
mehr irgendeine bürgerliche, sondern wirklich nur eine so- 
zialistische Staats- und Wirtschaftsführung dem geschlage- 
nen Deutschland eil ien Ausweg sichern könn- 
te. Keine noch s o  ii ida de r  russischen Bol- 
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schewisten (zu d e r  s i e  damals  weder Zeit ,  noch Möglichkei- 
ten hatten) hät te  d i e se  Bewegung nach Deutschland "impor- 
t ie ren"  können, wenn nicht in Deutschland se lbs t  d e r  Boden 
vorhanden gewesen wäre ,  auf dem diese  "Pflanze" tiefe Wur- 
zeln schlagen konnte. Nachdem Rußland a l s  ehemals  scliwiich- 
s t e s  Kettenglied d e r  kapitalistischen Weltordnung durch den 
siegreichen Oktober 1917 zum e r s t e n  Glied d e r  neuen soziali- 
s t ischen Weltordnung geworden w a r ,  wurde damit  Deutschland 
zum schwächsten Glied de r  al ten Ordnung, d.h. reif  für  den 
Sozialismus. Die objektive Reife Deutschlands für  den Sozialis- 
mus  war  1918 gegeben. Um abe r  d a s  Heranreifen d e s  subjek- 
tiven Faktors,  d. h. e ine r  zum revolutionären Handeln fähigen 
Arbei te rk lasse  zu verhindern,  dazu bedienten s i ch  d ie  Refor- 
misten soz ia l i s t i scher  Phrasen,  mi t  denen s i e  d i e  Mehrheit 
d e r  Arbei te r  vom Kampfe für  den Sozial ismus abzulenken und 
s i e  in den Dienst d e s  kapitalistischen "Wiederaufbaus" einzu- 
spannen vermochten. 

Unter dem panischen Schrecken, den d i e  Auswirkungen d e r  
siegreichen russ ischen Oktober-Revolution den deutschen 
Klein- und Großbiirgcrn eingejagt hat te ,  rnußten s i e  s ich  dami t  
abfinden, daß s ich  d i e  deutschen Arbeiter-  und Soldatenräte 
im Reichsmaßstabe organisierten,  einen Zent ra l ra t  bildeten 
und zent ra le  Kongresse abhalten konnten. Aber dank d e s  re- 
formist ischen Einflusses wußte d e r  e r s t e  Kongreß nichts 
b e s s e r e s  zu tun, a l s  zugunsten d e r  "sozialistischen" Regie- 
rung abzudanken. Damit war  faktisch d e r  entscheidende Schri t t  
auf dem Wege getan,  an  dessen  t raur igem Ende d i e  deutsche 
Bourgeoisie ihren  Rettern den wohlverdienten Fußtritt  geben 
konnte. (Was s i e  auch 1932 mi t  d e r  Absetzung d e r  preußischen 
Braun-Severing-Regierung getan hat) .  Die noch folgenden Ver-  
suche,  d i e  Räte a l s  politische Organe im lokalen Rahmen so- 
zusagen a l s  kommunale Nebenregierung zu erha l ten ,  mußten 
s ich  a l s  zwecklos erweisen.  Politische Räte (oder  Sowjets) 
sind Organe d e s  Kampfes zu r  Eroberung und Behauptung d e r  
proletarischen Staatsmacht. Weil d i e  deutsche Arbei te rk lasse  
in i h r e r  überwiegenden Mehrheit durch  den reformist ischen 
Einfluß gehindert w a r ,  d ie  damalige objektive revolutionäre 
Situation a m  Ende d e s  Kr ieges  zum Kampfe um d i e  politische 
Macht auszunutzen, mußten ihre  Arbeiter-  und Soldatenräte 
inhaltslos und überflüssig werden. Die klassenbewußte Minder- 
heit um Spartakus und den proletarischen Flügel d e r  unabhängi- 
gen SPD, d i e  in opferreichen und von den Reformisten absicht- 
l ich provozierten Kämpfen d ie  Bewegung weiterzuleiten ver -  



suchte, mußte unterliegen. Im Bunde mit den wilhelminischen 
Generalen haben die Ebert-Scheidemann-Noske 15.000 deut- 
sclic proletarisclie Revolutionäre zur  Strecke gebracht, unter 
ilincn Rosa Luxemburg, Kar1 Liebknecht , Leo Jogiches und 
viele de r  besten. 

Doch auch nach dem Verschwinden d e r  proletarischen Räte- 
bewcgung war  die Räte-Idee in Deutschland nicht rnelir totzu- 
kriegen. Sie konnte sich in de r  Form der  Betriebsräte trotz 
a l ler  angesagten Feindschaft de r  Kapitalisten und ih re r  refor- 
mistischen Knechte behaupten. Die Betriebsräte sind - im 
Unterschied zu den politischen - zwar keine Organe des  un- 
mittelbaren Machtkampfes, abe r  s i e  können ihrem ganzen 

Wesen nach noch viel weniger d ie  Organe reformistischer 
Arbeitsgemeinschaftspolitik in den Betrieben sein. Weil die 
Betriebsräte die gesamten proletarischen Klassenelemente 
des  Betfiebes, ohne Unterschied ih re r  gewerkschaftlichen, 
politischen oder beruflichen Zugehörigkeit zusammenfassen, 
i s t  ihr Aufgabengebiet ein umfassenderes als das  de r  Gewerk- 
schaften, d ,  h. abe r  nur solange, a l s  d ie  Gewerkschaften 
durch die  bornierte reformistische Führung von ihren eigent- 
lichen Aufgaben abqehalten werden. 

Die gemeinsame Feindschaft de r  Kapitalisten und Gewerk- 
schaftsbürokraten gegen die Betriebsräte spiegelte sich in ei- 
ner Reichstagsrede des  Generaldirektors Voegeler im Februar 
1920 bei d e r  Beratung des  Betriebsrätegesetzes deutlich wider. 
Dieser Scharfmacher konnte sich darauf berufen, daß er mit 
Herrn  Gustav Bauer, dem damaligen ADGB-Vorsitzenden, 
einer Meinung darin se i ,  daß die  Betriebsräte "nicht anders 
a l s  politisch wirken" können und deshalb "Unruhe in den Betrieb" 
bringen mußten. Die Berliner Arbeiterschaft hat damals mit 
20 Toten und vielen Verwundeten für ihren Widerstand gegen 

dieses verschandelte Betriebsrätegesetz bezahlt. Wohin die 
Betriebsrätebewegung unter, reformistischer Führung gelangen 
mußte, hat de r  letzte Reichsbetriebsrätekongreß im Januar 
1933 gezeigt, de r  im Triumpfgeheul des  zu r  Macht gelangten 

Faschismus ohne jede Räsonanz bleiben mußte. 



Das Moskau LeMns attackiert Arnsterdam 

Die deutschen Fre ien  Gewerkschaften,  d i e  1914 Ca. 2 ,2  Mil- 
lionen Mitglieder zähl ten,  wuchsen nach dem Kr i ege  auf 8 
Millionen an. Mit l l inzurcchnen d e r  Chris t l ichen und Hirsch-  
Dunkerschen Gewerkschaften wa r  d a m a l s  rund d i e  Hälfte d e r  
deutschen Lohnarbeiter o rganis ie r t .  "Keine deutsche  Regierung 
kann s i ch  auch nur  24 Stunden gegen den Willen d e r  Gewerk- 
schaften hal ten!  " - s c h r i e b  dama l s  d i e  f re i s inn ige  "Vossische 
Zeitung". Auch d i e  putschist ische Kapp-Lüttwitz-Regierung im  
M ä r z  1920 wurde  innerhalb ach t  Tagen du rch  den Genera l s t re ik  
weggefegt und ha t te  s i c h  von d i e s e r  Tatsache überzeugen müs- 
sen .  Doch e ine  we i t e r e  Tatsache,  daß nämlich d i e s e  Kraftpro-  
be zu derse lben  Zei t  möglich w a r ,  a l s  e in  s c h a r f e r  Richtungs- 
kampf innerhalb d e r  Gewerkschaften zwischen Moskau und Am- 
s t e rdam ausge t ragen  wurde ,  wider leg te  schlagend d i e  re formi-  
s t i s che  Behauptilrig, daß e ine  revolut ionäre Opposition d i e  Kra f t  
d e r  Gewerkschaften schwiichen muß. Auf dem Leipziger Gewerk- 
schaftskongreß 1922 wa ren  unte r  ca .  650 Delegier ten 90 Kom- 
munisten.  Die einzelnen Verbandstage im  J a h r e  1923 zeigten 
e in  we i t e r e s  Anwachsen d e r  kommunist ischen Gewerkschafts-  
frakt ionen,  wobei berücksicht igt  werden  muß,  daß  d i e  re formi-  
s t i s che  Gewerkschaftsbiirokratie m i t  a l len  F inessen  d i e  Wahl 
kommunis t i scher  Deleg ie r te r  zu hindern ve r such t e ,  wodurch 
d a s  wirkl iche Kräf teverhä l tn i s  nicht  zum Ausdruck kam. So be- 
s tand zum Beispiel im Meta l la rbe i te rverband ,  , d e r  g rößten  
deutschen Gewerkschaft  m i t  Ca. 1,7 Millionen Mitgl iedern,  
fakt isch schon e ine  oppositionelle Majori tät ,  d i e  a b e r  nu r  von 
einem Dr i t te l  d e r  Delegier ten r ep rä sen t i e r t  wurde.  

D ie se r  s tändig s teigende Einfluß d e r  revolut ionären Gewerk- 
schaftsopposi t ion,  d i e  in s teigendem Maße par te i lose  und auch  
soz ia ldemokra t i sche  Arbe i t e r  beeinflußte, wa r  zum größten  
Teil d e r  damaligen z ie lk la ren  KPD-Führung und d e r  verständ- 
nisvollen Mithilfe Lenins zu  verdanken.  Die junge KPD ha t te  
s i ch  im Kampfe z u r  uberwindung i h r e r  Kinderkrankheiten von 
den "Radikalen" ge t rennt ,  d i e  s i ch  a u s  mora l i schem Ekel v o r  
d e r  re formis t i schen  Bürokrat ie  weiger ten ,  in  d i e  Gewerkschaf- 
ten e inzut re ten  und f ü r  d e r e n  Rettung v o r  dem r e fo rmi s t i s chen  
Bankrott zu a rbe i ten .  Lenin zeigte  in  s e ine r  bekannten Broschüre 
"Der Radikalismus, d i e  Kinderkrankheit  d e s  Kommiinismus" d i e  



chwierigkeit d ieser  Aufgabe auf: 

''Im Westen haben sich die d r i ~  r a y e l l  I-lenschewiki in den 
Gewerkschaften weit fes ter  'eingenistet ' , dort  hat sich 
eine viel s t ä rke re  Schicht e iner  ziinftlerischen, bornier- 
ten, eitlen, verknöcherten, eigennutzigen, spießbürger- 3 

lichen, imperialistisch gesinnten und vom Imperialismus 
bestochenen und demoralisierten 'Arbeiteraristokratie '  
herausgebildet a l s  bei uns. Der  Kampf mit den Gompers, I 

den Herren Jouhaux, Henderson, Merrheim , Legien und 
Konsorten in  Westeuropa i s t  viel schwieriger a l s  de r  Kampf 
mit  unseren Menschewiki.. ..Diesen Kampf muß man 
rücksichtslos führen.. . . bis zur völligen Bloßstellung 
und Vertreibung a l ler  unverbesserlichen Führer des  Op- 
portunismus und Sozialchauvinismus a u s  den Gewerk- 
schaften. '' ( ~ e n i n ,  Ausgewählte Werke, Bd. X, S. 85/86) 
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Trotz a l ler  offenen und versteckten Provokation de r  reformisti- 
schen Bürokratie haben sich damals die deutschen Kommunisten 
in ihrem Kampfe für die Befreiung d e r  Gewerkschaften aus  den 
Fesseln d e r  Arbeitsgemeinschaft nicht bei r ren lassen und sich 
damit das  steigende Vertrauen de r  Gewerkschaftsmitglieder 
erworben. Gegenüber dem Bestreben de r  Reformisten, sich 
die  Betriebsräte völlig unterzuordnen und s i e  zu Organen de r  
A ift in den Betrieben zu degradieren, haben 
d rklärt ,  daß s i e  sich nicht auf den mü- 
ß ieser Bewegung einlassen, sondern 
uiii Inhalt kB~a~plicln werden. Durch die Aufstellung einfa- 
cher  den dringendsten Bedürfnissen de r  Arbeiter entsprechen- 
den Forderungen (wie zum Beispiel die damaligen Stuttgarter 
5 hinkte) haben die Kommunisten die Gewerkschaftsführer ge- 
zwungen, vor den Mitgliedern einzugestehen, ob s i e  die Macht 
d e r  ~ewerksChaf ten zum Kampf für die elementarsten Bedürf- 
n i s se  d e r  Massen einsetzen wollten oder nicht. Als de r  ADGB 
im Sommer 1921 in de r  Zeit d e r  steigenden Inflation sein famo- 
ses Programm zur  Erfassung de r  Sachwerte aufstellte, erklär-  
ten sich die Kommunisten bereit ,  t rotz a l ler  Mängel d ieses  Pro- 
g ramms rückhaltlos dafür einzutreten unter d e r  einzigen Bedin- 

ung, daß tatsächlich mit d e r  ganzen Macht de r  Gewerkschaften 
Ir seine Verwirklichung gekämpft werde. Die unheimliche zu- 
ehmende Geldentwertung machte je länger je mehr jede Lohn- 
eaulieruna unmöalich. In fast  ununterbrochenen Verhandlunqen + 
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entwertung überholt waren.  Der  Versuch mancher Reformisten, 
kommunistische Gewerkschaftsfunktionäre dadurch zu diskre-  
di t ieren,  daß ihnen durch die Teilnahme an  den aussichtslosen 
Lohnverhandlungen sozusagen d ie  Verantwortung für  die Ergeb- 
nislosigkeit zugeschoben werden so l l te ,  e r r e i ch t e  das  C ~ g e n -  

F teil.  Die Kommunisten konnten a m  lebendigen Beispiel die Ilich- 
tigkeit d e r  marxist ischen Lehre nachweisen und aufzeigen, daß 
d ie  Arbei te rk lasse  vom auss ichts los  gewordenen re in  wirtschaft- 

,. . lichen Kampf zum politischen übergehen muß, wenn s i e  nicht 
im kapitalistischen Elend verkommen will. Gerade  weil d ie  R e -  
formisten nicht über d ie  Schranken d e r  kapitalistischen Ordnung 
hinaus können, müssen  s i e  in de ren  Verial lsperiode mit  ih- 
r e m  reformist ischen Gewerkschaftslatein zu Ende kommen. 
Deshalb können d ie  Kommunisten den Arbeitern den prakti- 
schen Beweis dafür d i e  uberlegenheit  revolutionärer  gewerk- 
schaftspolitik e rbr ingen und s o  d a s  Vertrauen i m m e r  b r e i t e r e r  
Massen erobern .  

Gestützt  auf d a s  e rworbene  Vertrauen d e r  Gewerkschafts- und 
Betriebsmitglieder konnten damals  d i e  Kommunisten zahlrei- 

B che  und wichtige Betriebe (darunter  Großbetriebe wie d a s  Leu- 
na-Werk) , zahlreiche ört l iche Verbandsleitungen und ganze ge- 
werkschaftliche Or tskar te l le  a l s  Stützpunkte d e s  revolutionären 
Gewerkschaftskampfes erobern .  Auf dem Höhepunkt de r  Infia- 
tionsperiode im August 1923 konnte durch den gegen den Willen 
d e s  ADGB durchgeführten Generalstreik d ie  Inflations- und Ruhr- 
kriegsregierung CUNO ges türz t  werden. Der  Aufruf d e r  kom- 
munistischen Gewerkschafter:  "Rettet d ie  Gewerkschaften! 
wurde einige Wochen spä t e r  von 162 einzelnen Verbands- und 
Ortskartel lei tungen unterzeichnet, ohne daß d i e  Gewerkschafts- 
bürokrat ie  wagen konnte, einen einzigen d e r  Unterzeichner a u s  
d e r  Gewerkschaft auszuschließen. Die praktische und geduldige 
Arbeit  d e r  kommunistischen Gewerkschafter  hat te  bre i te  Mas- 
s en  überzeagt ,  daß d ie se  Arbeit  nicht zu r  Spaltung führt ,  wie 
d ie  Reformisten behauptet hatten, sondern umgekehrt  d e r  Ein- 
hei t  d e r  Gewerkschaft zugute kommt. 

Die verantwortlichen Leiter d e r  kommunistischen Gewerkschafts- 
a rbe i t  in  Deutschland haben s ich  ebenso wenig wie Lenin einge- 
bildet, daß d e r  Erfolg d i e se r  Arbeit  i h r  persönliches Verdienst  
se i .  Sie haben s ich  s t e t s  und in voller  U b e r e i n s t i m m ~ n ~  mit  
Marx und Engels Meinung ( im "Kommunistischen Manifest") 
a l s  Kommunisten betätigt, d ie  "keine von dem gesamten Pro- 
le ta r ia t  gesonderten Interessen haben", d i e  s ich  von den übrigen 



Arbeiterparteien nur dadurch unterscheiden, daß sie die "von 
der  Nationalität unabhängigen und dem gesamten Proletariat 
gemeinsamen Interessen" zur  Geltung bringen, indem s i e  in 
den einzelnen Phasen des  Kampfes zwischen Proletariern und 
Bourgeois ' 'immer und überall die Interessen d e r  Gesamtbewe- 
qung vertreten";  und daß s i e  a l s  Kommunisten praktisch nur .- - 

die  entschlossenste Fraktion d e r  Arbeiterparteien des  ganzen 
Landes sind und dem übrigen Proletariat die "'theoretische Ein- 
sicht in die Bedingungen, in den ~ e r l a u f ' u n d  die allgemeinen 
Resultate de r  proletarischen Bewegung'' voraushaben. In dem 
Erfolg d e r  kommunistischen Gewerkschaftsarbeit drückte sich 
nicht nur die Reife d e r  Führung, sondern auch die Reife de r  ob- 
jektiven Lage Deutschlands für den Sozialismus, sowie die  zu- 
nehmende Erkenntnis d e r  Massen über ih re  eigene Lage und die  
daraus  resultierende Aufgabe aus:  durch eine geduldige, ziel- 
k lare  Arbeit müssen die  gewerkschaftlich organisierten Massen durch 
ihre  eigene Erfahrung zu de r  uberzeugung gebracht werden, daß s i e  
ih re  Gewerkschaften von den reformistischen Statthaltern de r  Bour- 
geoisie zurückerobern und aus  Organen de r  kapitalistischen 
Arbeitsgemeinschaft in Organe des  proletarischen Klassen- 
kampfes verwandeln müssen, wenn s i e  ihre  Tages- und 
Endforderungen erfolgreich vertreten wollen. Von d e r  Lösung 
dieser  Aufgabe hängt - wie es Deutschland 1933 bewies - Sein 
oder Nichtsein d e r  Gewerkschaften ab. k 

Staiin eiidert Ldm OsweiicbcMttsl<iin 

Die wirtschaftliche und politische Lage Deutschlands spitzte 
sich im Verlauf des  Jahres  1923 immer  mehr zu. Die rapid 
ansteigende Inflation machte den Lohnkampf aussichtslos. 
Die Waage senkte sich zusehends zuungunsten d e r  Werktätigen. 
D e r  Massengroll stieg an. Die Landtagswahlen in Sachsen und 
Thüringen zeitigten sozialdemokratisch-kommunistische Mehr- 
heiten. Diese sozialdemokratischen Organisationen dieser  beiden 
Länder zählten sich zur  "Linken SPD". Infolge de r  radikalen 
Strömung ih re r  Mitglieder (in de r  sich d e r  steigende kommu- 
nistische Einfluß widerspiegelte) befanden sich diese  linken SP- 
Landesführungen in erheblichen Differenzen mit ihrem reakti- 
onären Parteivorstand, insbesondere in bezug auf die Regie- 
rungsbildung in diesen beiden Ländern, in die s i e  die Kommu- 
nisten einbeziehen wollten. Die KPD-Führung war  gegen die 



Beteiligung, fügte s i c h  a b e r  derri Beschluß d e s  Exekutivkomi- 
t e e s  d e r  K I ,  d a s  den1 damaligen Par te ivors i t zenden  d e r  KI'D 
den  Ausschluß a u s  d e r  Par te i  androhte, fa l l s  er se inen  Wider- 
s tand  gegen d i e  Regierungsbeteiligung nicht aufgäbe. 

In d i e s e r  schwier igen  Situation, d i e  zu k la ren  Entscheidungen 
d r ä n g t e ,  konnte die, junge KPD nicht  m e h r  auf d e n  Rat lind d i e  
I-Iilfe i h r e s  urieigenniitzigen Freundes  zählen:  Lenin, d o r  ge- 
t r e u e  Eckehardt d e r  internat ionalen A r b e i t e r k l a s s e  konnte in 
d i e s e r  entscheidenden Lage nicht  m e h r  eingreifen.  Schon im 
Frühjahr  1923 ha t te  cr s e i n e  Arbe i t  e instel len rniisseri. Stal in  
ha t te  d i e  Führung ühernoinrnen. Wie d i e s e r  d i e  damal ige  Lage 
in Deutschland e inschä tz te ,  ze ig te  s ich  i n  s e i n e m  Brief a n  Si- 
nowjew und Bucharin? 

"Sollen d i e  Kommunisten d i e  Machtergreifung ohne d i e  
SPD a n s t r e b e n ,  s ind  s i e  d a f ü r  schon r e i f ,  d a s  i s t  nach 
m e i n e r  Ansicht  d i e  Frage.  Wenn jetzt  i n  Deutschland 
d i e  Macht sozusagen  fä l l t ,  und d i e  Kommunisten s i e  auf- 
fangen,  werden  s i e  mi t  K r a c h  durchfal len.  D a s  im 'be- 
s t e n  F a l l e ' ,  im s c h l i m m s t e n  w i r d  man  s i e  k u r z  und klein 
schlagen und zuruckwerfen. .  . . Gewiß, d i e  Fasch is ten  
schlafen n ich t ,  a b e r  es i s t  vor te i lhaf te r  fü r  u n s ,  daß  d i e  

Faschisten a l s  e r s t e  lossch lagen ,  d a s  w i r d  d i e  ganze  Ar-  
b e i t e r k l a s s e  um d i e  Kommunisten h e r u m s c h a r e n .  . . Mei- 
n e r  Meinuriq nach nii.iO man d i e  Dcutschen zurückha l ten ,  
a b e r  nicht  c,rinunterri. " 

(Trotzky:  "Was nun? ,  Berlin 1932, S. 27) 

Die  Annahme,  daß  d i e  Kommunisten ' I  rn i  t  " cler SPD d i e  Macht- 
e rgre i fung  a n s t r e b e n  so l len ,  lay d e m  Beschluß d e s  Exekutivko- 
m i t e e s  zugrunde.  S i e  ~r iuß te  s i c h  1923 in Deutschland (lihnlich 
sowie  13 J a h r e  spi i ter  in Spanien) a l s  ein v e r h 5 n g n i s v o l l ~ r  I r r -  
tum e r w e i s e n .  Die Erfahrungen mi t  d e r  "sozialdeniokrat ischen-  
kommunis t i schen  Machtergreifung" in d e r  Münctiener RLitere- 
publik von 1919 (d ie  auch gcgen d i e  Warnung d e s  weits icht igsten 
bayr i schen  Kommunisten Eugen Levinr' zustande gekommen w a r ,  
und ihm s e l b s t  d a s  Leben gekostet  h a t t e )  w a r e n  f ü r  d i e  deut- 
s c h e  KP-Fiihrung e i n  Grund m e h r ,  s ich  gegen d i e  Regierungs- 
beteiligung in Sachsen  und Thüringen zu e r k l s r e n .  Doch a u s  t r a -  
d i t ione l le r  Diszipl in  (d ie  d e r  deutschen A r b e i t e r k l a s s e  wie  
wohl k e i n e r  a n d e r e n  s o  oft geschade t  h a t )  un te rordne te  a u c h  
h i e r  d i e  deu tsche  KP-Führung i h r e  b e s s e r e  Einsicht d e m  Ent- - 
sche id  d e r  internat ionalen Leitung. Dem crs te r i  Schr i t t  auf 
fa l schem Wege munt rn  w ~ i t e r e  folgen. 



Voch immer  stieg d ie  Fieberkurve Deutschlands s o  rapide an ,  
iaß s i e  auch für  d ie  internationale Bourgeoisie gefährlich zu 
#erden drohte. Die KPD stel l te  sich ernsthaft  die Frage d e r  
Yachteroberung . Die faschist ische Bewegung t räumte  vom 
'Marsch auf Berlin". Der Weimarer Demokratie drohte d ie  
;efahr, von d e r  faschistischen oder von d e r  proletarischen 
J ik t a tu r  abgelöst zu werden. Weil die le tz tere  infolge des  da- 
maligen s tarken Einflusses d e r  KPD in Betrieben und Gewerk- 
schaften die weitaus größeren  Erfolgsaussichten haben miißte, 
entschloß sich die internationale Bourgeoisie zum Eingreifen. 
Der  Zusammenbruch des  "Ruhrkrieges", in dem die  deutsche 
Bourgeoisie zum ers tenmal  versuchte,  i h re  wiedererwachsen- 
den Krallen zu zeigen, endete mi t  Cunos Sturz und Stresemanns 
Aufstieg. Cuno mui3te vor  den vereinigten internationalen Fi- 
nanzmächten kapitulieren, damit  Stresemann den Frieden und 
finanzielle Hilfe mi t  ihnen vereinbaren konnte. Die Zusicherun- - 
gen mater ie l le r  Hilfe durch d a s  ausländische Kapital waren 

f ü r  Stresemann "der Silberstreifen am Horizont" und für d ie  
Reformisten "die aufgehende Dollarsonne", womit Deutschland 
vor  d e r  drohend heraufziehenden proletarischen .Revolution ge- 
re t te t  werden soll te  (und tatsächlich auch noch einmal gerettet  
werden konnte). Zwar dauerte es von diesem Ende August tat- 
sächlich er re ichten  Wendepunkt noch bis  Mitte November, ehe  

-- sich die Auswirkungen soweit zeigten, daß d ie  Inflation gestoppt 
I 

und die "Rentenmark" auf d e r  Grundlage von e ine r  Billion Pa- 
piergeldmark geschaffen werden konnte. Aber d a s  ändere  an  
d e r  Tatsache nichts,  daß es d e r  deutschen Bourgeoisie dank 
d e r  amerikanischen Finanzhilfe gelungen w a r ,  den Höhepunkt 
d e r  revolutionären Kr i se  zu überwinden und daß deshalb d ie  
reformist ischen Illusionen unter  den Strahlen d e r  Dollarsonne 
wieder günstigeren Boden finden konnten. 

Poch Ge Kominter-- und d ie  KP-Leitung übersahen d iese  innere  
Wandlung d e r  tatsächlichen Lage Deutschlands. Sie betrachte- 
ten d ie  immer  noch steigende Inflation a l s  Zeichen des  Weiter- 
steigens d e r  revolutionären Welle und nahmen auf dem Höhe- e 

punkt d e r  K r i s e  Kurs  auf den entschiedenden Kampf um die 
Macht, d e r  sogar  terminmäßig auf den Jahrestag d e r  russi-  
schen Oktober-Revolution festgelegt wurde. Doch a l s  a m  Vor- 
abend des  angesetzten Termines die KPD-Führung auf d e r  
Chemnitzer Betriebsräte-Konferenz den do r t  vertretenen säch- 
sisch-thüringischen Betriebsräten d ie  Frage s te l l te ,  ob in den Betrieb- 
ben d e r  Generalstreik gegen die Auflösung d e r  beiden Lande: 
regierungen durch die Reichswehr durchgeführt und damit  da 



Signal fü r  den Kampf im ganzen Reich gegeben werden könne, 
fand d i e se  Losung keine Resonanz. Die aufgegangene Dollarson- 
ne  hatte bere i t s  gewirkt und in brei ten Arbeiterkreisen d ie  . 
Hoffnung auf eine f r iedl iche  Lösung d e r  Kr i se  aufkommen las-  
sen.  Die revolutionäre Welle war bere i t s  im Zurückflutcn. 

+ Unter diesen Umständen blieb nichts übrig, a l s  vom Kampf 
Abstand zu nehmen. Aber jetzt war  es Stalin, d e r  noch eini- 
ge  Wochen vor dem Cuno-Sturz "die Deutschen zuriickhalten, 
abe r  nicht ermuntern" wollte, d e r  nun die deutsche Parteilei - 
tung für  eine "verpaßte" Revolution verantwortlich zu machen 
versuchte und d iese  Parteileitung auch tatsächlich abberufen 
und s i e  durch Ruth Fischer und Maslow erse tzen  ließ. Diese 
beiden sollten nach dem Ausspruch Sinowjews, d e s  damali- 
gen Vorsitzenden d e s  Exekutivkomitees d e r  KI, den angebli- 
chen Vorteil gehabt haben, nicht mi t  dem Erbe d e r  Sozialde- 
mokratie "belastet" zu sein. Was Lenin von diesem Maslow 
und seinen Mitstrei tern hiel t ,  hat er in seinem Brief vom 
21. August 1921 an  den Parteitag d e r  KPD folgendermaßen 
ausgedrückt: 

"Mir wird mitgeteilt,  daß in d e r  letzten Sitzung des  
Zentralausschusses (der  KPD) sogar  d e r  linke Fries-  
land sich gezwungen sah ,  gegen Maslow scharf  aufzu- 
t re ten ,  d e r  Radikalismus spielen und s ich  in Zentri- 

s tenhetze üben wollte. Die Unvernunft (milde gesagt)  
des  Verhaltens d ieses  Maslow hat s ich  auch h i e r  in Mos- 
kau gezeigt. In d e r  Tat, d i e  deutsche Partei  soll te  diesen 
Maslow und 2, 3 se iner  Gesinnungsfreunde und Mit- 
s t re i te r . .  . . auf ein,  zwei Jahre nach Sowjetrußland 
schicken. Wir würden für  s i e  nützliche Arbeit  finden. 
Wir würden s i e  verdauen. Der  Nutzen a b e r  für  d ie  in- 
ternationale und d ie  deutsche Arbeiterbewegung wäre  e in  
offensichtlicher ". 

(Lenin, Ausgewählte Werke, Eki. X, S. 290) 

Anstelle d i e ses  Maslow und se iner  Mitstrei terin Ruth Fischer 
wurden von Stalin gerade  umgekehrt diejenigen nach d e r  Sowjet- 
union geschickt, unter  deren  Führung die  KPD bis  1923 s o  s t a r k  
geworden war ,  daß sie s ich  ernsthaft  die Frage d e r  Machter- 
oberung stel len konnte. Wäre es nach Stalin gegangen, dann 
wären s i e  nicht nur e in ,  zwei J a h r e ,  sondern auf Lebenszeit 
in d e r  Sowjetunion geblieben. Daß Lenin auch über d iese  abbe- 
rufenen Führer völlig anderer  Meinung a l s  Stalin war ,  beweist 



folgende Stelle in se iner  bekannten Broschüre: "Der Radikalis- 
mus ,  die Kinderkrankheit d e s  Kommunismus": 

"Die Geschichte hat jetzt.. . . im großen welthistorischen 
Maßstab jene Ansicht bestätigt, d ie  wir  immer  verfochten 
haben, nämlich, daß d ie  revolutionäre deutsche Sozialde- 
mokratie e ine r  Partei  am nächsten kam.. . .die d a s  revo- 
lutionäre Proletariat  braucht,  um siegen zu können. Je tz t ,  
im Jah re  1920, nach al len schändlichen Zusamrnenbrü- 
chen und Krisen während d e s  Krieges und d e r  e r s t en  Jah- 
re nach dem Kriege, i s t  deutlich zu sehen,  daß von al len 
westlichen Parteien gerade  d i e  deutsche revolutionäre 
Sozialdemokratie d ie  besten Führer hervorgebracht hat ,  
r a sche r  genesen und wiederers tark t  i s t  a l s  die anderen. 
Das sieht  man a m  'Spartakusbund' und a n  dem linken pro- 
letarischen Flügel d e r  'Unabhängigen SPD' . " (Ebenda, S. 67) 

_-.ses Urtei l  hätte Lenin 1923 ganz s icher  nicht zu revidieren 
gehabt, nachdem es d e r  KPD unter d i e se r  Führung gelungen 
war ,  den ganzen linken USPD-Flügel mit  d e r  Partei  zu verschmel-  
zen und sich durch eine richtige Einheitsfront- und Gewerk- 
schaftspolitik Positionen zu schaffen, wie s i e  weder eine Ruth 
Fischer noch d ie  spä te re  Thälmann-Führung auch nur entfernt 
aufzuweisen hatte. Richtig i s t ,  daß d ie  KPD-Führung 1923 Feh- 
ler zu überwinden und noch viel dazu zu lernen hatte,  um i h r e r  
Aufgabe völlig gerecht  werdc 
sich selbst  mindestens ebenc 
späteren Ankläger, d ie  s ich  
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noch heute darüber  k lar  sind,  daß es s ich  zum großen Teil 
um Fehler handelte, d ie  bei d e r  Herausarbeitung d e s  Weges 
d e r  proletarischen Revolution in einem denkbar hochentwik- 
kelten Land s e h r  erk lär l ich  waren. 

Dem objektiv gegebenen Vorteil,  daß s ich  h i e r  d ie  Arbeiter- 
k l a s se  in d e r  langen Periode bürgerlich-demokratischer Herr -  
schaft  e ine  gewisse Bewegungsfreiheit verschaffen, demokra- 
t i sche  Rechte erobern  und a l le  entscheidenden Eigenschaften 
(wie Arbeitsdisziplin, Organisationstalent U. dergl  . ) 'aneig- 
nen konnte, d ie  ihr n a C h dem Siege den planmäßigen Aufbau 
des  Sozialismus er le ichtern ,  stand (und steht  heute noch) d e r  
subjektive Nachteil gegenüber, daß d ie  Arbei terk lasse  in i h r e r  
großen Mehrheit d e ~  kleinbürgerlich-reformistischen Illusion 
unterliegt, wonach ih re  demokratischen Errungenschaften ein 
unzertrennlicher Be .atie bil- s tandtei l  

?stehen u 
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nd weite. 
jerlicher 
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i Demokr 
r l t  werde den, d ie  a l s o n u r  bt ?n können, 



wenn d a s  Ganze e r h a l t e n  bleibt ,  und daß  d a h e r  d i e  b ü r g e r l i c h e  
Demokra t ie  a l s  G a n z e s  von d e r  Arbe i te r schaf t  un te r  a l l en  IJm- 
s t ä n d ~ n  ver te id ig t  werden  miiß, - ganz gleich - o b  sie von d e r  
fasch is t i schen  odcr  p ro le ta r i schen  Diktatur  abge lös t  zu werden  
droh t .  Die kompl iz ie r te  und ä u ß e r s t  schwier ige  Aufgabe, d i e  
von d e r  Führung e i n e r  revo lu t ionären  Par te i  in  den  wes t l i chen  
Ländern,  insbesondere  in  Deutschland,  zu lösen w a r ,  bestand 
a l s o  d a r i n ,  d i e  A r b e i t e r k l a s s e  von d i e s e r  Illusion zu bef re ien ,  
i h r  d u r c h  e i n e  entsprect tende Politik d i e  Möglichkeit zu bieten,  
s i c h  aufgrund e i g e n e r  Erfahrungen davon zu überzeugen ,  d a ß  
sie i h r e  demokra t i schen  Errungenschaften nur  dann e r f o l g r e i c h  
ver te id igen ,  s i c h e r n  und w e i t e r  entwickeln ka  nn , wenn s i e  d i e  
pol i t ische Macht e r o b e r t ,  iirn a n  dir? Stel le  d ~ r  verlogenen ( d i e  
offene Kapitalsdiktatur  nur  "demokra t i sch"  verhül lenden)  Bour- 
geoisie-Dcrnokrat ie  d i e p r o l e t a r i s c h e  Demokra t ie ,  c1.h. d i e  
Dik ta tur  d e s  I ' roletar iats  e r r i c h t e t ,  d i e  im Namen d e r  ungeheu- 

r e n  Mehrhe i t  d e s  g e s a m t e n  Volkes im Namen a l l e r  Werktäti- 

gen d i e  H e r r s c h a f t  t a t säch l ich  demokra t i sch  ausübt .  

In i h r e m  Kampf gegen d i e  Reformisten ( d i e  d i e  bürger l i che  
Demokra t ie  bedingungslos ver te id ig ten)  hat  Rosa Luxemburg 
schon  v o r  dem e r s t e n  Wcltkricg d i e s e s  Problem d e r  Verbin- 
dung d e s  Gedankens d e r  Demokra t ie  niit  dem Gedanken d e r  
Diktatur  a m  k l a r s t e n  erkciirii;. Die Freunde,  d i e  nach i h r e m  
Tode i h r  Werk in d e r  KIJ!'- '  !,iirung for t se tz ten ,  haben ihn in 
i h r e r  p rak t i schen  Arbe i t  w e i t e r  entwickelt.  Dabei haben s i e  
manchen  Fchler  begangen,  manche  u n k l a r r n ,  a b e r  auc!i s i c h -  
l i ch  nicht  e inwandfreie  Formulierung gebraucht ,  über  d i e  
s i c h  nach  Jahrzehnten  zusä tz l icher  Erfahrungen bi l l ige Sopl-ii- 
s t e r e i e n  v e r b r e c h e n  l a s s e n .  A b e r  daß s i e  den Grundgedanken 
r ich t ig  v e r t r e t e n  haben ,  i s t  d u r c h  den  wachsenden Einfluß d e r  
P a r t e i  b i s  1923 einwandfrei  bewiesen worden. 

Auch Rosa Luxemburg i s t  von Lenin oft genug m i t  a l l e r  sach l ich  
notwendigen Schär fe  k r i t i s i e r t  worden.  Aber  sie, d i e  auf d e m  
internat ionalen Sozial is tenkongreß 1907 d e n  "Berufsspal ter"  
Lenin noch nicht  vol l  vers tehen  konnte,  w a r  s i c h  wohl a l s  e i n e  
d e r  e r s t e n  über  d i e  unvermeid l iche  Spaltung in d e r  SPD v o r  
dem K r i e g  im k la ren .  Daß s i e  a u s  t rad i t ione l le r  Liebe z u r  Ein- 
he i t  d a v o r  z u r ü c k s c h r e c k t e ,  w a r  wohl d e r  s c h w e r s t e  Feh le r  
i h r e s  L e b ~ n s .  

"Wissen w i r  nicht ", s a g t e  Lenin auf d e m  TII. Weltkongreß 
d e r  TiI, "daß d a s  g r ö ß t e  Ungliick in d e r  <Iciitsclic~ri Arbei-  



terbewegung Deutschlands da r in  bestand, daß sie den 
Bruch nicht schon vor  dem Kriege vollzogen hat?" 

Und im (sclion erwähnten) Brief an  den Leipziger kommunisti- 
schen Parteitag sagte  er: 

"Eine wirklich revolutionäre Par te i  hatten d i e  deutschen 
Arbeiter  im Augenblick d e r  Kr i s i s  noch nicht infolge d e r  
Verspätung d e r  Spaltung infolge d e s  Druckes d e r  ver -  
fluchten Tradition d e r  'Einheit ' mit d e r  korrupten.. . . 
und charakterlosen.. . . .Bande d e r  Lakaien d e s  Kapitals". 

(Lenin, Ausgewählte Werke, ßd. X ,  C. 268/284) 

Was s i ch  in den Fehlern, wie in den positiven und bleibenden 
Geistesschöpfungen Rosas und a l l  i h r e r  Kampfgefährten wider- 
spiegelt ,  i s t  d i e  ungeheure Schwierigkeit,  mit  d e r  d i e  ganze 
Arbei te rk lasse  zu r ingen ha t ,  e h e  s i e  s ich  vom Gängelband 
d e r  Bourgeoisie loslösen und a l s  völlig selbständig handelnde 
Klasse  konstituieren kann. Das  Heranreifen d e r  Arbeiterklas-  
se e ines  jeden Landes z u r  Lösung i h r e r  historischen Aufgabe - 
und d i e  dami t  Hand in Hand gehende Herausbildunq e ine r  kom- 
petenten Klassenführung , sind zwei unauflösliche miteinander 
verbundene Voraussetzungen dafür,  daß d ie  Arbei te rk lasse  d e s  
betreffenden Landes "zunächst mit  i h r e r  eigenen Bourgeoisie 
fert ig" werden kann. Durch d ie  Absetzung d e r  Parteifuhrung 
hat Stalin den Reifeprozeß d e r  deutschen Arbei te rk lasse  rück- 
s ich ts los  unterbrochen:  s o  "offensichtlich d e r  Nutzen" für  
d i e  deutsche und internationale Arbei te rk lasse  nach Lenins 
Meinung gewesen wäre ,  wenn ein Maslow und se ine  Ruth Fi- 
s c h e r  i h r  e r s p a r t  geblieben wären,  s o  offensichtlich mußte 
d e r  Schaden werden,  den s i e  a l s  willkürlich eingesetzte "Füh- 
rer" d e r  KPD anrichten konnten und auch tatsächlich angerich- 
te t  haben. 

Diese  sozusagen re in  politischen Ereignisse mußten natürl ich 
d ie  folgenschwersten Auswirkungen für  d ie  deutsche Arbeiter-  
k l a s se  und insbesondere für  d i e  Gewerkschaftsbewegung haben. 
"Der Maßstab f ü r  d i e  S tärke  e ine r  kommunistischen partei i ' ,  - 
s o  hieß es in den Thesen d e s  111. Weltkongresses d e r  ~ o m i n t e r n  
- " i s t  i h r  Einfluß in den Gewerkschaften". Um diesen  Einfluß, 
d e r  unter  d e r  bisherigen Parteiführung ständig gewachsen w a r ,  
zu s te igern ,  und damit  den Nachweis fü r  i h r e  Führerqualifika- 
tion zu erbr ingen,  begannen d i e  Ruth Fischer-Maslow Strategen 
mi t  "neuen" Methoden. Nach i h r e r  wirklichkeitsfremden Theo- 
r i e  sol l ten s ich  jetzt d ie  kommunistischen Gewerkschaftsfrak- 



tionen nicht mehr  a n  d i e  Gewerkschaftsstatuten halten,  s i e  
sollten besondere Fraktionsbeiträge nicht nur bei den I'artei- 
mitgl iedern,  sondern auch bei den syrnpattiisicrenderi G~w(.rk- 
schaftsmitgl iedern kass ieren ,  d ie  kommunistischen Betriebs- 
mitgl ieder sollten den frei-gewerkschaftlichen Betriebsratli- . s ten  eigene Listen unter  Hinzunahme gewerkschaftlich nicht 
organis ie r te r  Arbei te r ,  a l s o  sogenannte "revolutionäre Listen" 
entgegenstellen usw. Diese  "revolutionäre" Theorie und I'ra- 
x i s  mußte natürlich den reformis t i schen Gewerkschaftsbüro- 
kraten d i e  willkommene Handhabe l ie fern ,  d ie  Kommunisten 
in  den Augen d e r  diszipl inierten Gewerkschaftsmitglieder a l s  
Spalter  d e r  Gewerkschaftseinheit anzuklagen und massenweise 
auszuschließen. Die wirklichen Gewinner d ieses  neuen Kurses  
waren  a b e r  noch viel weniger d ie  Reformisten a l s  d ie  deutsche 
Bourgeoisie, d i e  jetzt "in a l l e r  Stille" ( im Januar  1924) auf 
d i e  Arbeitsgemeinschaft  verzichten konnte, d ie  i h r  im Novem- 
ber 1918 s o  gute Dienste geleistet  hatte. Der  kommunist ische 
Einfluß in  Betrieben und Gewerkschaften begann i m m e r  s t ä r k e r  
zu sinken. Auf dem Breslauer Gewerkschaftskongreß 1925 wa- 
r e n  noch ganze d r e i  kommunist ische Delegierte gegenüber 90 
auf dem vorhergehenden von 1922 in Leipzig. Auf dem Verbands- 
tag d e r  Holzarbeiter  1925 in Stuttgart glaubte Tarnow versi-  
chern  zu können, daß d i e  "kommunistische Gefahr" wohl end- 
l ich und endgültig überwunden se in  dürfte.  

Aber nicht nur  in den Gewerkschaften sank d e r  kommunistische 
Einfluß. Bei den Neuwahlen zum sächsischen und thüringischen 
Landtag im Februar 1924 drückte s i ch  d a s  noch erha l tene  Zu- 
t rauen z u r  Politik d e r  al ten Führung aus .  Die Reichstagswahlen 
im Mai 1924 zeigten schon den Abstieg. Doch d i e  über v ier  Mi- 
lionen Stimmen bei d i e se r  Wahl sanken b is  zum Dezember 1924 
um eine ganze Million, um bei den Präsidentenwahlen im April  
1925 auf etwa über  zwei Millionen Stimmen zu sinken. 

"Nichts i n .de r  Welt kann d ie  revolutionären Marxisten kompro- 
mi t t ie ren ,  wenn s i e  es nicht se lbs t  tun" - dieses  Wort Lenins 
hatte  d i e  Fischer-Maslowclique in d e r  denkbar t raur igs ten  
Weise bestätigen müssen.  Den Schaden, den ih re  dilettanti- 
s c h e  Gewerkschaftspolitik d e r  kommunistischen Partei  und 
damit  d e r  gesamten Arbei te rk lasse  zufügte, haben s i e  noch 
dadurch ges te iger t ,  daß s i e  d ie  kommunistischen Gewerk- 
schaftsarbeiter ,  d ie  s ich  ihrem se lbs tmörder ischen Kurs  ent- 
gegenstel l ten,  i h r e r  Funktionen enthoben und s i e  durch gut- 
willige, a b e r  völlig unerfahrene "radikale" Parteimitglieder 
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Die kntastroptialen Folgen d i e se r  "neuen" Strategie und Taktik 
i h r e r  Pi-otcgierten veranlaßte d ie  obers te  Leitung d e r  Kommu- 
iiistischen Intcrriationale auf dem V. Weltkrongreß 1925, eine 
swt~iiaxinte Wenduna zu inszenieren. "Zurück in die Gewerk- - 2 
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t ive Losung dieses  Kongresses,  d e r  
!r Fischer-Maslow-Führung feststel-  
iur d ie  Anerkennung d e r  halben Wahr- 

Iieit und Lenin, d e r  gesagt  hatte,  daß eine halbe Wahrheit zur  
ganzen Lüge werden kann, soll te  auch diesmal recht  behalten. 
obwohl d e r  Kongreß gezwungen war ,  den völligen Bankrott d e r  
"mit dem sozialdemokratischen Erbteil nicht belasteten" Pro- 
tektionskinder zuzugeben, schreck1 
Dirigenten vor  e ine r  konsequenten 

ten seine 
Schlußfol 
'eil d e r  I - . . ". 

verantwortlichen 
lgerung zurück. 

"Nicht die Linke, sondern nur ein 2 inken hat bankrott 
gemachtf1,  hieß es nun in dem berünmten LKKI-Brief, den d e r  
V. KI-Kongreß Ende September 1925 an  d ie  deutschen Arbei- 
t e r  richtete. Und s o  wurde die bankrotte "linke" Fischer-Mas- 
low-Clique a l s  Sündenbock in d ie  Wüste gesc t ickt  und durch 
d ie  ebenso linke Thälmann-Führung e r se t z t .  Gegenüber d e r  
alten erprobten Parteileitung hielt abe r  d e r  Kongreß die wahr- 
heitswidrige Anschuldigung aufrecht  und sanktionierte deren  
Verbannung a u s  d e r  Arbeit d e r  deutschen Partei ,  in d e r  s i e  
und a l le  Parteimitglieder,  d ie  ihre  politische Auffassung teil- 
ten, a l s  sogenannte "Rechte1' diffamiert wurden. Daß s ich  die 
a l te  Parteiführung und ihre  Freunde diesem Verdikt gefügt ha- 
ben, daß s i e  ebenso wie Rosa Luxemburg d e r  organisatorischen 
Einheit zuliebe i h r e  höhere politische Einsicht dem kurzsichti- 
gen Standpunkt unterordneten, d a s  wird ihnen a l s  d e r  größte 
Fehler i h re s  politischen Lebens zugerechnet werden. 

l e t r r l e r  m i t  
iner wt  gefi 
iIii.'ii.i 

Ernst  lhälmmn wer w n  i i w s  n s  e i n  t y p i u h e r  deutUhW Pr01 811 dessen Vorzügm 
und Schwichen. Er wxre e i n  guter P i r t e i a r b e i t e r  ii Rahmen e i  jhr ten Par te i  p r b l i e b n ,  
wmn ihm n i c h t  ( aus sehr durchsichtigen Zweckm ) der Wahn .ing.iipir worden iare.  da8 er 
z u  "R is to r l r chm Führer des P r o l e t i r i r t s  berufen sei. Er h i t  s i ch  zum gröBtm T e i l  aus 
D i s z i p l i n  f ü r  seine Ro l le  miilbrwchen l r r s r n ,  der e r  s ich n i e  gewachsen f'ühite. Seiner von . 
ihm selbst  vertretenen Thwrie,  da8 es unter d u  Faschismus n i c h t  schlimmer kommen könne, 
a l s  unter Brüning - i n  naiver  Weise vertrauend - h i e l t  e r  es für  überflüssig, 1933 zu emi- 
grieren. So f i e l  e r  g le i ch  i n  den ersten Tagen den ~ a z i s  i n  d i e  Mände, d ie  ihn  auch zur Ze i t  
das deutscn-russischen Freundschel tsvert rag~r zu Kriegsbeginn n i c h t  f r e  dern i h n  
r r Kriegsende i n  Buchenweld ermordeten. Die Nachricht von se ng brachte 

i l l e  erscheinende o f f i t l s l l e  Organ der K? für Südtrankreich -Midin i n  
1 Druckreil*n n 20.4.45. Linigm Tage d r r w t  m e r  brachte des e i n  langes . 
Ie i l e ids te legrnm,  das vom ZK der KPf nur AnliB des Tode1 des"gro8en Vorkampiers fur  den 
Weltfrieden't Herrn f r m k l i n  Roosmvelt abgeschickt wrde. Für diese " ln te rna t iona l i s tmn wer 
wohl t r n s t  Thäliann j e t z t  *ich nur noch e in  boche ? 

i l ieBen, son 
ins r  Ermordu 
, der "Roug. 
Sblb. B l a t t  



So r ich t ig  aiich d c r  V. ' 4 ~ l t k o n a r c O  r r ~ i t  c!er Losiinq: "Ziiriic- 
iri tlie C;ew~rltschaftcn ! I' t i i p  ' r a t s n c b ~  ii!itcrc;tricli, c/an von d e r  
Lösung d e r  Gcwcrkschaftsfr . ige das Schicksal  d e r  deu:schen 
komniunist ischen P a r t e i  ilnrl d e r  d e ~ i t s c h c n  Arbei t i?rklasse ah- 
hing, s o  wenig Iiat ( i i e s ~ r  Kongren d i e  Vorauccetzungcri fiir 
d i e  Durchführung schaffen können. Das  "Zurück in d i e  C e w ~ r k -  
schaf ten!  " konnte f ü r  d i e  deu tschen  Kommunisten n u r  dann 
einen wirkl ichen Zweck haben,  wenn s i e  e i n e  Parteiführung 
hat ten,  d i e  ihnen ze igen  und sagen  konnte, w a s  s i e  d a r i n  ma- 
chen sol l ten.  Aber  a n s t e l l e  d e r  deutschen Par te i  d i e  Führung 
zurückzugeben,  d i e  b i s  Ende 1923 bewiesen ha t ,  wie  in  den Ge- 
werkschaf ten  e r f o l g r e i c h e  kommunis t i sche  Arbe i t  ge le i s te t  
werden  kann,  wurde  i h r  d i e  rieue "linke" F i ih re rgarn i tu r  u n t e r  
Thälrnann aiifolctroyiert,  d i e  s i c h e r l i c h  ebenso  v ie l  guten Wil- 
l en  wie mangelnde Fähigkeit f ü r  i h r e  Aufgabe aufzuweisen hat-  
t e .  Z w a r  wurden im Anschluß a n  d e n  Kongreß gu tgemein te  Ver -  
suche  gemacht ,  um d i e  Arbe i t  in  den  Gewerkschaften wieder  
aufzunehmen:  Die  a l t e n  Funktioni i rskader ,die  von d e r  Riith-Fi- 
scher-Maslovi-Leitung abgese tz t  w a r e n ,  wurden wieder  heran-  
gezogen;  d e r  e l e m e n t a r e  Grundsa tz ,  daß d i e  Kommunisten d i e  
Verbandstagsbcscliliisse und Gewc~rkschaftss tatuten - unbescha- 
d e t  i h r e r  Pflicht,  auf d e r e n  V e r b e s s e r u n g  hinzuarbei ten - a n e r -  
kennen m ü s s e n  - w u r d e  wieder  herges te l l t  und a u c h  von e i n e r  
internat ionalen Organisat ior iskonferenz irn Früh jahr  1926 in 
Moskau sankt ion ie r t ;  a b e r  d a s  a l l ~ s  konnte nicht a u s r e i c h e n ,  
um d e r  Losung d e s  "Zurück  in d i e  Gewerkschaften" den  not- 
wendigen Inhalt zu geben ,  d e r  f ü r  d i e  Eroberiing d e r  Gewerk-  
schaften d i e  entscheidende Voraussetzung w a r .  Wohl begann 
d e r  koinmunist ische Einfluß iri d e n  Gewerkschaften u n t e r  d e r  
Anwendung d e r  v e r b e s s e r t e n ,  ihrein Wesen nach  m e h r  jedoch 
organ isa tor i schen  Maßnahmen wieder  zu s t e i g e n ,  und F r i t z  
Tarnow mußte s ich  auf dem Verbandstag d e r  Holzarbe i te r  1927 
Uberzeugen, daß  d e r  Kommunismus  in Deutschland nicht  m e h r  
a u s z u r o t t e n  w a r .  A b e r  g e m e s s e n  a n  den  ta t säch l ich  vorhande- 
nen Möglichkeiten, d i e  aufgrund d e r  damaligen a l lgemeinen  La- 
g e  Deutschlands f ü r  e i n e  z i e l k l a r e  kommunis t i sche  Gewerk- 
s c h a f t s a r b e i t  objekt iv gegeben w a r e n ,  blieben a l l  d i e  e r r e i c h -  
t en  Erfolge m e h r  a l s  bescheiden und zeigten n u r  zu deutlich, 
daß m i t  d iesen  Methoden d a s  g e s t e c k t e  Ziel  nicht  -zu e r r e i -  
chen w a r .  

Obwohl es d e r  deu tschen  Bourgeoisie mi t  a m e r i k a n i s c h e r  Fi- 
nanzhilfe i m  M ä r z  1923 gel.ungen w a r ,  über  i h r e  s c h w e r e  Kr i -  
se hinwegzukomrnen, w a r  s i e  nicht  en t fe rn t  in d e r  Lage, d i e  



Hoffnungen zu erfüllen,  d ie  d i e  reformis t i sch  beeinflußten Ar- 
beiter  und bre i te  Mittelstandsschichten auf d ie  "aufgehende 
Dollarsonne" gesetzt  haten. Schon gegen Ende 1923 hatte bei 
den Gewerkschaftsmitgliedern Enttäuschung Platz gegriffen. 
Richard Seidel berichtet  darüber  in seinem schon zi t ierten 
Buch: "Gewerkschaftsbewegung in Deutschland" : . . .Die Mit- 
glieder ver loren  das  Vertrauen,  s i e  ließen d ie  Organisation 
irn Stich, weil s i e  s ich  im Stich gelassen  glaubten." Die Mit- 
gliederzahl d e s  ADGB, d ie  im Jahresdurchschnit t  1922 noch 
rund 7 ,9  Millionen betrug, war  auf 4 ,5  Millionen Ende 1923 
herabgesunken. Die Unternehmer boten jetzt nach d e r  Markt- 
stabilisierung 20 Pfennig Stundenlohn, verlangten d ie  Preis-  
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gabe d e s  Achtstundentages, führten einen wütenden Feldzug gegen 
d ie  tarifliche Bindung (Ende 1922 gab es 10768 Tarifverträge für 
14,26 Millionen ~ e s c h ä f t i ~ t e )  , begannen llWerksgemeinschaften" 
zu gründen und verlangten d i e  Anerkennung des  "Reichsbundes va- 
terländischer Arbeiter- undwerkvereine" (eine typisch gelbe 
~ e w e r k s c h a f t )  als r a r  d a s  logische Er- 
gebnis von fünf J a  ilistischer Arbeitsge- 
meinschaft, d ie  je1 iches Ende fand. 
Von dem unglaublich konfusen Geisteszustand d e r  reformist ischen 
Gewerkschaftsführer jener Zeit hat Fri tz Tarnow, d e r  a l s  e ine r  
d e r  klügsten unter  seinesgleichen galt ,  sprechende Beweise ge- 
liefert. Von den Eindrücken e iner  Amerikare ise ,  d ie  er mit  noch 
anderen 1 ' Irern unternommen hatte,  vondem "amerikani- 
schen Wir wunder" völlig hingerissen,  schr ieb  er se ine  
Broschüre rn a r m  sein?". Der Titel d ieses  Geistesproduk- 
tes und ebenso d e r  "Ideengehalt" si 3uch d e r  Automobil- 
königs Henry Ford "Mein Leben und ntnommen. In voll- 
kommener ubereinstimmung mit  je 2rikanischen Dollar- 
fürsten und in ebenso vollkommene,. .. „„ ,pruch zu Marx be- 
hauptet d e r  "Marxist" Fri tz Tarnow dar in ,  daß Armut "eine Krank- 
heit" s e i ,  d ie  "im Rahmen d e s  Kapitalismus heilbar" se i .  S o  un- 
heilbar blind abe r  auch d iese  Tarnowls  den Gesetzen d e r  gesell- 
schaftlichen Entwicklung gegenüberstehen, s o  sind s i e  doch auf- 
grund i h r e r  ideologischen Verbundenheit mi t  d e r  Bourgeoisie 
e inerse i t s  und i h r e r  mater ie l le r  Verbundenheit mi t  d e r  Arbei- 
te rk lasse  ande re r se i t s  imstande,  d e r  Arbeiterklasse die instink- 
tiv revoli i Regunge uschen und mi t  ihrem klein- 
bürgerlic nistische 'rmögen (das  hierbei  die Funk- 
tion eine1 nerstat ia ) zu deformieren,  um s o ,  
wie Marx sagt ,  den sozialen Forderungen d e s  Proletariats  d ie  
revolutionäre Spitze abzubiegen. 
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So s t e l l t e  Tarnow in s e i n e r  Rede ü b e r  d i e  'Wirtschaftsdemokra- 
t i e"  auf d e m  B r e s l a u e r  Gewerkschaftskongreß 1925 f e s t ,  d a ß  "in 
d e r  See le  d e s  deu tschen  A r b e i t e r s  e t w a s  geplatzt"  s e i .  Die Ent- 
täuschungen über  d i e  1918/19 gemachten  Versprechungen  ("Die 
Sozial is ierung m a r s c h i e r t "  usw. ) ha t ten  nach 'Tarnows Eingeständ- 
n i s  v ie le ,  "und nicht  i m m e r  d i e  Schlechtesten" z u m  V e r l a s s e n  
d e r  Gewerkschaften ge t r ieben .  Desha lb  m ü s s e  d e r  ent täuschten 
Arbe i te r schaf t  e i n  "neues  Ideal" gegeben werden ,  a n  d a s  sig wie- 
d e r  "glauben" können - a l s o  - "Die Wir tschaf tsdemokrat ie1 '~ie-  
Ses Rezept i s t  nicht  e r s t m a l i g  von Tarnow 1925, sondern  (wie 
Naphtali ,  e h e m a l i g e r  Redakteur d e r  "Frankfurter  Zeitung" und 
nachmal iger  ADGB-Theoretiker f e s t s t e l l t e )  von H e r r n  Leipart  
schon 1903 angeboten worden:  zu jener  Zei t  a l s o ,  a l s  d i e  Ar-  
b e i t e r k l a s s e  in  inst inkt iv r i c h t i g e r  Erkenntnis nach  wi rksame-  
r e n  Kampfmethoden und auf d i e  Anwendung d e s  pol i t ischen Mas- 
s e n s t r e i k s  d rängte .  Was von den  deu tschen  A r b e i t e r n  d a m a l s  
inst inkt iv e r f a ß t  w e r d e n  konnte, w a r  ihnen 1925 nach i h r e n  Er- 
fahrungen v o r  d e m  K r i e g e  und d e n  folgenden s ieben  m a g e r e n  
J a h r e n  d e s  "Aufbaues d e r  f r e i e s t e n  Republik d e r  Welt" m e h r  
k l a r  geworden,  d i e  e in fache ,  und d u r c h  Rußlands Beispiel bewie- 
s e n e  Ta tsache ,  d a ß  n u r  d e r  Soz ia l i smus  e inen  Ausweg 
bieten kann. Die  M a s s e n  fühlten s i c h  ent täuscht ,  wenn nicht 
d i r e k t  betrogen.  Alle  i h r e  Opfer  und Entbehrungen im Kr ieg  und 
Inflation, a l l  i h r  V e r t r a u e n  auf d i e  P a r o l e  i h r e r  F ü h r e r :  "Nur A r -  
bei t  kann uns  r e t t e n !  "hatten z u  d e m  t raur igen  Resultat geführ t ,  

daß i h r  k ü m m e r l i c h e r  Lebensstandard nicht  n u r  nicht  g e s i c h e r t ,  
sondern  von dem wieder  e r s t a r k t e n  Kapi ta l i smus  gesenkt  w u r d e ,  
daß  s i c h  d i e  Reaktion u n t e r  dem "Retter Hindenburg" i m m e r  fe- 
s t e r  konsol idier te .  Diesen  betrogenen Massen  vorzugaukeln,  
d a ß  es jetzt  i h r e  Aufgabe s e i ,  nicht  nur d e m o k r a t i s c h e  S taa t sbür -  
g e r  zu bleiben,  d i e  m i t  dem St immzet te l  über  d a s  Geschick d e r  

W e i m a r e r  Rebpublik "souverän" z u  entscheiden hä t ten ,  s o n d e r n  
nun auch d e m o k r a t i s c h e  Wirtschaftsbürger  zu w e r d e n ,  d i e  im Be- 
t r i e b e  "mi tzubes t immen"  hät ten,  u m  s o  auf völlig demokra-  
t isch-fr iedl ichem Wege zum Soz ia l i smus  zu ge langen ,  da  w a r  
d e r  ganze  Inhalt d i e s e s  "neuen Idea l s"  d e r  Wirtschaftsdemokra-  
t i e ,  mi t  d e m  d i e  A r b e i t e r r n a s s e n v o m  revolu t ionären  Kampf f ü r  
den  Soz ia l i smus  abgelenkt  werden  sol l ten.  

Daß den  Reformisten d i e s e s  Manöver  verhä l tn i smäßig  weitge- 
hend gelungen i s t ,  verdanken s i e  zum größten  Teil denjenigen,  
d i e  d i e  Verantwortung fiir d i e  Politik d e r  KPD im a l lgemeinen  
und f ü r  d e r e n  Gewerkschaftspol i t ik  i m  besonderen  t rugen.  H i e r  
ze ig te  es s i c h ,  daß d i e  Losung "Zurück in d i e  Gewerkschaften" 



illeiii nicht genügte, sondern daß es jetzt darauf ankam, den in- 
;tiiiktiv vorwiirtsdrängcnden Massenstimmungen ein positives 
7 i ~ 1  ZU gcbcn. Es reichte keineswegs a u s ,  den Schwindel d e r  
Wirtschaftsdemokratie r e in  negativ zu bekämpfen, sondern Mit- 
tc.1 iind Wege fiir e ine  positive Lösung des  Problems aufzuzeigen, 
vor d a s  die deutschen Gewerkschaften schon zu Beginn d e s  Jahr-  
hunderts gestel l t  waren. Der  Kampf d e s  damaligen linken Flü- 

ge ls  in d e r  Vorkriegs-SPD für die Anwendung des  politischen 
blassenstreiks,  sowie d e r  Kampf gegen d ie  Strangulierungsver- 
suche d c r  deutschen Rätebewegung nach dem Kriege haben das  
I'i.oblem für die Arbeiterklasse immer  deutlicher sichtbar ge- 
macht, abe r  es nicht lösen können. Die Nebelwand reformist i-  
sclier Illusionen war  zu s tark .  Aber jetzt waren d ie  objektiven 
Voraussetzungen für das  Durchbrechen d e r  neuen Nebelwand 
"Wirtschaftsdemokratie" weitgehend vorhanden. Je tz t  kam al- 
l e s  darauf an ,  den Arbeitern den Weg des  ubcrganges vom re in  
gewerkschaftlichen Kampf zum poltischen Kampf gegen ein bank- 
ro t tes  System zu zeigen und s i e  dafür zu gewinnen. Das geisti- 
g e  Rohmaterial zu r  Lösung des  Problems w a r  durch d ie  gewal- 
tige Arbeit von Marx,  Engels, Lenin, Luxemburg und ihren be- 
s ten  Schülern geschaffen. Um es a b e r  praktisch auf d ie  gege- 
bene komplizierte Lage anwenden. zu können, dazu war  unbeding- 
t e  Voraussetzung, sich d ieses  Material se lbs t  zu erarbeiten.  

Das kostbare Erbe konnten nur d ie  besitzen und verwer id~n,  d ie  
es sich erworben hatten. Ohne die Geschichte d e r  internatio~ia- 
len Arbeiterbewegung im allgemeinen und d ie  speziel le Gcschich- 
t e  d e r  in Frage kommenden nationalen Arbeiterbewegung bis in 
ih re  Einzelheiten zu kennen, ohne s ich  d ie  Erfahrungen d i e se r  
Geschichte selbst  e rarbei te t  zu haben, i s t  es keiner Fulirung 
möglich, d ie  Fragen, vor  die d i e  Arbeiterklasse d e s  bctreffen- 
den Landes gestel l t  wird,  s o  zu beantworten, daß s i e  von den 
Massen verstanden werden kann. Daß d i e ~ e  komplizierte Aiif- 
gabe weder durch d ie  Thälmann-Führung, noch auf Ca. 2000 km 
Entfernung von Moskau ausgelöst  werden konnte, hat d ie  Ge- 
schichte bewiesen 



Die KPD arn Scheideweg: Eroberung oder 
Zerschlagung der reformistischen Gewerkschaften 

Ein deutliches Zeichen fiir d i e  Richtung, iri d c r  e i n e  Li is i in~~ d e s  
Prob lems  z ~ i  findrn w a r ,  gab  d i r  g r o ß c  pol i t ische D c w ~ g ~ n g  d e s  

1 

Volksentscheids z u r  F ü r s t e n c ~ r i t e i y u n  im Sommtxr l q 2 6 ,  (Sie 
m i t  i h r e n  14  Millionen Bcfürwortcrn z w a r  zu 
te l s ieg  , a b e r  zu e i n e r  gewaltigen Steigerung 
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s e i n s  d e r  v e r e i n t  z u s a n i m ~ n w i r k e n d ~ n  Ma:;sc . Die ge- 
s a m t e  Reaktion w a r  s ich  d a m a l s  einig in i h r r ,  . da8 e i n e  
e inmal  begorinene Enteignu~ig s i c h  unmöglich auf d i e  Fiirstcn be- 
schrl inken würde ,  sorider-n zwangslä~ific; d i e  F r a g e  d6.r Enteignung 
d e r  Bank- urid Si i rsenfürstcn urid der Monopol-Kapitalisten nach 
s i c h  ziehen rriüßte. Welche ver-kiängnisvolle Rolle d a s  p a r a s i t ä r e  
Monopolkapital in1 a l t c r s c t i w a c l i e n  K ö r p e r  dr.s deu tschen  Kapi- 
t a l s  s p i e l t e ,  war deii for tgc~schri t tcnster i  Schicliten d e r  rleut- 
schen  Werktatigen si4ir qu! I)rwiil3t. D a m a l s  w a r  in  Deutschland 

8 buchstahl ich cingc,tr off v i i ,  w a s  M a r x  vorausgesag t :  

"Je e i n  Kapital is t  schlägt  v i e l e  tot.  Hand in Hand mi t  d i e s e r  
Zent ra l i sa t ion  ( d e s  Kapi ta l s )  o d e r  d e r  Expropriatiori v i e l e r  
Kapital is ten diircli :treriiqc rntwickel t  s ich  d i e  kooperat ive 
F o r m  d e s  A r h e i t s p r o z e s s e s  aiif s t e t s  wachsender  Si~ifen-  
l e i t e r . .  . . Die p1aiirii;ißigc Ausbeutung d e r  Erde ,  d i e  Ver-  
wandlung d e r  A r b ~ i t s n i i t t e l  in nur  g e m e i n s a m  vcrwcnd- 
b a r e  Arhe i t smi t tc l . .  . . d i e  Verschl ingung a l l e r  Völker  
i n  d a s  Netz d e s  Wrtllmarlctcs und dami t  d e r  internat iona-  
l e  C h a r a k t e r  r1t.q kapitalistischem Kc.ginivs. Flit d r ~ r  bc- 
s tandig abnehmenden Zalil d e r  K a p i t a l m a ~ r i a t e n ,  wcxlche 
a l l e  Vor te i le  d i c s e c  U r n w a n d l u n g s p r o z e s s ~ . . ~  u s u r p i e r e n  
und monopol i s ie ren ,  wacl-ist d i e  M a s s e  d r s  Elentls, d e s  
D r u c k e s ,  d e r  Knechtsctiaft,  d e r  Entartung, d e r  Ausbeu- 
tung,  a b e r  auch  d i e  Emporung d e r  s t e t s  anschwellen-  
den  und d u r c h  tlen Mechanismus  d e s  kapi tal is t ischen Pro- 
d u k t i o n s p r o z e s s e s  s e l b s t  geschi i l ten,  vere in ten  und orga-  

n i s i e r t e n  A r b e i t e r k l a s s e .  D a s  Kapi talrrionopol w i r d  zur- 
F e s s e l  d e r  P r o d u k t i o n s \ ~ e i s e ,  d i e  m i t  und unt txr  ihin aufgc.- 
bliiht i s t .  Die Zent ra l i sa t ion  d e r  Pi-oduktionsrnittel und d i c  
Vergesel lschaftung d e r  A r h ~ i t  e r r ~ i c h e n  e i n m  Punkt, o 
s i e  uner t rag l ich  werden  m i t  i h r e r  kapi tal is t ischf~ri  Hiille". 

(Kar l  P1:ir.c. "Tlas I\ ~ p i t a l " ,  ßd.1, S. 803,l3crlin 1959) 



Diese zu eng werdende Hülle, in der  Deutschland zu erst icken 
drohte, zu sprengen, d.h. die politische Macht zu erobern,  die 
Monopolisten zu enteignen, d ie  Produktionsmittel zu vergesell- 
schaften, damit s i e  für die Bedarfsdeckung de r  Massen in Bewe- 
gung gesetzt werden konnten, das  war die Aufgabe, zu deren Lö- 
sung die deutsche Arbeiterklasse in ih re r  entscheidenden Mehr- 
eit  gewonnen werden mußte. 
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h z u  gab es in Deutschland nur den Weg über d ie  Eroberung d e r  
i 

iewerkschaften. Aber anstatt  dem jämmerlichen Bankrott de r  re-  
formistischen Gewerkschaftsführer, die mit  ih re r  Wirtschafts- 
demokratie den Aibeitern nur Steine statt  Brot anzubieten hatten, 
d ie  revolutionäre Losung de r  Arbeiterkontrolle über die Produk- 
tion entgegenzustellen, den Arbeitern zu zeigen, daß s i e ,  ge- 
stützt auf die Macht de r  GE aften, den Kampf gegen die 
kapitalistische Mißwirtschi t aufnehmen müssen, mit  dem 
Ziel ,  de r  kapitalistischen : iisation die  proletarische Or- 
ganisationsüberlegenheit, ale Kontrolle de r  Arbeiter entgegen- 
zusetzen und diesen Kampf zu steigern bis zur Enteignung d e r  
Monopolisten, versagte d ie  KPD-Führung ebenso wie die  Refor- 
misten. 

Wie dringend notwendig eine solche Orientierung d e r  Gewerkschafts- 
arbei t  war ,  zeigt sich am folgenden Beispiel: Ende 1927 weiger- 
ten sich die Hüttenbarone, den Beschluß des  deutschen Reichstages 
auf Einfüh Achtstundenschicht durchzuführen und drohten = 

mit de r  A ing de r  Arbeiter.  Das sozialdemokratische Par- 
teiorgan i n gab in dieser  Situation de r  tatsächlichen Mei- 
nung de r  Arbeiter über diese Provokation treffend Ausdruck, in- 
dem es die Enteignung de r  Schlotbarone verlangte. Anstatt d iese  
Losung anzunehmen und die  ganze SPD und den ADGB zu ih re r  
Durchführung aufzufordern und die Massen, s o  wie in de r  Fürsten- 
enteignuni jne, zu mobilisieren, gab die  KPD-Leitung 
den Arbei Losung des  Streikes. Ausgesperrte,  oder von 
d e r  A u s s ~  lurch die Unternehmer bedrohte Arbeiter zum 
Streik auffordern, kann nur jemand, d e r  d ie  elementarsten Regeln 
des  Gewerkschaftskampfes nicht begriffen hat. Die logische Folge - 
einer  solchen wirklichkeitsfremden Taktik konnte sich nur im sin- 
kenden Vertrauen de r  Gewerkschaftsmitglieder gegenüber de r  KPD- 
Führung a I. s 

Obwohl di wortlichen Leiter ichen Gewerk- 
schaftsar Lnschluß an die Fi kkampagne 
von ihren alten,  sogenannten "rechten" Mitarbeitern auf die 
dringende Notwendigkeit hingewiesc , ihre  Gewerkschafts- 
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a r b e i t  d e r  gegebenen Lage a n z u p a s s e n ,  d. h .  d e n  M a s s e n  zu ze igen ,  
wie s i e  den  r e i n  gewerkschaftlichen Reformkampf zum poli t ischen 
Kampf s t e i g e r n  und e r f o l g r e i c h  machen  können,  bl ieb d i e  KPD- 
Leitung bei  i h r e r  negativen Kri t ik  d e r  r e f o r m i s t i s c h e n  Gewerk-  
schaftsf i i 'c i re~.  Vhllig aiißerstancle,einzusehen, daß  d e r  hloOe 
Lohnkarnpf un te r  rlcn ~ t ~ g e b e n c n  Umstiinden s e h r  wenig Erfolg haben 
konnte, v e r s u c h t e  s i e  d i e s e  Ta tsache  mi t  d e r  sch lech ten  F lora l  d e r  
Reformisten zu e r k l ä r e n .  Weil s i e  s e l b s t  zu schwacti w a r ,  uin d i e  . ~ e f o r r n i s t e n  von e i n e m  i iberlegenen Standpunkt a u s  pol i t isch zu 
bekärnpfcn und s o  d e r e n  verhängnisvol len Einfluß in d e n  Gewirk-  
schafteri zu ü b e r w i n d ~ n ,  mußte s i e  zwangsläufig wieder  zu d e n  
se lben  orgari isator isct ien Experimenten g r e i f e n ,  mi t  denen e i n e  
Ruth I:isciier schon  vergeb l ich  ih r  Heil v e r s u c h t  hat te .  

"Wenn es e i n e  F r a g e  g ib t ,  d i e  d e r  deu tschen  Par te i  den  Kopf 
kos ten  kann, dann  i s t  es d i e  Gewerkschaf t s f rage"  - 

ha t te  Sinowjew u n t e r  a l l g e m e i n e r  Zust immung auf d e m  V. Welt- 
kongreß d e r  Kominte rn  im September  1925 g e s a g t ,  - auf d i e s e m  
Kongreß ,  d e r  d e n  Bankrott e i n c s  Te i l s  d e r  "Linken" f e s t s t e l l t e ,  
d e r  d e m  übr igen  Teil d e r  "Linken" d i e  Parteiführung m i t  d e r  Losung 
"Zurück in d i e  Ci~wct-kschaften" übergab.  Knapp zweieinhalb J a h r e  
Z e i t v e r l u s t  w a r e n  nöt ig,  f ü r  den  Beweis, daß  d e r  e i n e  wie  d e r  
a n d e r e  Teil d e r  "Linken" v o r  d e r  Gewerkschaf t s f rage  wie  v o r  e inem 
unlösbaren  Rätsel s tand-  v o r  e i n e m  Rätsel ,  a n  d e s s e n  Lösung s i c h  
je tzt  Losowsky s e l b s t  v ~ r s u c h t e .  Die Theorien,  d i e  er dazu  i m  
Funktionärsorgan d e r  Komrniinistischen Internat ionale  Anfang 1928 
veröffent l ichte ,  en t fesse l ten  s t ü r m i s c h e  Auseinandersetzungen i n  
d e r  Gewerkschaftsabtei lung d e s  Z e n t r a l k o m i t e e s  d e r  KPD. H i e r  
konnten d i e  sogenannten "Rechten" nachweisen,  d a ß  Losowskys neue 
Theorien n ich ts  w e i t e r  a l s  e i n e  Neuauflage d e r  bankrot ten Ruth- 
Fischer-Theorien w a r .  In d e r  ganzen  Ciewerksclialtsabteilung fand 
s i c h  kein e i n z i g e r ,  d e r  Losowsky offen beis tand.  Die Delegat ion 
zu d e m  inzwischen e inberufenen  RGI-Kongreß ging z w a r  mi t  keinem 
gebundenen Mandat ,  a b e r  doch a l s  V e r t r e t e r i n  e i n e r  Opposition 
qegen  Losowslrvs Pltine nach Moskau. 

Losowsky ging von d e r  d u r c h  n ich ts  bewiesenen Behauptung a u s ,  d a ß  
d i e  deu tsche  Gewerkschaf t sburokra t ie  "in den  le tz ten  J a h r e n  noch 
s t ä r k e r  m i t  d e m  kapi ta l i s t i schen  S taa t sappara t  verwachsen"  s e i ,  

und scnlug d i e  Anwendung " s c h a r f e r e r "  Maßnahmen wie  d i e  Auf- 
s tel lung "se lbs tänd iger"  Listen be i  den  Bet r iebs rä tewahlen  und e i n e  
s t r a f f e r e  Zusammenfassung  d e r  Gewerkschaftsopposi t ion v o r ,  d i e  
dann u n t e r  dem Namen "RGO" (Rote G~w~rkschafts-Opposition) 
geschaffen wurde .  



Die Reformisten waren 1928 noch ebenso wie 19 18 zu jedem Liebes- 
dienst für  ihre  Bourgeoisie bereit .  Das  hat d i e se  nicht behindert, 
den Sattlergesellen Ebert durch den Junker Hindenburg zu e r se t zen ,  
den ADGB-Bürokraten d i e  Arbeitsgemeinschaft aufzukündigen. 

Damit  zeigten s i e ,  daß s i e  auf das  Verwachsensein mit  ihren  La- 
kaien bestimmt nicht mehr s o  viel Wert legten wie 1918. Davon hätte 
s ich  natürlich auch Losowsk nen . 
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Die Begründung für d ie  sche 'orderung "selbstän- i 

diger"  oder "eigener Betrieuar cimila windig. Tatsache i s t ,  
daß d e r  Beschluß des  Leipziger Gewerkschaftskongresses von 1922, 
wonach Gewerkschaftsmitglieder nur auf f r e i  gewerkschaftlichen 
Betriebsratsl isten kandidieren dürfen (anderenfalls  s i e  a u s  d e r  Ge- 
werkschaft ausgeschlossen werden) im Widerspruch zu den Be- 
stimmungen d e s  Betriebsrätegesetzes stand. Die KPD-Fraktion 
d e s  Leipziger Kongresses hat s ich  auch gegen diesen Beschluß 
gewandt, mit  dem d ie  Reformisten, nebenbei gesagt ,  einmal mehr  
bewiesen t olche "prinzipiellen Demokraten" s i e  se in  
können, wc n ihren  Vorteil geht. Weil a b e r  Kommunisten 
in den Ge% ften nur arbeiten können, wenn s i e  d ie  mi t  
Mehrheit gelabten Beschlüsse und Statuten anerkennen,  was Lo- 
sowsky f rüher  auch gewußt hatte, hieß d i e  Aufstellung "eigener 

Listen", auf denen auch "revolutionäre Unorganisierte" f igurieren 
sollten, nichts ande res  a l s  d ie  Schaffung von Prädenzfällen, d ie  t 

den Reformisten d i e  willkommene Handhabe für  den Ausschluß d e r  
kommunistischen "Störenfriede" a u s  den Gewerkschaften geboten 
haben. Damit wurde d ie  Zwangslage für die Grundung "selbstän- 
diger" Roter Gewerkschaften geschaffen. Der  VI. Weltkongreß 
d e r  Komintern im Sommer 1928, d e r  letzte vo r  dem Zusammen- 
bruch d e r  deutschen Arbeiterbewegung, hatte es nicht für  nötig 
gehalten, s ich  besonders mi t  d e r  Frage zu befassen,  d i e  nicht 
nur  d e r  KPD, sondern al len deutschen Arbeiterorganisationen 
den Kopf kosten sollte. Dieser  VI. Weltkongreß hat mit  se iner  
Formulierung, daß die Losung d e r  Produktionskontrolle nur in akut 
revolutionären Situationen propagiert  werden dürfe ,  und mit  d e r  
stillschweigenden Sanktionierung d e s  neuen Losowsky-RGO-Kurses 

. 
a l l e s  getan,  um die  Eroberung d e r  reformist ischen Gewerkschaften 
unmöglich zu machen. 

s 

Das instinktiv r ichtige Gefühl d e r  Gewerkschaftsmitglieder, i 
Gewe~kschaf ten  gegen jede Spaltung zu verteidigen, von dem 
wirkliche Kommunisten nur profi t ieren können, mußte s o  zu r  
Stärkung d e s  reformist ischen Einflusses führen und t r i eb  d ie  



falsch orientierten Kommunisten zu d e r  verhängnisvollen Gleich- 
setzung d e r  Gewerkschaftsmassen mi t  i h r e r  Führung. Indem s i e  
nur d ie  katastrophalen Auswirkungen, a b e r  nicht wirklichen 
Ursachen i h r e r  falschen RGO-Politik sahen,  begannen d i e  Kommu- 
nisten,  s ich  immer  eindeutiger den zahlenmäßig weit überlegenen 

- - - -  
Ünorganfsierten zuzuwenden. Z U  a l lem Unglück wurden s i e  durch  
Stalins Autorität noch dar in  ges tärk t :  Im Dezember 1929 wies  er 
ebenfalls auf d ie  besondere Bedeutung d e r  zahlreichen Unorgani- 
s ie r ten  hin.So tr ieben d ie  deutschen Kommunisten und mi t  ihnen 
d ie  ganze deutsche Arbeiterklasse s teuer los  im Sturm d e r  herein- 
brechenden Wirtschaftskrise. So waren s i e  gezwungen, i h r e  
d iversen  "Roten Verbände" zu schaffen. Bei d e r  Schaffung d e s  
roten "Einheitsverbandes deutscher Metallarbeiter",  Oktober 1930, 
prophezeite Franz Dahlem, daß d i e s e r  bald den reformis t i schen 
DMV überflügeln werde. Derse lbe  Losowsky, d e r  1928 diesen Kurs  
begründete, d e r  zur  offenen Spaltung führen mußte,  hatte a m  
3. August 1920, a l so  noch zu Lenins Zeiten, gesagt  : 

"Und wenn es wahr i s t ,  daß wi r  d i e se  Organisationen nicht 
gewinnen können, müssen w i r  an  d e r  Weltrevolution ver-  
zweifeln.. . . . Jede Taktik, d i e  den Austri t t  a u s  den Gewerk- 
schaften bezweckt, ist eine. reakt ionäre  Taktik, d ie  s ich  ein- 
gesteht ,  wir  sind s o  schwach, daß wi r  d i e  Masse  nicht ge- 
winnen können". . 

(Protokoll des  11. Weltkongresses d e r  KI, S. 5 16/17) 

Warum die ,linkeu KPü-Führung die Massen 
nicht gewinnen konnte 

Die Kommunisten, die s ich  diesem Selbstmörderkurs entgegen- 
stel l ten,  wurden nach dem VI. Weltkongreß d e r  KI 1928 aus  d e r  
Partei  ausgeschlossen,  weil s i e  d ie  Lehren Marx,  Engels und 
Lenins gegen eine blind gewordene Führung verteidigten,  weil s i e  
mi t  jenen davon überzeugt waren,  daß keine kommunistische Partei  . 
i h re  Arbeiterklasse zum Siege führen kann, wenn s i e  nicht durch  
d ie  Eroberung d e r  Gewerkschaften den Befähigungsnachweis für  
i h re  führende Rolle erbringt .  Lenin sagte:  

"Man kann die  politische Macht nicht e robe rn  und sol l  nicht 
versuchen,  d ie  politische Macht zu e robe rn ,  solange d i e se r  
Kampf (zur  Vertreibung a l l e r  unverbesserl ichen Führer  
d e s  Opportunismus aus  den Gewerkschaften) nicht auf eine 
gewisse  Stufe gebracht i s t ,  wobei d i e se  "gewisse Stufe" in 



verschiedenen Ländern und verschiedenen Verhältnissen 
nicht qleich i s t ,  diese Stufe richtig einschätzen können nur 
überlegt handelnde, erfahrene und sachkundige politische 
Führer des  I'roletariats eines jeden Landes". 

(Lenin, Ausgewählte b J. X ,  S. 

Trn krisenzerwühlten Deutschland von IYLY waren die objektil -.. 
edingungen für d ie  Machteroberung unverhältnismäßig weiter heran- 
ereift  a l s  1918 oder 1923. Durch die Tatsache, daß nun tiie . 
eutsche Bourgeoisie nicht s o  wie noch 1923 auf die Hilfe des  inter- 

nationalen Finanzkapitals rechnen konnte, daß ihr  umgekehrt jetzt 
in ih re r  schwersten Bedrängnis die Krücken amerikanischer Kre- 
dite brutal entzogen wurden, befand s i e  sich in unverglnichlich 
schwieriger Lage a l s  je zuvor. Das war d e r  Grund, weshalb die  
"Deutsche Allgemeine Zeitung" im Sommer 1930 verzweifelt auf- 
schr ie :  "laßt den Kapitalismus endlich s terben oder schafft d ie  
Bedingungen, unter denen er leben kann ! I t  - 
Während aber  d ie  objektiven Bedingungen für  eine revolutionäre 
Lösung de r  deutschen Staats- und Wirtschaftskrise mit treibhaus- 
ar t iger  Geschwindigkeit heranwuchsen, wurde die  Entwicklung des  
subjektiven Faktors durch den reformistischen und ultralinken 
Einfluß künstlich gehemmt. 

Aufgrund eigener jahrelanger Erfahrung war  es nicht'nur in d e r  
C 

Arbeiterklasse,  sondern auch in breiten Mittelstandsschichten, 
in klein-bäuerlichen Kreisen und de r  - von allen Zukunftsaussichten 
beraubten - intellektuellen Jugend das  instinktive Bewußtsein leben- 
dig geworden, daß in dem ganzen System Widersprüche zutage ge- 
treten waren, mit denen die bisher herrschende Gewalt nicht mehr 
fertig werden konnte. Trotz de r  gewaltig gestiegenen Produktions- 
kapazität sah d e r  Arbeiter seinen Lohn sinken und sich selbst  
arbeitslos werden, sah sich de r  Mittelständler durch die  erdrücken- 
de  Macht des  Handelskapitals brotlos werden, sah sich d e r  Bauer 
gezwungen, seine eigene Produktion billig zu verkaufen und seinen 
eigenen Bedarf mit den künstlich hochgetriebenen Monopolpreisen 
zu bezahlen, sah sich d e r  junge Student e iner  bürokratisch ver- * 

knöcherten Gesellschaft gegenüber, in de r  es zwar genug Geld- 
mittel gab für "arbeitslose'j Fürsten, für  offene und versteckte 
Kriegsrüstungen, für Panzerkähne, für saftige Subventionen, für  L 

die  ~ o n o ~ o l r ä u b e r  und Groß-Agrarier, aber  keinerlei Mittel zur 
Pflege und Ausbreitung wissenschaftlicher Berufe. Indem s i e  d ie  
Unfähigkeit de r  herrschenden Klasse am eigenen Leibe spürten,  
mußte es immer t Schichten re in  instinktiv klar werden. 



daß nur d i e  Werktätigen se lbs t  mit den Widersprüchen d i e se r  Ord- 
nung fert ig werden konnten. 

Während sich d ie  Reformisten d i e se r  F3ewußtseinsentwicklung d e r  
Massen mit  i h r e r  Losi~ng d e r  Wirtschaftsdemokratie anzupassen ver -  
suchten,  um s i e  in "friedliche Bahnen zu lenken, standen ih r  d i e  
RGO-Fiihrer ra t los  gegenüber lind völlig außerstande,  durch ent- 
sprechende t'olitik d ie  dumpfe Empörung zu bewuntem revolutionären 
Handeln zu bringen. Wohl fehlte es d e r  KPD- und RGO-Führung 
nicht a m  entschlossenen Willen, d i e  in Parteien und Gewerkschaften 
organis ie r te  Kraft d e r  deutschen Arbei te rk lasse  für  d ie  revolu- 
lii?ionäre Lösung d e r  gesellschaftlichen Kr i se  einzusetzen,  des to  
mehr  a b e r  an  d e r  Fähigkeit, d i e se  vorhandene, a b e r  durch  den 
reformis t i schen Einfluß noch gelähmte Kraft zu mobil is ieren,  um 
s i e  a l s  Hebel d e s  gesel lschaft l ichen For tschr i t t s  einsetzen zu 
können. 

Jetzt, wo d i e  objektiven Bedingungen herangereif t  waren ,  wo d i e  
deutsche Arbei te rk lasse  vor  d e r  Alternative s tand ,  über den Tages- 
kampf hinaus zum Endkampf überzugehen oder kampflos vor  dem 
Faschisn2us zu kapitiilieren, mußte offen zutage t r e t en ,  daß d i e  
KPD mit  e ine r  Führung, d ie  fünf volle J a h r e  mit  den widersinnig- 
s t en  Experimenten ver tan  und d i e  Herausarbeitung e ines  Aktions- 
p rog rammes  fiir den schwierigsten Teil d e s  Weges ve r säumt  hatte ,  
s ich  i h r e  führende Rolle nicht e robe rn  konnte. So  befand s ich  
d ie  KPD-Führung in ähnlicher Lage wie d ie  Führung e ine r  A r m e e ,  
d ie  zwar bere i t  i s t ,  den Kampf aufzunehmen, a b e r  nicht manöve- 
r i e r e n  kann, weil i h r e  Genera ls tabskar te  auf d e r  entscheidenden 
Stelle s ta t t  d e r  eingezeichneten Wege einen weißen Fleck aufweist. 
Beide "linke" Führergarnituren (Fischer , sowohl wie Thälmann) 
lehnten d i e  wiederholten, dringlichen Aufforderungen zu r  Schaf- 
fung e ines  Aktionsprogramms mit  den notwendigen Übergangslo- 
sungen nicht nur völlig verständnislos a b ,  sondern versuchten 
obendrein noch d ie  um d a s  Schicksal d e r  Partei  besorgten Mahner 
a l s  "Rechte" zu diffamieren.+ 

Aber s ie  waren n i c h t  d i e  einzigen i n  der Kommunistischen Internat ionale,  d i e  an dieser Kurz- 
s i c h t i r j i e i t  g e l i t t e n  haben. A l s  zum Be isp ie l  auf d u  IV. KongreB der K o w n i s t i r c h e n  I n t e r -  
nat ionale im November 1922 der deutsche Vert reter  Thalheimsr auf d i e  lotwendigkei t  der 
Schaffung eines Ak t ionsprogru ies  hinwies, wandte s ich d ie  russische Delegation daO.O.n. 
Aber 11% Lenin, der i n f o l g e  seiner eben Überstandenen langen Krankheit n i c h t  M a l l e n  Ver- 
handlungen tailnehmen konnte, davon erfuhr, verania8te e r  d ie  russische Delegation zur 
Reridierunp i h r e r  Stellung. I n  ihrem Hamen muBte Bucharin erklären, daB d i e  Schaffung eines 
Aktionsprogram~es absolut n o t i m d i g  sei. .Aber s ich für  eine r i c h t i g .  Forderung sozusagen 
gezrungenermaBen zu erk lären und s ie ve r r i r k l i chbn ,  i s t  z i e i e r l e i .  



Nach Lenins Aiisscheiden a u s  d e r  Komintern-Ftihrung und nach 
d e r  Absctzung d e r  al ten KPD-Fiihrung waren die Kräfte ausgeschal- 
t e t ,  dic sicfi d c r  ganzen Schwierigkeit d e s  Weges d e r  proletarischen 
Revoliition in Deutschland bewußt und deshalb bestrebt  waren,  a l l e  
Vor~iissetzungen für  ihren Sieg zu schaffen. Dieselbe Ruth-Fischer 
lind illre ganze "linke" Equipe, d i e  sich in ihrem lächerl ichen R 

Dünkel iiber d ie  Spontanitätstheorie e ine r  Rosa Luxemburg mokier- 
ten, haben niemals begriffen, daß e ine  Parteiführung , die  nicht 
fähig i s t ,  s ich über den Weg zum Sieg theoretisch klarzuwerden 
und diesen Weg in seinen wichtigsten Punkten in einem Aktions- 
programm festzulegen, auch niemals imstande se in  kann, d ie  
vorhandene revolutionäre Gärung in den Massen zu "spontanem" 

.Ausbruch zu bringen. Sie i s t  gerade  umgekehrt dazu verur te i l t ,  
i h re  eigene Direktionslosigkeit auf d i e  Bewegung d e r  Massen zu 
übertragen,  d.h. tatsächlich d ie  Massen zu ve rwi r r en ,  s ta t t  
s i e  planmäßig zu führen. Dieser  ultralinken Führung fehlte jede 
Voraussetzung f ü r  d i e  überlegene Sicherheit, mit  d e r  ein Lenin 
im Sommer 1917 seinen menschewi: und sozialrevolutionären 

Gegnern vers ichern  konnte, daß er ihren eigenen Truppen 
schlagen werde. Das konnte Lenin, * ich se ines  in jahre- 
langer Arbeit  planmäßig festgelegten Weges s icher  w a r ,  weil er 
die  Methoden gewissenhaft herausgearbeitet  hatte,  mi t  denen er 
den menschewistisch beeinflußten Ailbeitern und den sozialrevo- 
t ionär beeinfliißten Bauern a m  praktischen Beispiel beweisen L 

konnte, daß und W i e s i e  zu d e r  von den Menschewisten verspro-  
chenen Demokratie, zu dem von den Sozialrevolutionären verspro-  
chenen Land und zu den von al len klein- und großhürgerl ichen Par- 
teien versprochenen Brot und Friede ?n können, wenn 
s i e  mi t  d e r  bolschewistischen Parte Sieg d e s  Sozialis- 
mus ,  für  d ie  Schaffung d e r  prole tar  i tedemokratie zu 
'-impfen bere i t  sind. 
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iesem Beispiel entsprechend mußte dem proletarischen Anhang 
d e r  SPD d e r  praktische Beweis erbracht  werden,  daß ihre  Führung 
d ie  Verteidigung d e r  demokratischen Rechte d e r  Arbeiterklasse - 
nur versprach,  abe r  nicht dafür kämpfen wollte und die Spaltung 
d e r  Arbeiterklasse in zwei politische Lager nur a l s  Deckmantel 
und Ausrede benutzte, um dahinter i h re  Passivitnt und ih re  staats-  n 
re t te r i sche  Politik des  Klassenverra ts  zu verbergen.  Daß diese  
Ausrede glat ter  Schwindel w a r ,  hatte sich a m  Beispiel d e r  Fürsten- 
enteignungskampagne 1926 k lar  gezeigt. Als damals  die KPD d e r  
SPD und dem ADGB ein  Einheitsfrontangebot zur  gemeinsamen Durch- 
führung d ie se r  Kampagne öffentlich s te l l te ,  kam d e r  "Vorwärts",  



d a s  Zentralorgan d e r  SPD, mi t  d e r  plumpen Ausrede ,  daß dafür  
e ine  s o  hohe Summe a l s  Kaution zu s te l len  s e i ,  d i e  a l l e  d r e i  Or-  
ganisationen nicht aufbringen könnten. Die LYcherlichkeit d i e s e r  
Argumente nachzuweisen, war  d e r  KPD um s o  l e i ch t e r ,  a l s  riam- 
hafte,  fortschri t t l ich eingestel l te  Bürgerliche, wie zum Beispiel 
d e r  bekannte Stat is t iker  Kuczinski i h r  d i e se  Aufgabe abnahmen. 
Unter dem Druck d e r  Öffentlichkeit und i h r e r  eigenen Mitglieder 
mußten s i ch  d ie  re formis t i schen Fürstenverteidiger zu d e r  Kam- 
pagne berci terkl  a r m .  " 

Wenn d i e se  Taktik d e r  proletarischer1 Einheitsfront (mi t  d e r  d i e  
junge KPD bis Ende 1923 s o  manchen Erfolg e r z i e l t e )  nach d iesem 
e i n m a l i g ~ n  Versuch d e r  "linken" KPD-Führung nicht wiederholt 
wurde,  und d ie  spä teren  zahlreichen Anlässe von d e r  KPD nicht 
ausgenutzt wurden, s o  auch da rum,  weil d e r  Partei  jede k l a r e  
Vorstellung darüber  fehlte,  auf welches al lgemeine Ziel d i e  ein- 
zelnen Einheitsfrontkampagnen ausgerichtet  werden sollten. Bei 
d e r  Fürstenkampagne w a r  noch a n  keinen, wenigstens keinen 
direkten Eingriff in d i e  kapital is t ische Staats- und Wirtschaftsma- 
schiner ie  gedacht. Aber wenn z. B. d i e  KPD nach den Reichstags- 
wahlen von 1928 d i e  SPD-Wahlparole: "Kinderspeisung s ta t t  Pan- 
ze rk reuze r "  a l s  Grundlage e ines  gemeinsamen Kampfes genommen, 
und d i e  ~ e f o r m i s t e ~  gezwungen hätte,  Farbe  zu bekennen, dann 
w ä r e  dami t  oder  auch s p ä t e r  beim Abbau d e r  Sozialfürsorgege- 

s e t ze  d ie  Frage d e r  Regierung gestel l t  worden. Und da rübe r ,  w a r  
s ich  d ie  KPD nicht k lar .  Der  SPD und dem ADGB d ie  Bildung e ine r  
Räteregierung, d i e  spezif isch kommunistischen Endlosungen, vor- 
schlagen,  ging natürl ich nicht. Und h ier  zeigte s i ch  d i e  verhängnis- 
volle Lücke, d a s  Fehlen e ines  Aktionsprogrammes mit  entsprechen- 
den Übergangslosungen. Die einzig r ichtige,  den Umständen und 
Kräfteverhältnissen entsprechende Losung : "Kampf fü r  d i e  Schaf- 
fung e ine r  Arbeiterregierung! " konnte s i e  nicht s te l len ,  weil i h r  
jede Übersicht  über d a s  ganze Kampfgebiet fehlte,  weil s i e  ganz 
folgerichtig e insah ,  auf diesem Gebiete gegenüber d e r  ger i ssenen 
reformis t i schen Führung zu unterliegen. Indem sie und auch d i e  
Kominternführung behaupteten, daß d ie  Losung "zwingt d i e  re for -  
m-istischen Bonzen! " opportunistisch s e i ,  s tel l ten s i e  diesen Bon- 
zen einen Freibrief  für  i h r e  fortgesetzte arbeiterfeindliche Politik 
a u s  und beraubten s i ch  se lbs t  jeder Möglichkeit, den SPD-Arbeitern 
den praktischen Beweis für  d ie  klassenfeindliche Politik d e r  Refor- 
misten zu  l iefern.  Die von d e r  KPD- und Komintern-Führung er- 
fundene Theorie d e s  "Sozialfaschismus" war  nur  d e r  Schlußpunkt 
hinter  dem Eingeständnis, daß s i e  s ich  zu schwach fühlten, um d ie  
SPD-Massen zu gewinnen. Diese  Theorie hat  den Reformisten ge- 



holfen, i h r e  unzufriedenen Mitglieder zu halten und in die schwer- 
s t e  kampflose Niederlage zu führen, s i e  hat abe r  auch bewiesen, 
daß sich itire Urheber über den wirklichen Faschismus völlig im 
Unklaren befanden. 
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Ebenso verhängnisvoll wie auf allgemeinem politischen Gebiet 
mußte sich die Schwäche d e r  KPD-Führung auf dem gewerkschaft- . 
liehen auswirken. Die klassenverräterische Arbeitsgemeinschafts- 
politik, an  de r  die Reformisten trotz a l l e r  Fußtritte des  übermütig 
gewordenen Unternehmertums festhielte.n, sowie die sich a u s  1 

dieser  prinzipiellen Einstelluna d e r  Reformisten zwangläufig erge- 
bene Taktik d e r  Beschränkui kschaftliche Kampfme- 
thoden mußte die Gewerkscl lich zur  völligen Ohn- 
macht verurteilen. Die Init randten sich daher mit  
vollem Recht gegen die  reformistische Theorie, daß "man in de r  
Zeit d e r  Krise nicht kämpfen" könne, was in de r  Tat darauf hinaus- 
lief, daß die Arbeiterklasse gerade dann, wenn ih re  Interessen am 
schwersten bedroht werden, darauf verzichten soll te,  von ih re r  
gewerkschaftlichen Verteid ffe Gebrauch zu machen. So 
unbedingt recht  die RGO-FüI ih re r  Behauptung hatten, daß 
die  reformistischen Führer ngend notwendig gewordenen 
Verteidigungskampf auswichen, s o  waren s i e  auf völlig falscher 
Fährte, wenn s i e  sich selbst  und den Arbeitern dieses  Ausweichen 
mit  de r  persönlichen Feigheit d e r  reformistischen Führer oder 
deren vorgefaßter Absicht zum Verra t  d e r  Arbeiterinteressen,  t 

also  mit d e r  schlechten Moral de r  Reformisten zu erklären ver- 
suchten. Mit e iner  solchen, mit  den Tatsachen nicht übereinstim- 
menden Einschätzung verschoben die RGO-Führer ihre  absolut 
notwendige und allein erfolgversprechende politische Auseinander- 
setzung mit den Reformisten auf das  moralische Gebiet, auf dem 
s i e  nicht nur wirkungslos blieben, sondern sogar das  Gegenteil des  
richtig gewollten Zweckes erre ichen mußten. 

In Wirklichkeit i s t  I inzipielle politische Einstellung d e r  Re- 
formisten, die s i e  idlich dazu zwingt, den Klassenkampf 
nur innerhalb de r  jeweilig gegebenen Grenzen d e r  bestehenden 
kapitalistischen Ordnung zu führen. Wenn diese  "Ordnung" in de r  . 
Zeit de r  Krise  den Lebensstandard d e r  Arbeiter nicht aufrechter- 
halten kann, ihn sogar ständig senken muß, bleibt d e r  Arbeiterklasse 
nach d e r  reformistischen Theorie nichts weiter übrig, a l s  "auf . 
bessere  Zeiten" zu warten, dann i s t  es in letzter Konsequenz für 
die Ver t re ter  d ieser  Theorie immer  noch ein "kleines Übel", wenn 
Tausende von Arbeitern verelenden, a l s  daß ih re  '',Ordnung" vom 
Sturz bedroht wird. Sie sind davon i t ,  daß dem Sturz die- 
ser Ordnung nur das  Chaos folgen k, Widerspruch zwischen 

iberzeug. 
ann. Der 



i h r e r  tatsächlichen Rolle a l s  Ordnungshüter und i h r e r  eingebildeten 
und von ilirrn Anhiingern noch erns tgenommmen - Roll(. a l s  Ver-  
t r e t e r  p r o l r ~ t a r i s c h ~ r  Klasseninteressen zwingt s i e  immer  wieder,  
selbst  d i r  leierlichstcn Versprechungen schamlos zu brrchcn iind 
sich sornit auch moralisch zu diskredit ieren.  Diese moral i sche  

L Verlurnpung ist  a l so  nicht die Ursache ,  sondern d ie  Folgc i h r e r  
k l a s s e n v e r r ä t e r i s c k ~ ~ n  F'olitik, weshalb s i e  auch nur  mit politischen 
Waffen erfolgreich bekämpft werden kann. 

Dieser zwiespYltigen Rolle entspricht  auch d ie  Strategie und Taktik 
d e r  Reformisten in den gewerkschaftlichen Kämpfen um Lohn und 
Arbeitsbedingungen. Geleitet oder  vielmehr gehemmt durch ihr  
a l l e s  andere  überragende In teresse  an  d e r  Sicherung i h r e r  "Ord- 
nung" sind s i e  tatsächlich außerstande,  se lbs t  d ie  noch im Rahmen 
d ie se r  Ordnung vorhandenen Möglichkeiten voll auszunutzen. Inso- 
fern  hatte die RGO völlig recht ,  daß eine revolutionäre Gewerk- 
schaftsführung im allgemeinen besse re  Erfolge in  diesen gewerk- 
schaftlichen Tageskämpfen erz ie len  konnte. Was abe r  die RGO über- 
sah ,  war  d ie  Tatsache, daß die Erfolgsmöglichkeiten d ieses  gewerk- 
schaftlichen Tageskampfes von Bedingungen abhängt, auf die d ie  
Gewerkschaftsführung keinen Einfluß hat. Innerhalb e iner  anstei-  
genden Wirtschaftskrise müssen d ie  Erfolgsmöglichkeiten des  Lohn- 
kampfes unvermeidlich zusammenschrumpfen. Wenn nun die R e -  
formis ten  damals  erk lär ten ,  "in d e r  Kr i se  kann man nicht kämpfen", 
gaben i h r e  Anhänger ihnen und nicht d e r  RGO rech t ,  die das  ein- 
fach a l s  Schwindel e rk l ä r t e ,  abe r  zu schwach w a r ,  diesen Schwindel 
durch d i e  Praxis zu entlarven. 

Die wirkliche Aufgabe von Kommunisten konnte nicht da r in  bestehen, 
e ine  feststehende Tatsache zu bestrei ten,  wodurch s i e  s ich  nur dis- - 
kredit ieren konnten, sondern umgekehrt ,  an  Hand dieser  Tatsache 
nachzuweisen, daß d ie  Gewerkschaften nur infolge i h r e r  Beschrän- 
kung auf r e in  gewerkschaftliche Karnpfesmethoden z,ur völligen Ohn- 
macht verdammt se in  müssen,  daß die Gewerkschaften d ie  Exi- 
s tenz  i h r e r  Mitglieder und ihre  eigene Existenz a l s  Gewerkschaften 
nur verteidigen können, wenn s i e  über den r e in  gewerkschaftlichen 
Kampf hinaus zum politischen Kampf übergehen, indem die Kraft  
d e r  Gewerkschaften mi t  d e r  Kraf t  a l l e r  Arbeiterorganisationen 
vereint  d e r  Kapitaloffensive Widerstand leisten und s i e  zurückschla- 
aen  kann. 

Die von d e r  RGO-Führung aufgestellte Losung: "Wir müssen den 
Lohnkampf zu einem politischen Kampf machen! " zeigte,  neben 
anderen Beispielen, daß ihr  wohl e in  r ichtiger Gedanke vorschwebte, 



d e r  abe r  in d i e se r  primitiven und sachlich nicht zutreffenden Form 
mehr  I r r tum a l s  Wahrheit ausdrückte. Der  Lohnkampf i s t  seinem 
Wcsen nach d a s  Mittel, mit  dein die Arbeiterschaft  den günstig- 
s ten  Preis  für  i h re  Arbeitskraft  zu erz ie len  versucht.  Da a b e r  d i e  
Arbeitskraft  nichts anderes  a l s  e ine  Ware i s t ,  (d ie  einzige Ware, 
d ie  d e r  Prole tar ier  zu verkaufen ha t ) ,  s o  unterliegt auch ih r  P re i s  
dem Gesetz von Angebot und Nachfrage. Das heißt: In d e r  Kr i se ,  
in d e r  das  Angebot d ie  Nachfrage bei weitem übersteigt ,  fehlt e ine  
entscheidend günstige Voraussetzung für  d ie  Aufnahme d e s  Lohn- 4 

kampfes. Weil d ie  gewerkschaftlich organisierten deutschen Arbei- 
t e r  a u s  eigener Erfahrung wußten, daß in d e r  schweren K r i s e  d e r  
bloße Lohnkampf versagen mußte,  konnte s i e  natürlich auch keine 
Macht d e r  Welt dazu bringen, ein unwirksam gewordenes Kampf- 
mittel anzuwenden. Die Parole d e r  RGO hing a l s o  faktisch in d e r  
Luft. Aber indem s i e  selbst  den unmöglich gewordenen Lohnkampf 
a l s  Ausgangspunkt für  die Steigerung zum politischen Kampf be- 
trachtete,  bewies s i e ,  daß ih re  ganze RGO-Theorie nur die radikal 
drapier te  Theorie d e r  Reformisten war ,  de ren  gewerkschaftliches 

ABC auch bloß bis  zum gewerkschaftlichen Lohnkampf reicht .  Weil 
s i e  nur mi t  den unbrauchbar gewordenen Waffen ih re s  Gegners 
kämpfte, mußte s i e  faktisch kapitulieren und konnte d ie  Truppen 
des  Gegners nicht auf i h r e  Seite bringen. 

Nicht rafomdstische, nicht uitraiinke, sondern 
marxistische GewerkschaftsOoliti k 

In se iner  bekannten Gewerkschaftsresolution für  den Genfer Kon- 
g reß  (1866) d e r  Internationalen Arbeiter-Assoziation vergleicht 
Kar1 Marx d ie  Rolle, die d ie  Gewerkschaften, wenn auch zunächst 
unbewußt, im Befreiungskampfe d e r  Arbei terk lasse  spielen,  mi t  
d e r  Rolle, d ie  d ie  Städte (Munizipalitäten) im Kampfe d e s  Bürger- 
tums gegen den Feudalismus gespiel t  haben. Nachdem er d ie se  
Resolution verfaßt  und in ih r  auf d ie  Entstehung d e r  Gewerkschaften 
a u s  den spontanen Versuchen d e r  Arbeiter  zu r  Schaffung e ines  
gemeinsamen Widerstandes und d ie  Notwendigkeit d e r  Fortsetzung P 

und Ausbreitung d e r  Gewerkschaftsbewegung hingewiesen hat ,  
s aa t  Marx: 

"Andererseits  sind d ie  Gewerkschaften, ohne daß s i e  s ich  
dessen  bewußt sind,  zu Brennpunkten d e r  Organisation d e r  
Arbei terk lasse  geworden, wie es die  Munizipalitäten und Ge- 
meinden des  Mittelal ters  fü r  d ie  Bourgeoisie gewesen waren.  
Wenn die  Gewerkschaften unerläßlich sind für  den täglichen 



Kleinkrieg zwischen Kapital  und A r b e i t ,  s o  s i n d  s i e  noch v ie l  
wich t iger  a l s  o r g a n i s i e r t e  Hebe l ,  um d i e  Abschaffung d e s  
Lohnsvstems s e l b s t  zu beschleunigen". 

(AUS d e m  f ranzös i schen  r ü c k ü b e r s e t z t ,  Anhang zu Kar1 
M a r x :  Lohn, P r e i s  und Profi t ,  i r anz .  Ausg. , S. 29) 

Die  Bourgeoisie  hä t te  in i h r e r  Revolution gegen d e n  Feuda l i smus  
nicht s iegen  können, wenn s i e  nicht  v o r h e r  in jahrhundertelangen 

A Kämpfen d i e  Gemeinden a l s  u n t e r s t e  Einheiten d e s  feudalen S t a a t e s  
e r o b e r t  und a l s  Brennpunkte i h r e r  bürger l i chen  Klassenorganisa t ion  
ausgebaut  hä t te .  Ers t  nachdem s i e  i h r e  e igene  Macht  i n  d e n  Muni- 
z ipal i tä ten und Gemeinden b i s  zii e i n e m  gewissen  Punkte gefes t ig t  
h a t t e ,  konnte s i e  zum Generalangriff  gegen d i e  feudale  Staatsge-  
walt  übergehen  und s i e g e n ,  wie  es d e r  Verlauf der g r o ß e n  f ran-  
z ö s i s c h e n  Revolution glänzend bewiesen  ha t .  A b e r  e b e n s o  w i e  d e r  
Feuda l i smus  d u r c h  d i e  Gründung von Städten d i e  Organisa t ionsbas i s  
f ü r  se inen  bürger l i chen  Klassengegner  geschaffen,  e b e n s o  h a t  a u c h  
d i e s e  s i e g r e i c h e  b ü r g e r l i c h e  K l a s s e  d u r c h  d i e  Schaffung d e r  mo- 
d e r n e n  Indus t r ie  d i e  Basis  f ü r  d i e  Organisa t ion  i h r e s  p r o l e t a r i s c h e n  
Klassengegners  schaf fen  m ü s s e n .  In s e i n e r  Antwort  auf d e n  klein- 
bürger l i chen  f ranzös i schen  Soz ia l i s ten  Proudhon, i m  "Elend d e r  
Philosophie", s c h i l d e r t  M a r x  d i e s e  Entwicklung i n  d e r  F o r m  d e r  
Gewerkschaften : 

Die  g r o ß e  Indus t r ie  d r ä n g t  a n  e i n e m  e inz igen  O r t  e i n e  Menge 
e i n a n d e r  unbekannter  Leute zusammen.  D i e  Konkur renz  t r e n n t  
s i e  nach i h r e n  In te ressen .  A b e r  d i e  Behauptung d e s  Lohnes, 
d i e s e s  I n t e r e s s e ,  d a s  ihnen g e m e i n s a m  i s t  i h r e m  U n t e r n e h m e r  
gegenüber ,  vere in ig t  s i e  in  dense lben  Gedanken d e s  Wider- 
s t a n d e s  - Koalition..  . . .Die z u e r s t  vere inze l ten  Koalitionen 
bilden Gruppen  und anges ich ts  d e s  i m m e r  vere in ig ten  Kapitals  
w i r d  d i e  Erhaltung d e r  Assoziat ion f ü r  s i e  viel  wich t iger ,  a l s  
d i e  Behauptung d e s  Lohnes. In d i e s e m  Kampfe  - e i n e m  wirk- 
l i chen  Bürgerkr ieg  - vere in igen  und entwickeln s i c h  a l l e  Ele- 
m e n t e  f ü r  e i n e  zukünftige Schlacht .  Ist  e i n m a l  d i e s e r  Punkt 
e r r e i c h t ,  dann n i m m t  d i e  Assoziatiori e inen  po l i t i schen  Charak-  
t e r  a n .  " 

(Kar1 M a r x :  Ausgewählte  Werke,  Bd. 1.. 

Nach d e r  Auffassung von M a r x  - d i e  s i c h  weder  m i t  d e r  Auffassung 
d e r  A m s t e r d a m e r  "Marx is ten" ,  noch m i t  d e r  Auffassung d e r  rad i -  
ka len  RGO-Theoretiker deck t  - s i n d  d i e  Gewerkschaf ten  d i e  i m  
kap i ta l i s t i schen  Betr ieb vere in ig te  Klassenkraf t  und d a m i t  d e r  
K e r n t r u p p  d e r  p r o l e t a r i s c h e n  K l a s s e n a r m e e ,  in d e r e n  Kampf um 



die Behauptung d e s  Lohnes und fUr d ie  Erhaltung ih re r  Organisation 
sich alle Elemente fUr eine zukünftige Schlacht vereinigen und 
entwickeln. Der  kapitalistische Betrieb wird damit für die Arbeiter- 
klasse was die mittelalterliche Gemeinde fü r  die bürgerliche 
Klasse gewesen war. Im kapitalistischen Betrieb hat sich die Arbei- 
terklasse  organisiert ,  um für die "Verbesserung" ih res  Anteils 

' 

am kapitalistischen Produktionsertrag zu kämpfen. In diesem Kampf 
tiat s i e  unvermeidlich immer  den kürzeren ziehen miissen. 

1 

Gemessen an d e r  Zunahme des  gesellschaftlichen Gesamtreichtums 
sank de r  kümmerliche Anteil d e r  Arbeiter unaufhörlich. Deshalb 
spricht Marx, d e r  in se iner  Schrift "Lohn, Pre is  und Profit" (1865) 
diese  unaufhaltsam sinkende Tendenz bis ins einzelne nachgewiesen 
hat,  hier nicht vom Kampf um die  Verbesserung, sondern um die  
Behauptung des  Lohnes. Die Arbeiter könnten im Kapitalismus ihre - 
gesellschaftliche Lage tatsächlich verbessern ,  i s t  ein Lehrsatz a u s  
dem Katechismus d e r  Reformisten, d.h. riet- Verfälscher des  Mar- 
xismus. Der  wirkliche lind i)leibericia OI iolg ihres  Kampfes um 
ih re  Tagesforderungen besteht nach Plarx in d e r  zunehmenden Er- 
kenntnis de r  Arbeiter,  daß s i e  ih re  Klassenkraft immer  fes ter  ver-  
teidigen müssen. "Manchmal siegen die  Arbeiter",  heißt es im 
"Kommunistischen Manifest", "aber d ieser  Sieg i s t  nur vorüber- 
gehend. Das wirkliche Resultat ih re r  Kämpfe i s t  viel weniger d e r  
unmittelbare Erfolg, a l s  d ie  immer  mehr zunehmende Vereinigung 
de r  Arbeiter", d.h., die Vereinigung und Entricklung i h r e r  Klas- V 

senkraft für den unvermeidlich bevorstehenden Entscheidungskampf 
zur  Abschaffung des  Systems d e r  Lohnsklaverei. D e m  die natür- 
liche Entwicklung dieses  Ausbeutungssystems muß die herrschende 

Klasse unweigerlich zu dem Punkt bringen, wo sie unfähig wird, 
ih re  Rolle a l s  herrschende Klasse noch weiter zu erfüllen, "weil 
s i e  ihren Sklaven nicht einmal mehr die  Existenz innerhalb de r  
Sklaverei sichern kann" (wie es im Kommunistischen Manifest 
schon 1848 hieß). 

Dem unausweichlichen Verfallstermin i h r e r  Herrschaft  hatte sich 
die  Bourgeoisie d e r  westeuropäischen Industrieländer und in be- . 
schleunigtem Tempo die "ärmere"  Bourgeoisie (Deutschland, Ita- 
lien) se i t  d e r  Jahrhundertwende unaufhaltsam genähert. Die ita- 
lienische Bourgeoisie mußte bald nach dem Ende des  ers ten  Welt- 
krieges ihren Bankrott eingestehen. Ihrem richtigen Klassenin- 
stinkt folgend, schrit ten die italienischen Arbeiter zur  Besetzung 
de r  Betriebe. Aber d ie  italienische Arbeiterklasse hatte im Jahr  
1920 noch viel weniger a l s  die deutsche 1918 eine wirklich revolu- 
tionäre Partei ,  die s i e  in d ieser  schweren Krise  führen konnte. 



D e r  noch wei taus  ü b e r r a g e n d e  Einfluß d e r  Reformis ten  ha t  a u c h  d i e  
i ta l ienischen A r b e i t e r  a n  e i n e r  revo lu t ionären  Lösung d e r  K r i s e  
entscheidend geh inder t .  Aucli f ü r  d i e  i t a l i en i sche  A r b e i t e r k l a s s e  
bestand ihr  g r ö 0 t e s  Ungliick d a r i n ,  daß  s i e  d i e  Spaltung mit  d e n  
Reformisteri nicht schon  v o r  d e m  Kr iege  durchgeführ t  hatte. D i e  
Schaffung e i n e r  kommunis t i schen  Par te i  w a r  h i e r  noch viel  schwie-  
r i g e r  a l s  in Deutschland.  Auf dem Partei tag i n  Livorno - J a n u a r  
1921 - s tanden  s i c h  98.000 z e n t r i s t i s c h e ,  14.000 r e f o r m i s t i s c h e  
und 58.000 kommunis t i sche  S t immen gegenüber .  D i e  Z e n t r i s t e n  
u n t e r  S e r r a t i  zogen d e n  Bruch m i t  den  Kommunisten d e n  14.000 
Reformisten zul iebe v o r .  Den i t a l i en i schen  Kommunis ten  gelang 
es s o  n ich t ,  wie es d e r  jungen KPD e in ige  Monate z u v o r  in  Hal le  
gelungen w a r ,  d i e  Mehrhe i t  d e r  zen t r i s t i schen  Par te i  z u  gewinnen. 
Ebenso wenig gelang i h r  d i e  r a s c h e  Uberwindung i h r e r  Kinderkrank-  
hei ten.  Auf dem 111. Weltkongreß - J u l i  1921 - wandte s i c h  d e r  
i t a l i en i sche  V e r t r e t e r  T e r r a c i n i  gegen  d e n  "offenen Brief", d.h. 
gegen e i n e  von d e r  deutschen KP angewandte Methode d e r  Einheits- 
f ront takt ik.  Ebenso w a r  er gegen  d i e  Formul ie rung  d e r  Thesen 
d e s  K o n g r e s s e s ,  nach denen d i e  Mehrhe i t  d e r  A r b e i t e r k l a s s e  'von 
den  kommunist ischen Parteien z u r  Durchsetzung i h r e r  Z i e l e  er- 
o b e r t  werden  muß. Diesem T e r r a c i n i  und s e i n e n  u l t ra l inken  ita- 
l i en i schen ,  ö s t e r r e i c h i s c h e n  und deutschen+- Gesinnungsfreunden ha t  
Lenin d a m a l s  e r k l ä r t :  

I ' .  . . .Daß auf d e m  Kongreß,  nachdem schon  so lange  Dis-  
kussionen gefiihrt worden s i n d ,  d e r  "offene Brief" fü r  oppor-  
tun is t i sch  e r k l ä r t  w i r d ,  d a s  i s t  e i n e  Schmach  und Schaden!  
. . . .Wozu dann d e r  Kampf gegen  d i e  KAPD? D e r  "offene 
Brief" i s t  e i n  vorb i ld l icher  pol i t ische Schri t t . .  . .Er ist vor- 
bildlich a l s  e r s t e r  Akt d e r  p rak t i schen  Methode,  um wirk l ich  
d i e  Mehrhe i t  d e r  A r b e i t e r  z u  gewinnen. Wer nicht  v e r s t e h t ,  
d a ß  w i r  in Europa,  wo f a s t  a l l e  P r o l e t a r i e r  o r g a n i s i e r t  s i n d ,  
die Mehrhe i t  d e r  A r b e i t e r k l a s s e  e r o b e r n  m ü s s e n ,  d e r  i s t  
v e r l o r e n  f ü r  d i e  kommunis t i sche  Bewegung.. . .Genosse  T e r r a -  
c i n i  ha t  nicht  viel  begriffen von d e r  r u s s i s c h e n  Revolution. 
Wir w a r e n  i n  Rußland e i n e  k le ine  Par te i ,  a b e r  w i r  ha t ten  d i e  
Mehrhe i t  i n  d e n  Arbe i te r -  und Bauernrä ten  i m  ganzen  Lande. 
Wo haben S i e  d a s 7  Wir hat ten f a s t  d i e  H ä l f t c d e r  A r m e e ,  d i e  
d a m a l s  zumindes t  zehn Millionen s t a r k  w a r .  Haben S i e  d i e  
Mehrhe i t  d e r  A r m e e .  Zeigen S i e  m i r  e i n  s o l c h e s  Land! 

Die Mehrhrit der deutschen Delegation ha t te  sich Terracini  Mgaschlosson. Sie ua faa t r  damals 
noch KAPD-fleienta. Der 111. KI-KongreB h a t t r  ihnen noch e in  be f r is te tes  U l t i n t w  zur An- 
erkennung der Beschlüsse pe ia rsm,  innerhalb dcssm s ie  sich für Oder gegen d l e  Par te i  
entscheidm konntm. 



Wenn diese  Ansichten vom Genossen Terracini  von d re i  Dele- 
gationen geteilt werden, dann i s t  etwas krank in d e r  Interna- 
tionale ! Dann müssen wir sagen: "Halt! Entschiedener Kampf 
sonst  i s t  die Kommunistische Internationale verloren ! " 

(Lenin, Ausgewählte Werke, Bd.X, S. 275/76) 

Noch im April 1922 war  Lenin d e r  Meinung: 

"Der größte Fehler d e r  italienischen Kommunisten und e ines  8 

Teiles d e r  französischen Kommunisten und Syndikalisten be- 
steht dar in ,  daß sie sich mit  dem Wissen begnügen, das sie 
haben. I' (ebenda, S. 298) 

Dieses Wissen konnte nicht ausreichen, um die  Mehrheit d e r  italieni- 
schen Arbeiterklasse zu erobern und s i e  zu befähigen, ih re r  u n f a i g  
gewordenen Bourgeoisie d ie  Macht zu entreißen. So war gegen Ende 
1922 in  Italien ein Zustand eingetreten, wie ihn Marx im "Achtzehn- 
ten Bmmaire d e s  Napoleon Bonaparte" beschrieb, ein Zustand, in 
dem die herrschende Klasse "nicht mehr" und die beherrschte Klas- 
se "noch nicht" die Kraft zu r  Ausübung d e r  Macht hatte. Und dieser  
Gleichgewichtszustand zwischen zwei Klassen schuf d ie  objektive 
Voraussetzung, d ie  einem Napoleon Bonaparte im Dezember 185 1, 
einem Mussolini im Oktober 1922 und auch einem Hitler 1933 die  
Aufrichtung i h r e r  konterrevolutionären Diktatur ermöglichte. 
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Für die in1 a le  und besonders für d ie  deutsche Arbeiterklasse 
1 

war Italiei rrnungszeichen geworden. Die unverbesserlichen 
Opportuni! ilten damals:  "Deutschland is t  nicht Italien!" Sie 
und einige Jahre  später  auch die RGO-Strategen haben sich an d iese r  
gedankenlosen Phrase berauscht, bis s i e  s ich  1933 davon überzeugen 
mußten, daß gerade weil Deutschland nicht Italien war ,  weil d ie  
deutsche Arbeiterklasse um s o  viel s t ä rke r  und fortgeschrittener 
war ,  die Wucht und Grausamkeit d e r  faschistischen Diktatur um s o  
zügelloser toben mußte, um die  stolze deutsche Arbeiterbewegung 
res t los  zu knebeln. Die damalige deutsche KPD-Führung nahm die  
schwere Niederlage d e r  italienischen Bruderklasse zum Anlaß, um 
ih re  Arbeit zur  Eroberung d e r  Gewerkschaften und Betriebsräte ver- . 
s tärkt  fortzusetzen. Noch längst bevor ein Tarnow sein "Neues 
Ideal" d e r  Wirtschaftsdemokratie a u s  dem M~illkasten spießbürger- 
l icher Vulgärökonomie ausgrub, hatte s i e  gestützt auf die Lehren von + 

Marx, Engels und Luxemburg und die reichen Erfahrungen de r  deut- 
schen und internationalen Arbeiterbewegung, unter Mithilfe Lenins 
die  entscheidende Vorarbeit zur  Lösung des  Problems geleistet ,  das 

i e  Tarnows zu verkleistern versuchten. Die enge Waffenbrüderschaft 
er reformistischen Führer mit den kapitalistischen Scharfmachern 



a la Stinnes , Vögler & Co., gegen d i e  deutsche Rätebewegung hatte 
i h r e  guten Gründe. Viel k l a re r  a l s  d ie  Arbei terk lasse  se lbs t  s a h  
d i e  Bourgeoisie in d i e se r  Bewegung d a s  Zutagetreten e ine r  neuen 
Ordnung, d ie  die e r s t e n  unbeholfenen Schri t te  z u r  Abschaffung i h r e r  
Uberlebten Ausbeuterordnung unternahm. Nachdem die  deutsche 
Rätebewegung in d e r  Form d e r  Arbeiter-  und Soldatenräte infolge 
d e r  Reparation d e r  Bourgeoisieherrschaft durch d ie  Ebert-scheide- 
rnann den Boden ver l ie ren  und von d e r  politischen Bildfläche ver-  . 
schwinden mußte, richteten sich d i e  damals  noch bürgerl ich verein- 
ten Arbeitsgemeinschaftler gegen d i e  Betriebsrätebewegung. 
Ebenso wie die leitende Idee für d i e  Organisationsform d e r  modernen 
Gewerkschaftsbewegung von keinem überragenden Führerhirn er- 
funden, sondern von d e r  kämpfenden Arbeiterklasse selbst  gefunden 
wurde,  i s t  auch d ie  Betriebsrätebewegung und auch die politische 
Rätebewegung a l s  e ine  bes se re ,  zweckmaßigere, den veränderten 
Kampfesbedingungen entsprechende Organisationsform , das  Resultat 
gesteigerten Klassenkampfes und Klassenbewußtseins d e r  proletari-  
schen Massen. In d i e se r  neuen Form organis ier t ,  t reten d ie  Arbeiter, 
und zwar  a l le  Arbeiter  des  Betriebes, ohne Rücksicht auf i h r e  ver-  
schiedene gewerkschaftliche, politische, oder sonstige Einstellung, 
ihrem Klassengegner nicht mehr  nur mit  bloßen äußerlichen Reform- 
forderungen entgegen, sondern mi t  Forderungen, d ie  in die Leitung 
d e r  Produktion und Distribution se lbs t  eingreifen, mi t  Forderungen, 
in denen eine zum Bewußtsein i h r e r  tatsächlichen Rolle im Produk- 
tions- und Verteilungsprozeß gelangende Arbei terk lasse  d e r  Kapita- 
l is tenklasse die Unfähigkeit dokumentiert und ih r  historisch erwor- 
benes Recht auf die Vergesellschaftung d e r  Produktionsmittel geltend 
macht. So i s t  d e r  Kampf im Zeichen d e r  Betriebsräte noch nicht 
d e r  Kampf um die politische Macht, a b e r  seinem Inhalt nach d i e  
unumgänglich notwendige Vorbereitung dafür. In d e r  Herausfindung 
d e r  zweckmäßigen Organisationsform zu r  Vertretung i h r e r  Klassen- 
in teressen  - d e r  Schaffung von Gewerkschaften ( im industriel l  führen- 
den ~ n ~ l a n d ) ,  d e r  Schaffung d e r  Räteorganisation (ers tmal ig  a l s  
Sowjets in Rußland um 1905) - manifest iert  s ich d e r  e lementare  
schöpferische Instinkt d e r  Arbei terk lasse ,  den d i e  spießbürgerl iche 
verblödeten Opportunisten a l l e r  Schattierungen niemals spüren  oder 
g a r  begreifen können, aus  dem abe r  solche Genies wie Marx und 
Lenin entscheidend wichtige Schlußfolgerungen fü r  die Herausarbei-  
tung e ine r  wissenschaftlich fundierten Strategie und Taktik d e s  pro- 
letarischen Klassenkampfes ziehen konnten. In diesem Zusammen- 
hang i s t  es heute s e h r  nützlich, auf eine Etappe in d e r  deutschen 
Arbeiterbewegung hinzuweisen, d ie  einen weiteren Beweis d i e se r  
A r t  e rbrachte .  



Franz Mehring schildert in seinen "Anmerkungenw zu den von ihm 
herausgegebenen Artikeln von Marx in d e r  "Neuen Rheinischen 
Zeitung" aus  dem Jahre  1848, wie damals die deutsche Arbeiter- 
k lasse  aus  eigenem Instinkt die Notwendigkeit de r  Schaffung e iner  
selbständigen, von bürgerlich- demokratischen Bewegungen unab- 
hängig, politischen Arbeiterorganisationen erkannte und auch zu 
verwirklichen suchte. 

Mehring schr ieb dz 

U. . . . .als "L yaii UCL ~ ~ ~ ~ ~ ~ n r a t i e '  hatte s i e  (die "Neue 
Rheinische Zeitung") die politische Bühne beschritten und s o  
wenig sich d e r  ro te  Faden verkennen ließ, d e r  s ich  durch 
ih re  Arbeiten zog, s o  ve r t r a t  s i e  zunächst noch mehr d ie  
Interessen d e r  bürgerlichen Revolution gegenüber dem Abso- 
lutismus und Feudalismus, a l s  daß s i e  schon die  Interessen 
des  Proletariats gegen die Bourgeoisie ver t re ten hätte. Von 
d e r  besonderen Arbeiterbewegung d e r  Revolutionsjahre i s t  
in ihren Spalten wenig zu finden, wobei allerdings nicht über- 
sehen werden darf ,  daß neben ihr  unter d e r  Leitung Molls 
und Schappers ein besonderes Organ des  Kölner Arbeiterver- 
e ins  erschien". 

, t ,  sahen . .. . -  Marx un Wie Mehring weiter ausführ id Engels damals "das 
wichtigste Interesse d e r  A r o e i t e r ~ l a s s e  zundchst in dem möglichen I 

Vorantreiben der .  bürgerlichen Revo Und wie Engels im 
Vorwort zu den "Enthüllungen über C nunistenprozeß zu 
Köln", 1885, sagte: 

lution" . 
ien Komi 

I!.# 

Sie 
Di1 
scl  

. .daß es sich vor allem darum handelte, durch politische 
ge sich e r s t  das Gebiet zu erobern,  worauf allein solche 
lge (Streiks, Gewerkschafts- und Produktionsgenossen- 
iaften) auf die Dauer durchführbar waren". 
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"Ti „,Aem", schr ieb Mehring , "bleibt es ein merkwlirdi- 
g e r  Beweis dafür, wie d e r  elementare Instinkt de r  Arbeiter- . 
bewegung die  Konzeption d e r  genialsten Denker zu berichtigen 
weiß, daß s i e  im April 1849 sich für  eine spezifische Arbei- 
' -organisation entschieden und die  Beschickung des  Arbeiter- i 

ngresses beschlossen, d e r  besond~ iem ostelbischen 
oletariat vorbereitet worden war" ,  

e r s  von C 

In se iner  Broschüre "Zwei Taktiken d e r  Sozialdemokratie" (aus 
dessen "Nachwort" 'die vorstehenden Zitate entnommen sind) , in 



d e r  Lenin 1905 die  Taktik de r  bolschewistischen Partei in d e s  biir- 
gerlichen russischen Revolution klarstell t ,  sagt er zu d e r  Fest- 
stellunq Mehrings : 

"Also erst im April 1849, nach fast  einjährigem Erscheinen 
d e r  revolutionaren Zeitung (die "Neue Rheinische Zeitung'' 
begann am 1. Juni 1848 zu erscheinen) sprachen sich Marx 
und Engels fü r  eine besondere Organisation de r  Arbeiter aus. 
Bis dahin leiteten s i e  einfach ein 'Organ de r  Demokratie' , 
d a s  durch keinerlei organisatorische Bande mit e iner  selb- 
ständigen Arbeiterpartei  verbunden war---Das darf bei d e r  
Bewertung d e r  wiederholten Erklärungen von Marx a u s  dieser  
und de r  etwas späteren Epoche über die Notwendigkeit e iner  
selbständigen Partei-Organisation des  Proletariats nicht ver- 
gessen werden. Marx hat e r s t  aus  de r  Erfahrung de r  demo- 
kratischen Revolution und fast  ein Jahr  später  praktisch diese  
Schlußfolgerung gezogen: so spießbürgerlich und kleinbür- 
gerlich war damals d ie  ganze Atmosphäre in Deutschland". 

(Lenin, Ausgewählte Werke, Bd.111, S. 124) 

In dieser  Fähigkeit und Bereitschaft, nicht nur fü r ,  sondern auch 
mit  und von den Massen zu lernen, hat  sich noch immer  d e r  wirkli- 
che Wert einer Führung bewiesen. Lenin hielt e s  fiir "besonders 
wichtig " , festzustellen, daß die Revolution "nicht nur die Führer ,  

- 
sondern auch die Massen lt?hrt''. Und er hat vor entscheidenden 
Entschlüssen ( so  beim Brest-Litowsker Frieden) sorgfältig die 
Massenstimmung mit  einkalkuliert. Die Ereignisse in Italien, d ie  
Fabrikbesetzungen durch die Arbeiter,  zeigten deutlich, daß d e r  
elementare Instinkt d e r  Massen ohne dementsprechende Führung 
durch eine aktionsfähiqe Arbeiterpartei  nicht ausreicht,  für die 
fortschrittliche Lösung der  kapitalistischen Krise. Die Angriffe 
des  ultralinken Terracini  und se iner  Freunde gegen die  von d e r  
deutschen Parteiführung praktisch angewandte Einheitsfront- und Ge- 
werkschaftstaktik, sowie die energische Verteidigung dieser  Poli- 
tik durch Lenin auf dem 111. WeltkonqreB der  KI  waren ein doppelter 
Beweis, daß hier in Deutschland die Lehren von Marx und Engels 
lind Lenin praktisch , und wie die Ergebnisse zeigten, erfolgreich 
anqewandt wurden. Damals galten ftir die deutschen Kommiinisten 
die  Leitsätze, die d e r  11. Freltkongreß der  KI im Jahre  1920 zur  Ge- 
werkschafts- und BetriebsrRtefrage angenommen hatte: 

"Der Kampf d e r  Betriebsräte gegen den Kapitalismus hat a l s  
nächstes allgemeines Siel  d ie  Kontrolle dor  Arbeiter über die 
Produktion. Die Arbeiter jedes Unternehmens, jedes Xndu- 
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s t r iezweiges  leiden unabhängig von ih rem Beruf unter  d e r  Sa- 
botage d e r  Produktion durch d i e  Kapitalisten, die es häufig 
f ü r  vortei lhafter  halten, auf d ie  Fortsetzung d e r  Produktion 
zu verzichten,  um die  Arbei te  U zwingen, auf 
d ie  drückendsten Arbeitsbedinl n.. . .Aber 
d ie  Desorganisierung d e r  Wirt; ir ein Ergebnis L 

d e s  bewußten Willens d e r  Kapi ta~isren ,  sonaern  in weit höherem 
Grade  ein Ergebnis des  unaufhaltsamen Zerfal ls  des  Kapitalis- 
mus. Daher werden die Betriebsräte in ihrem Kampf gegen d i e  a 

Folgen d ieses  Zerfa l l s  über  d ie  Grenzen d e r  Kontrolle d e s  ein- 
zelnen Betriebes hinausgehen müssen. Die Betriebsräte d e r  
einzelnen Betriebe werden s e h r  bald vo r  d e r  Frage e ine r  Arbei- 
terkontrolle über  ganze Industriezweige und über deren  Gesamt- 
heit  stehen. Da abe r  auf den Versuch d e r  Arbei ter ,  d i e  Ver- 
sorgung d e r  Fabriken mi t  Rohstoffen, d ie  Finanzoperationen d e r  
Fabrikunternehmer zu kontrollieren, d i e  Bourgeoisie und d i e  
kapitalistischen Regierungen mi t  den energischsten Maßregeln 
gegen d i e  Arbei terk lasse  antworten werden, s o  führt  d e r  Kampf 
um die Arbeiterkontrolle über d i e  Produktion zum Kampf um die  
Besitzergreifung d e r  Macht durch d ie  Arbeiterklasse".  

(Protokoll d e s  11. Weltkongresses d e r  K1, S. 534) 

Es hat in d e r  deutschen Inflationskrise zahlreiche Beispiele für  d i e  
W 

praktische Wirksamkeit d e r  Betriebsräte in d i e se r  Richtung gegeben. 
So i s t  es zum Beispiel vorgekommen, daß e ine  große  Baufirma d ie  
Arbeit wegen Mangel an  Zement einstellen wollte. Als d e r  Betriebs- 
-3t durch d ie  Verbindung mi t  den Betriebsräten d i e se r  Branche den 

egenbeweis l ieferte,  fehlten nunmehr die Transportmittel ,  s ich  mi t  
Zn Betriebsräten d e r  Eisenbahn in Verbindung setzend,  konnte nach- 
-wiesen werden,  daß genügend l e e r e  Wagen an  genau bezeichneten 

Standorten zur  Verfügung standen. So konnte durch das  Zusarnmen- 
wirken d e r  Betriebsräte und unter  dem Driick d e r  gleichzeitig mobi- 
l i s ie r ten  Öffentlichkeit d i e se  Sabotage durchbrochen werden. Aber 
d iese  Bewegung blieb nicht auf d ie  Betriebe al lein beschränkt. Haus- 
frauen bildeten auf dem Höhepunkt d e r  Inflationspreistreiberei 
Preiskontroll-Kommissionen, die Preisherabsetzungen erzwangen. 
Darüber  hinaus e rgab  d ie  Abwehrbewegung gegen den Preiswucher 
d e r  Monopolkapitalisten d ie  günstige Basis z ierung d e r  länd- 
lichen Bevölkerung und Mittelständler an dii ? rk lasse .  Diese 
Schichten, die den kapitalistischen Presseku .U leicht glau- 
ben, daß nur d ie  "hohen Arbeiterlöhne" d ie  Waren-Preise s te igern ,  
fühlen s ich  einig mi t  den Arbeitern im Kampfe gegen d ie  Monopol- 
wucherer.  Aus den Reihen d e r  intellektuellen Berufe und se lbs t  

u r  Annät 
e Arbeite 
l i s  nur z 

- 



aus  Militlrkreisen bekam die Arbeiterklasse Zuzug von ehrlichen 
Elementen, die in ihrem Beruf noch bessere  Gelegenheit hatten, die 
Sabotage, die Schiebungen und die ganze Korruption der  Profitjäger 
zu beobachten und an die Öffentlichkeit zu bringen. 

C "Wenn der  Schleier von der  Orgie der  Marodeure fällt, dann 
i s t  das  der  e r s t e  Schritt zur Bändigung der  Marodeure", 

sagt Lenin. . 
Um diesen ers ten Schritt im Kampfe gegen das ganze verfaulte 
System der  Marodeure zu tun, um die gesamte Kraft der  proleta- 
rischen Klasse und al ler  ausgebeuteten Werktätigen in diese,m 
Kampfe der  einen Klasse gegen die andere zu mobilisieren, ge- 
nügte nicht die gute Absicht, den Lohnkampf zu einem politischen 
Kampf machen zu wollen. 

Abgesehen davon, daß die Möglichkeit des  Lohnkampfes von d e r  
jeweiligen Wirtschaftskonjunktur abhängt, die überdies nur in 
Ausnahmefällen in allen Industriezweigen gleich is t ,  und daß 
demzufolge immer nur einzelne Teile de r  ganzen Klasse einge- 
setzt  werden können, hat der  Lohnkampf an sich kein politisches, 
d.h. gegen die gesamte Klassenherrschaft gerichtetes Ziel. An- 
derersei ts  is t  es richtig, daß Lohnkämpfe in der  Zeit schwerer 
Wirtschaftskrisen von vornherein oder zumindest sehr  schnell 
politischen Charakter annehmen müssen, weil eben die herrschen- 
de Klasse ihren Lohnsklaven keine wesentlichen Zugeständnisse 
machen kann, ohne ihre  eigene Ausbeuterexistenz in Gefahr zu . 

bringen. Ein lehrreiches Beispiel hat der  Streik der  Berliner 
Eisenbahner geliefert, der  sofort zu einem Kampf um das  Streik- 
recht wurde. Im Auftrage des  ftsozialistischenf~ Reichspräsiden- 
ten Ebert wurde die aus  Sozialdemokraten und Kommunisten zu- 
sammengesetzte Streikleitung verhaftet. 

Den Reformisten gelang es, die übrige Arbeiterschaft vom So- 
lidaritätsstreik abzuhalten. (Viermal haben sich zu jener Zeit 
die Berliner 'Eisenbahner eine oppositionelle Ortsleitung gewählt, 
die jedesmal vom reformistischen Hauptvorstand nicht bestätigt 
wurde. ) 

Das heißt aber auch, daß der  Kampf der  Massen um ihre ~ x i - '  
stenz nicht mehr a l s  bloßer Lohnkampf, sondern nur noch a l s  
politischer Kampf, in dem die ganze Klassenkraft vereinigt 
werden muß,, erfolgreich ist .  Das heißt aber auch, daß in dem 
Maße, in dem sich die Arbeitermassen für politische Ziele in 
Bewegung setzen, auch dem Lohnkampf wieder gewisse Erfolgs- 
möglichkeiten eröffnet werden. (Fritz Ebert beschwor Ende 1918 
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ie deutschen Arbei ter ,  "die Revolution nicht zu e ine r  Lohnbe 
lng zu machen"). Es gibt keine absolut s t a r r e n  Grenzen für  
ie beiden Kampfesformen: Beide ergänzen und bedingen s ich  

auch gegenseitig. Die entscheidende Voraussetzung dafür ,  da13 
s ich  die Arbei terk lasse  beider Kampfesformen je nach den ge- 
gebenen Bedingungen bedienen kann, besteht dar in ,  daß s i e  sich 
von nichts anderem a l s  von ihrem eigenen proletarischen Klas- 

;sen leitc 1.h. daß s i e  s ich  in i h r e r  entschei, 
zhrheit vc iß d e r  kleinbürgerlich-reformistis 
?frei t  hai e se  Voraussetzung zu schaffen, mi 

Sen s ich  a b e r  d ie  Gewerkschaften i h r e r  wirklichen Rolle auch 
völlig bewußt werden: s i e  müssen (wie Marx in se iner  Genfer 
Resolution sagte)  "über i h r e  primitiven Ziele hinaus nunmehr in 
bewußterer Weise handeln lernen a l s  Brennpunkte d e r  Organisa- 
tion d e r  Arbei terk lasse  im überragenden In teresse  i h r e r  vollstän- 
digen Befreiung". Dazu müssen d ie  Gewerkschaften nach Marx 
"jede soziale und politische Bewegung unterstützen,  die diesem 
Zwecke dient" und indem s i e  sich se lbs tbe t r  nd handeln 
a l s  Pioniere und Ver t r e t e r  d e r  gesamten Kle rden s i e  auch 
unvermeidlich d ie  noch außerhalb d e r  Gewer Stehenden 
a n  s ich  ziehen. 
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Unter reformis t i sc  urig können s ich  die Gewerkschaftc 
i h r e r  wirklichen R< a l s  bewußt werden,  können s i e  ihr 
Aufgabe a l s  Kampfur ydric  ur völligen Befreiung d e r  Arbeiter-  # 

klasse  nicht erfüllen und müssen mi t  den Interessen i h r e r  prole- 
tarischen Mitglieder in Widerspruch geraten.  Der  Reformismus 
a l s  eine spezifisch kleinbürgerliche Bewegung hindert  bewußt d ie  
Gewerkschaften, "über i h re  primitiven Ziele" hinauszukommen. 
Unter seinem verhängnisvollen Einfluß haben d i e  deutschen Ge- 
werkschaften (um 1905) auf d ie  Waffe des  politischen Massen- 
s t r e i k s  verzichtet ,  haben s i e  s ich  ( 19 18/19) gegen die politiscL- 
Rätebewegung, fü r  d ie  Kastrierung d e r  Betriebsrätebewegung 
und in d e r  Arbeitsgemeinschaft mit  ihren Klassenfeinden miß 
brauchen lassen.  Und angesichts d e r  i m m e r  s ichtbarer  hervc 
tretenden Auswirkungen d e r  anarchist ischen Monopolwirtschaft 
und des  drohend heraufziehenden Verfal lstermins d e r  deutschen 
Kapitalistenklasse versuchte  d e r  Reformismus wiederum mit  
s e ine r  Wirtschaftsdemokratie einen Blitzableiter für  die bedrohte 
Kapitalsherrschaft  aufzurichten,  um die  Gewerkschaften auch 
d iesmal  von i h r e r  wirklichen Funktion abzulenken. Wenn schon 
die  reformis t i sche  Auffassung über die Möglichkeit d e r  politi- 
schen Mac , tarischen Mehrhc 
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d e r  Schwindel mi t  d e r  Wirtschaftsdenokratie noch viel ofben- 
sichtl icher.  Wenn d e r  Kampf d e r  politischen Parteien im bürger-  
lichen Parlament die Illusion eines Stimmzettel-Sieges wenig- 
s tens  noch scheinbar glaubwürdig machen kann, s o  fehlt im ka- 
pitalistischen Betrieb jeder auch noch s o  scheinbare Boden fur  
eine "demokratische" Betriebsordnung. Hier s teht  d e r  Besitzer 
d e r  Produktionsmittel a l s  völlig absoluter  Monarch seinen "Un- 
tertanen" ,d. h. d e r  Ausbeuter den Ausgebeuteten gegenuber . 
u b e r  d i e  Produlction "mitbestimmen" können die  Arbeiter  er st 
dann, wenn s i e  ihren  Unternehmern nach den Regeln d e r  prole- 
tarischen Demokratie (d ie  etwas grundsätzlich anderes  i s t  a l s  
d ie  verlogene bürgerl iche) auf "gleich und gleich" setzen,d.h. 
ihm die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel entziehen 
und ihn enteignen. 

Was jedoch in d e r  Parole d e r  Wirtschaftsdemokratie in reformis-  
t i scher  ,d.  h. naturwidriger und völlig verfälschter  Weise zum 
Ailsdruck kam,  das  war  d e r  unbei r rbare  Instinkt d e r  werktätigen 
Massen,  die begriffen hatten, da8 s i e  von dem bankrotter! kapi- 
tal ist ischen Svstem nic!it einmal mehr  ausreichende ReschRfti- 
gung, geschweige denn ausreic!iende Löhne oder g a r  eine halb- 
wegs er t rägl iche  Existenz zu erwar ten  hatten und daß s i e  deshalb 
se lbs t  in dem defekt gewordenem Produktions- und Verteilunos- 
prozeß eingreifen inüßten, um ihn für  die Deckung ih re s  Lebens- 
bedarfs wieder in Gang zu setzen.Die Absicht d e r  reformist ischen 
Wirtschaftsdemokraten bestand dar in ,  den instinl<tiv vorwärts-  
drängenden Massen e inerse i t s  beizupflichten, daß s i e  h ier  ein- 
greifen müßten, ihnen abe r  ande re r se i t s  einzuschärfen,  daß s i e  
nur demokratisch eingreifen, cl. h. unter  Zustimmung d e r  Sabo- 
t eu re  d e r  Produktion nur "mitbestimmen" dürfen. Sie blieben 
auch h i e r  nur i h r e r  wirklichen Rolle t r eu ,  die,  wie IvIarx im 
"18. Brumaire" schon sagte ,  dar in  besteht ,  "den sozialen For- 
derungen des  Proletariats  die revolutionäre Spitze abzubiegen. " 

Daß innerhalb d i e se r  durch die kapitalist.ische Verfallsperiode 
geschaffenen Umstände und gegenüber dem reformistischen 
Mossenbetrug d ie  RGO-Theorie und -Praxis - die  letzten Endes 
den Arbeitern nichts anderes  a l s  Rote Betriebsrlitp und schließ- 
lich auch Rote Gewerkschaften zur- Politisierung d ~ s  aussichtslos-  
gewordenen Lohnkampfes vorzuschlagen hatte - das  yenaue Ge- 
genteil dessen  er re ichen munte, was  ihre  Initiatoren wollten, 
w a r  unvermeidlich. 

Damit konnte d e r  reformis t i sche  Schwindel nicht entlarvt ,  d e r  re- 
formist ische Einfluß nicht gebrochen und den Gewei-kschaften ih re  



~ i r k l i c h e  Rolle nicht zum Bewußtsein gebracht werden. Daß a b e r  mi t  
?iner wirklich hommunistischen Gewerkschaftspolitik diesem Ziel 
;iäherzukommcn w a r ,  haben i h r e  Erfolge b is  1923 bewiesen. Mit d e r ,  
d ie  zahlreichen einzelnen Tageskämpfe zusammenfassenden, s i e  über  
ihr  "primitives" Tagesziel hinausführenden Losung d e s  Kampfes um 
die Kontrolle d e r  Arbeiter  über  d ie  Produktion, hat die damalige C 1 

kommunistische Gewerkschaftspolitik d ie  einzig r ichtige Antwort auf 
d ie  verlogene Phrase  d e r  Wirtschaftsdemokratie vorweggenommen 
und dem elementaren Instinkt d e r  Massen Ziel und Richtung geben * 
können. Wenn auch d e r  mater ie l le  Erfolg in a l l  den Kämpfen gegen d i e  
Sabotage und Pre is t re ibere i  d e r  Monopolräuber bescheiden war  und 
bescheiden bleibt, solange d i e se  noch "Herr im Hause" sind, s o  
besteht das  wirkliche Resultat d ieses  Kampfes in dem ständig stei- 
genden Kraftbewußtsein d e r  proletarischen Klassenkräfte,  in ihrem 
immer  engeren Zusammenschluß a l s  selbständig handelnde Macht, 
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die  s ich  auf d ie  wachsende Sympathie d e r  Werktätigen in Stadt und 
Land stützen kann. Nur in dem Maße, wie d i e  Gewerkschaftsmitglie- 
d e r  und auch e ine  bre i te  S ?werkschaftsfunktionäre 
f ü r  diesen Kampf, d e r  ihr  iktiven Empfinden ent- 
spr icht  und ihren ureigent Interessen dient ,  ge- 
wonnen werden,  können s ich  d ie  Gewerkschaften vom reformis t i schen 
Einfluß befreien und "jede soziale und politische Bewegung unterstüt- + 

zen", die fü r  d ie  "vollständige Befreiung" d e r  Arbei terk lasse  kämpft. 

Nur durch e ine  zielklare Fortsetzung d ie ses  Kampfes können d i e  Be- - 
t r i ebs rä t e  und die Gewerkschaften, d.h. d i e  in den Betrieben organi- 
s i e r t e  prole tar i sche  Klassenkraft zu "Brennpunkten d e r  Organisation 
d e r  Arbei terk lassef f  werden,  können s i e  von den Betrieben a u s  - 
ebenso wie se inerze i t  d i e  bürgerl iche Klasse  von den Gemeinden a u s  - 
zum Generalangriff auf ein überlebtes System übergehen. Aber damit  
d ie  Betriebsräte und d i e  Gewerkschaften für  d i e  Lösung i h r e r  eigent- 

lichen Aufgabe fähig werden, bedarf es e ine r  zielklaren kommuni- 
st ischen Führung, d ie  d ie  Gewerkschaften "nicht kleinlich bevormun- 
det",  wie Lenin sagt ,  sondern s ich  ih r  Vertrauen erober t .  

lich orga 
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Die gewerkschaft inisierten Betriebsarbeiter  sind d e r  

Kerntrupp d e r  pi chen Klassenarmee,  die a b e r  nur  
siegen kann, wenll =I= VUJI einer  politischen Avantgarde geführ t  
wird ,  d i e  a l l e  Gebiete und Einzelphasen d e s  politischen 
Klassenkampfes überblickt, d ie  durch ehe geschickte Polit 
die brei ten Reserven d e r  noch unorganisierten Arbeiter  und 
Werktätigen zu mobilisieren vers teht ,  d ie  s ich  mi t  einem W o r  L 
i h re s  Weges und Zie les  s icher  is t .  Nur dadurch,  daß d i e se  Führung 
durch d i e  Eroberung d e r  Mehrheit d e r  Gewerkschaftsmitglieder und 

ik auch 



damit d e r  Mehrheit d e r  Arbeiterklasse den Nachweis ftir ih re  
führende Rolle' e rbr ingt ,  i s t  es möglich, die Spaltung im Lager der  
Arbeiterklasse zu überwinden und s i e  geschlossen zum Siege zu 
führen. Nur s o  wäre  es möglich gewesen, das  Problem, vor dem 
die Gewerkschaftsbewegung in de r  Epoche des  kapitalistischen 
Verfalls in Deutschland gestellt war  : 
"ihre organisierten Kräfte zu gebrauchen a l s  einen Hebel zur  
schließlichen Befreiung de r  Arbeiterklasse" 

F ( ~ a r x ,  Lohn, Pre is  und Profit) zu lösen. 

Die kommunistische Parteiführung hat bis zum Oktober 1923 
bewiesen, daß s i e  auf dem sicheren Wege war ,  sich ihre  führende 
Rolle zu erobern.  Darin,  daß ih re  von Moskau eingesetzten 
Nachfolger dieses Problem nicht einmal sahen, geschweige denn 
lösen konnten, liegt eine de r  entscheidenden Ursachen für  den 
Zusammenbruch de r  stolzen deutschen Arbeiterbewegung unter dem 
Faschismus. 

Die gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands zur  Zeit d e r  ver- 
S heerenden Wirtschaftskrise von 1929 hatte Bedingungen geschaffen, 

unter denen die herrschende Klasse nicht mehr weiterleben konnte 
und die die unterdrückte Klasse nicht mehr weiterleben wollte. Der  
Widerspruch zwischen den modernen Produktionskräften und d e r  
kapitalistischen Produktionsform verlangte eine Lösung. Weil die 
deutsche Arbeiterklasse durch die klassenverräterische Politik 
de r  Reformisten und die sektiererische Politik d e r  KPD gehindert 
war ,  ih re  gesamte Klassenkraft zu e iner  fortschrittlichen Lösung 
de r  Staats- und Wirtschaftskrise zu vereinigen, konnte e s  sich die 
deutsche Bourgeoisie erlauben, eine Lösung im konterrevolutionären 
Sinne zu versuchen: Sie konnte auf ihren Hitler setzen, um die  Be- 
dingungen zu schaffen, unter denen de r  todkranke deutsche Kapi- 
tal ismus noch "leben" konnte. 

Als die Nazis bei den Reichstagswahlen am 14. September 1930 über 
hundert Mandate eroberten,  schr ieb das  Zentralorgan d e r  KPD 
"Die Rote Fahne" am 16. September: 

"Der 14. September war d e r  Höhepunkt d e r  nationalsoziali- 
stischen Bewegung, was nachher kommt, kann nur Niedergang 
und Abstieg sein". 



Und d e r  "Wirtschaftsdemokrat" Tarnow phantasierte noch am 25. 
November 193 1 i n  e ine r  Rede in Berlin-Lichterfelde: 

"Hätten die Nazis a m  14. S e ~ t e m b e r  die Macht ergriffen,  - 
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hieben den oppositioneiien Kommunisten versuchten auch d ie  deut- 

chen Anhänger Trotzkis ui E s ich  d e r  verblendeten 
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arischen Einheitsfront und nheit auf. Unter dem 
Druck i h r e r  eigenen Anhänger hatten s ich  einzelne Bezirksleitungen 
d e r  KPD (darunter  auch Berlin-Brandenburg) mit  Einheitsfrontange- 
boten an  reformis t i sche  Instanzen gewandt. Darauf antwortete Thäl- 
mann se lbs t  in d e r  "Internationale" vom November-Dezember 1931 : 

Tatsacht 
k scha f t s~  

I, daß ZL 

irbeit  Eir 
C::Lri....-- 

im Beisp: 
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iel in uns 
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"Die ; e r e r  revolutionären Ge- 

wer1 n "oben:' ( ! ! ) a n  bezirk- 
l iche ADGB-l.ulll uiiycii nuiiJLiyc &,,stanzen d e r  reformist i-  
schen Bürokratie gemacht werden konnten, beweist, daß unse r  
prinzipi1.1li.r Uaiiipl ycyen d ie  Sozialdcrnokratie nicht ent- 
schieden qpniiq 9' -fuiii t k u r d e ,  um solche Fehler '( ! !) unmöglich 
ZU machen". C 

Alle großsprecherischen Phrasen d e r  KPD-Leitung verdecken im 
Grunde nur i h r e  eigene politische Schwäche und Unsicherheit. Weil C 

i e  sich zu schwach fühlte, in e iner  zielklaren Einheitsfrontkampagne 
ien Beweis für i h r e  ideologische und praktische Überlegenheit gegen- 
,ber  den Reformisten vor  d e r  Arbeiteröffentlichkeit zu erbr ingen,  

s a h  sie in d e r  Einheitsfronttaktik nicht d a s  Mittel zu r  tfberwindung 
d e s  reformist ischen Einflusses in d e r  Arbeiterschaft ,  sondern den 
Weq zu r  Kapitulation. Nach i h r e r  primitiven Auffassung i s t  d ie  Ein- 
heitsfront  von "oben" keine Kampfansaqe, sondern ein Heiratsange- 
bot an  d ie  reformis t i sche  Führung. (Die. spä t e re  "Volksfrontpolitik" 
mi t  SP und Bürgerlichen hat  bewiesen, daß d ie  Kehrseite i h r e r  "von 
Stalin gebilligten" Sektiererpolitik nur in völliger Kapitulation und 
m i t  lächerlichen Heiratsangeboten an  d ie  ehemaligen "Sozialfaschi- 
sten" enden kann). . 

?ilnahme 
preußis< 
So w a r ,  
- . .  

In i h r e r  verhängnisvollen Blindheit nar s icn  die KPD-Führung bis  zu r  
aktiven Tc a m  Volksentscheid Hugenbergs und d e r  Faschisten 
gegen d ie  :he Braun-Severing-Regierung im August 1931 
verrannt. e s  im Juli  1932 a l s  d i e se  Regierung gewaltsam ge- 
s tü rz t  wurde,  kein Wunder, daß d ie  A n G R -  und SPD-Führung d a s  
Einheitsfr o t  d e r  KPD sabot ine auf den ge- 
r ingsten 1 ~d i h r e r  Mitgliedf .ch ihren jahre- 
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lang fortgesetzen "RGO- und Sozialfaschfsten-Kursw, durch den s i e  
den notwendigen politischen Kampf durch bloßes hysterisches Ge- 
schimpfe erse tz te ,  hatte s i e  sich jeden Einfluß auf d ie  reformistisch 
orientierten Arbeitermassen verscherzt .  Ihr verzweifelter Versuch, 
nun in d e r  Stunde höchster Gefahr das Steuer um 180 Grad herumzu- 
drehen, konnte von den sozialdemokratischen Arbeitern nicht ernst- 
genommen werden. Der reformistischen Führung, d ie  aus  kliln- 
Voraussicht de r  Konsequenzen d e r  proletarischen Einheitsfr 
mals  freiwillig zustimmen kann, sondern nur unter dem s y s  
t isch gesteigerten Druck ih re r  eigenen Anhänger dazu gezwi 
werden muß, war somit die Sabotage e iner  gemeinsamen Kampf- 
front gegen die  immer  drohender herausziehende faschistische 
Gefahr sehr  leicht gemacht. Dieselben Severing und Genossen, die 
vorher feierlich geschworen hatten, ih r  "Preußen-Bollwerk" bis 
aufs Messer zu verteidigen, konnten nun, wo i h r e r  Regierungsherr- 
lichkeit durch einen Leutnant mit zwei Mann e in  sehr  wenig "demo- 
kratisches" Ende gesetzt  wurde, einfach nicht wagen, die Massen 
zum Kampfe aufzurufen. Sie wußten genau, daß dieser  Kampf, so- 
bald er einmal entfesselt waäre,  nicht mehr wie 1918 mit dem Ein- 
setzen einer Statthalter-Regierung $ la Ebert-Scheidemann enden 
konnte, sondern zwangsläufig weitergetrieben werden mußte. In 
diesem Kampf wäre  zwangsläufig die Führung an  die Kommunisten 
gegangen und d e r  reformistische Einfluß auf d ie  Arbeiterklasse wäre 
damit überwunden worden. Für die Reformisten wäre  de r  Pre is  für 
den Kampf gegen den Faschismus ihre Niederlage gewesen. Sie 
wählten jedoch wieder das  "kleinere Übel". Ihnen diese Wahlfreiheit 
verschafft zu haben, war das  traurige Verdienst de r  scheinradikalen 
KPD-Politik, d ie  von Moskau inspiriert  und unterstützt worden ist. 
Aber nicht die reformistische Führung, sondern die  deutsche Bourge 
oisie war  auch hier wieder de r  eigentliche Gewinner. Seit 1929 
hatte s i e  mit  sogenannten Ermächtigungsgesetzen - denen d ie  Refor- 
misten a l s  "kleineres Übel" wacker zustimmten - die demokratisch< 
Errungenschaften, d ie  sich die  deutsche Arbeiterklasse in jahre- 
langem Kampf erober t  hatte, Stück für Stück abgebaut und unter Zu- 
hilfenahme des  " ~ u s n a h m & ~ a r a g r a ~ h e n  48" d e r  Weimarer Verfassun 
den Arbeitern den wirklichen Wert d ieser  "freiesten Republik der  
Welt" demonstriert .  Die kampflose Hinnahme des  preußischen Re-  
gierungssturzes hatte ihr  noch f re i e res  Spiel im Verelendungsfeld- 
zug gegen die  Arbeiter und Werktätigen ermöglicht. Diese Demokra- 
t ie hatte sich unter freiwilliger Mithilfe ih re r  reformistischen Tauf- 
paten derart ig bei den Massen diskredit iert ,  daß jene beim Sturz 
d e r  Preußenregierung nicht mehr wagen konnten, zur  Verteidigung 
dieser  Demokratie aufzurufen. Das Deutschland von 1932 war längs! 
a u s  den zu eng gewordenen Kleidern de r  bürgerlichen Demokratie 
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Nicht freiwillig, sondern durcn aie von in r  seiDsc gescnarrenen Wider- 
sprüche  i h r e r  eigenen Staats- und Wirtschaftsordnun( Sen 3 

mußte d ie  deutsche Bourgeoisie Hitler d iepol i t i sche  )ergeben, # 

um ihre  ökonomische Macht, d.h. die Verfügungsget d i e  
Produktionsmittel zu ret ten.  Weil die Bourgeosie nicht mehr  im- 
stande war ,  d ie  hochentwickelten Produktivkräfte, d ie  den Massen 
Beschäftigung und ih r  se lbs t  Gewinn und Profit brachte ,  in Gang zu 

V 

'.alten, sondern umgekehrt  gezwungen war ,  d ie  Fabriken stillzule- 
en und die millionenstarke Erwerbslosenarmee zu "ernähren", d. h . 
tngsam verhungern zu lassen ,  mußte s i e  d i e  Massen zum Wider- 
tand, zu r  Empörung und Revolution treiben,  in d e r  s i e  nicht nur  

i h r e  politische, sondern auch i h r e  ökonomische Macht, zu ver l ie ren  
hatte. Mit i h r e r  politischen Machtübergabe an  den Faschismus 
gleicht d i e  Bourgeoisie jenem Fuchs im Eisen, d e r  s ich  e in  Bein ab- 
nagt, um se in  Leben zu ret ten.  

Mit demselben Erfolg, mit  dem s ich  d ie  Bourgeoisie in i h r e r  auf- 
steigenden Periode ih re r  eigenen Opfer,  d.h. d e r  von ih r  se lbs t  
pro le tar i s ier ten  Klein-Unternehmer und Mittelständler bediente, um 
s i e  a l s  Träger i h r e r  bürgerlichen Ideologie innerhalb d e r  proletari-  

r 

schen Klassenarmee auszunutzen, konnte s i e  s ich  in d e r  Zeit  i h r e s  
tiefen Verfal ls  d i e  von ih r  se lbs t  hervorgerufene Empörung d e r  
Massen zunutze machen. Die Empörung d e r  Massen gegen ein bank- 

z 

ro t t e s  System, ih r  instinktiv r ichtiges Verlangen nach e ine r  bes- 
s e ren ,  nach e iner  wirklich sozial ist ischen Neuordnung und i h r e  
t ie fe  Enttäuschung über die angeblich marxist ischen Arbeiterführun- 
gen , schufen den Boden, auf dem die  konterrevolutionären Parolen 
d e r  faschist ischen Prätorianergarden wurzeln konnten: das  gab den 
Nazis e r s t  d ie  Möglichkeit, s ich a l s  Ver t r e t e r  d e s  wahren "nationa- 
en" Sozialismus aufzuspie ) re i te  Massen dafür einzufangen, 
las ermöglichte es d e r  dei lourgeoisie, d e r  längst  fälligen 
~brechnung durch ih re  Opf einmal zu entkommen und oben- 
lrein d ie  Empörung d e r  Massen zu r  Verlängerung i h r e r  Gnadenfrist 

d u r  weil uie --i-iar,xisten", von Tarnow b i s  Thälmann, ucii ~ , . ~ e r n a -  
tionalen revolutionären Sozialismus b is  zum äußersten diskredi- 
t i e r t  hatten, konnte d e r  "nationale" konterrevolutionäre "Sozialis- 
mus" in Deutschland zu r  Macht kommen. Daß s ich  abe r  d e r  deutsche 
'aschismus mi t  dem Namen "Sozialismus" ta rnen mußte und s ich  
licht s o ,  wie in Italien auf d ie  a rmse l ige  Kooperativphrase stützen 



konnte, dar in  liegt ein unwiderlegbarer Beweis, daß es für  Deutsch- 
land nach 1929 keine andere  Lösung mehr gab,  a l s  den wirklichen 
Sozialismus. 

So blind wie damals  stehen d iese  "Marxisten" auch heute noch den 
wirklichen Tatsachen gegenüber. Noch a m  3. Januar  1933 schr ieb  
d e r  "Vorwärts", das  Zentralorgan d e r  SPD: 

"Dieses "Dritte Reich" in d a s  ewige Nichts gestoßen zu haben 
durch d ie  Eiserne Front wird eine d e r  größten Taten d e r  Ar- 
be i terk lasse  bleiben". 

u n d  ani 31. Januar  1933, a l so  am Tage nach Hi t le rs  Machtüber- 
nahme, schr ieb  er: 

"Jetzt  jubeln noch die Anhänger Hit lers  darüber ,  weil i h r  
Führer  scheinbar se in  Ziel e r r e i ch t  hat., . . . Unsere  Oppo- 
sition gegen d a s  neue Kabinett i s t  eine Selbstverständlichkeit. 
Die Fraktion hat auch be re i t s  einen Mißtrauensantrag einge- 
bracht..  . Wir wiederholen, daß wir  uns unse re  Taktik nicht 
von unserem Gegner vorschreiben lassen ,  sondern se lbe r  
darüber  best immen werden, wann und wo wir  unse re  Kräfte 
einzusetzen haben. 'I 

Das  Zentralorgan d e r  KPD, die "Rote Fahne", s ch r i eb  a m  2. Feb- 
r u a r  1933: 

"Hitler r eg ie r t  - abe r  d e r  Kommunismus marsch ie r t !  " 

Die le tz te  Nummer d e r  "Rote Fahne" erschien a m  11. Februar.  In 
völliger Unfähigkeit, aus  den Ereignissen zu lernen oder wenigstens 
Tatsachen anzuerkennen, behauptete das  Zentralkomitee d e r  KPD 
in e ine r  Entschließung, die a m  2. Juni 1933 in d e r  "Rundschau" ver-  
öffentlicht wurde: 

"Nur Kapitulanten und Opportunisten können davon reden,  daß 
d i e  Arbeiterklasse im Kampf gegen den Fasch i s~nus  geschla- 
gen s e i ,  daß s i e  eine Schlacht verloren und eine Niederlage 
er l i t ten  habe. 

Die Tatsachen se lbs t  redeten eine andere  Sprache. Schon Ende 
März wurden a l le  Gewerkschaftshäuser d e r  Nazikontrolle unter- 
s te l l t  und d ie  Gewerkschaftsvermögen beschlagnahmt. Am Tage 
nach d e r  Maifeier unter  d e r  Hakenkreuzfahne hatten die stolzen 
deutschen Gewerkschaften aufgehört zu exist ieren.  Aber d e r  ADGB 
beschloß am 19. April 1933, a l so  11 Tage vor  d i e se r  Schändung d e r  
Maifeier : 

'IDer Bundesausschuß des  ADGB begrüßt den 1. Mai 1933 a l s  
gesetzlichen Feiertag der nationalen ( ! ! ) Arbeit und forder t  



die  Mitglieder d e r  Gewerkschaften auf, im mllen Bewußtsein 
i h r e r  Pionierdienste fü r  den Maigedanken.. . und für  d ie  voll- 
berechtigte Eingliederung d e r  Arbei ter  in den Staat s ich  a l le r -  
o r t s  an  den von d e r  Regierung veranlaßten Feiern fest l ich zu 
beteiligen. (Aus Max Klinger : "Volk in Kettenfq, Karlsbad 
1934, S. 68) V 

Wie Max Klinger an  d e r  gleichen Stelle berichtet ,  w a r  "für d ie  
Woche nach dem e r s t e n  Mai eine Besprechung zwischen Leipart und . 
Hitler vorgesehen,  zu d e r  Leipart bere i t s  e ine  Einladung erhalten 
hatte". An d e r  Bereitschaft, d i e  Vernichtungspolitik Hit lers  gegen 
d ie  Gewerkschaften noch zu verherr l ichen,  hat es den ADGB-Ftih- 
r e r n  nicht gefehlt, ebensowenig wie d e r  SPD-Reichstagsfraktion, d i e  
noch a m  17. Mai, t ro tz  Reichstagsbrand, t ro t z  Zerschlagung d e r  Ge- 
werkschaften und a l ledem,  ih re  Zustimmung zu d e r  AuRenpolitik d e r  
Reichsregierung gab,  zu jener Außenpolitik, d i e  in d e r  Vorbereitung 
des  neuen Krieges bestehen mußte. Freiwillig haben s ich  d i e se  Refor- 
misten e r s t  entehren l a s sen ,  ehe  s i e  davongejagt wurden. Aber dar in ,  
daß umgekehrt tausende reformis t i sche ,  auch obere ,  Funktionäre d e r  
unterdrückten Arbei terk lasse  d ie  Treue gehalten haben - t ro tz  a l l e r  
persönlichen Gefährdung -, liegt auch d i e  schwers te  Anklage gegen 
d ie  unfähige ultral inke KPD-Politik, d i e  d i e se  ehrl ichen Elemente 
nicht zu gewinnen vermochte. Wie unverständig d i e se  ultralinke Füh- 
rung d e r  Wirklichkeit gegenüberstand, hat s i e  b is  zuletzt bewiesen. 
Gegen Ende 1932, a l s  es längst zu spät  dafür war ,  s te l l te  d ie  KPD 8 

wieder d ie  Losung auf "Zurück in d ie  Gewerkschaften" und hielt an  
d i e se r  Losung noch f e s t ,  a l s  d i e  Gewerkschaften be re i t s  in faschis- 
t i sche  Zwangsorganisationen verwandelt worden waren. Daß es die  
Aufgabe d e r  Kommunisten ist, reformis t i sche  Gewerkschaften zu er- 
obern ,  a b e r  faschist ische Gewerkschaften zu bekämpfen, hatte d i e se  
Führung bis zum Sommer 1933 noch nicht begriffen. 

.ichte dei 
irmist isc 
e n  darun 

lie Gesch - deutschen Gewerkschaften hat bewiesen, daß s i e  
nter  refa h e r  Führung ih re  wirklichen Aufgaben nicht erfül- 
?n und eh n auch ih re  eigene Existenz nicht erfolgreich ver-  

teidigen können, daß Sein oder  Nichtsein d e r  Gewerkschaften davon . 
abhängt, ob es den Kommunisten gelingt, s i e  von dem reformis t i schen 
Einfluß zu befreien und in Organe d e s  revolutionären Klassenkampfes 
zu verwandeln. Weil d ie  KPD dazu nicht fähig w a r ,  wurde d e r  
Zusammenbruch d e r  Gewerkschaften unvermeidlich. r Zusam 
menbruch war  auch gleichzeitig d e r  schwers te  Schla i i e  Kom- 
munist ische und d ie  Amsterdamer  Internationale, vc 3ide s ich  
nicht völlia erholen konnten. 
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9 gegen ( 

)n dem bt 
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Lenim Kampf für den proietatiscbn Intemetionalisms 

Lenin ha t  i m  M ä r z  19 19 d i e  Kommunis t i sche  Internat ionale  gegründe t ,  
d i e  d u r c h  d i e  Wiederherstel lung d e s  m a r x i s t i s c h e n  Pr inz ips  p r o l e t a r i -  
s c h e r  Internat ional i tä t  d i e  Grundlage  schuf ,  auf d e r  d i e  in te rna t iona le  
A r b e i t e r k l a s s e  i h r e  K r ä f t e  zum Kampfe f ü r  i h r e  spez i f i schen  Klassen-  
i n t e r e s s e n  und f ü r  d e n  Sieg d e s  Soz ia l i smus  in d e r  ganzen  Welt v e r e i -  
nigen konnten. G e t r e u  d e m  G r u n d s a t z ,  daß  d i e  in te rna t iona len  In te res -  
s e n  d e r  G e s a m t a r b e i t e r k l a s s e  d e n  nat ionalen I n t e r e s s e n  e i n e r  jeden 
Landesgruppe vorangehen m ü s s e n ,  und daß  d i e  Nation, d i e  ü b e r  d i e  
Bourgeoisie  s i e g t ,  fähig und b e r e i t  s e i n  muß , d i e  g röß ten  nat ionalen 
Opfer  f ü r  den  S t u r z  d e s  internat ionalen Kapitals  zu br ingen ,  h a t  Lenin 
d a m a l s ,  a l s  d a s  a u s  a l l e n  Wunden blutende Sowjetrußland den  Brest- 
Li towsker  Raubfrieden un te rze ichnen  mußte , gesag t :  

"Die T r a u e r ,  d i e  Verb i t t e rung ,  d e r  verzwei fe l te  Z o r n ,  d i e  die- 
ser F r i e d e  a u s l ö s t e ,  s ind  vers tänd l ich ,  und es v e r s t e h t  s i c h  von 
s e l b s t ,  d a ß  w i r  ~ a r x i s t e n  n u r  von d e r  bewußten Avantgarde  d e s  
P r o l e t a r i a t s  Vers tändnis  d a f ü r  e r w a r t e n  konnten,  d a ß  w i r  d i e  
gröfl ten Opfer  i m  Hinblick auf d a s  h ö h e r e  I n t e r e s s e  d e r  proleta-  
r i s c h e n  Weltrevolution br ingen  und bringen müssen . .  . wegen 
d i e s e r  Losung, wegen d i e s e s  Fr iedens  von Brest-Litowsk s a g t e  
s i c h  d i e  g e s a m t e  k le inbürger l i che  D e m o k r a t i e  von u n s  los .  - 
Wir mußten in d e r  Epoche d e s  Fr iedens  von Brest-Litowsk gegen  
d e n  P a t r i o t i s m u s  angehen. Wir s a g t e n :  wenn Du e i n  Soz ia l i s t  b i s t ,  
s o  mußt  Du a u c h  a l l e  Deine pa t r io t i schen  Gefühle i m  Namen d e r  
Weltrevolution zum Opfer  b r ingen ,  d i e  k o m m e n  w i r d ,  d i e  noch 
n ich t  d a  i s t ,  a b e r  a n  d i e  Du glauben mußt ,  wenn Du e i n  Inter'na- 
t iona l i s t  b i s t .  I' 
( ~ e n i n ,  Sämt l iche  Werke,  Bd. 23, S. 290/91, 312) 

In d e r  Ta tsache ,  daß  d i e  deu tsche  A r b e i t e r k l a s s e  d i e  e inz ige  w a r ,  d i e  
bei  d e r  Gründung d e r  Kommunis t i schen  In te rna t iona le  z w a r  noch ke ine  
vol lentwickel te ,  a b e r  doch d e n  fes ten  K e r n  f ü r  e i n e  kommunis t i sche  
P a r t e i  d e r  r u s s i s c h e n  Bruderpar te i  z u r  Se i te  s t e l l e n  konnte, während  



die  übrigen Komintern-Sektionen e r s t  in d e r  Welle nach dem russ isch-  
en  Oktobersieg entstanden, s ah  Lenin wohl d i e  fortgeschri t tene Reife 
dt.r deutschen, a b e r  auch die noch vorhandene Schwäche d e r  kommu- 
nistischen Gesamtbewegung, die es mit  al len zweckdienlichen Mitteln 
zu überwinden galt. Lenin wußte, daß d e r  prole tar i sche  Sieg in Ruß- 
land nicht ausre ichte ,  um die  sozial ist ische Revolution zu vollenden, 
daß d ie  aktive Hilfe d e s  Weltproletariats notwendig sei .  

"Nicht besondere Eigenschaften", s ag t  Lenin nach dem April  
19 17, "sondern nur historische Bedingungen haben d a s  russ i -  
s che  Proletariat  für  eine gewisse,  vielleicht nur kurze  Zeit  
zum Scharfschützen für d a s  revolutionäre Proletariat  d e r  gan- 
zen Welt gemacht. Das  russ ische  Proletariat  kann nicht mi t  
s e ine r  eigenen Kraft al lein d ie  sozial ist ische Revolution voll- 
enden. Aber es kann d e r  russ ischen Revolution einen Schwung 
verleihen,  d e r  d i e  besten Bedingungen fü r  s i e  schaffen, d e r  
s i e  in einem gewissen Sinne einleiten wird. Es kann le ichtere  
Bedingungen dafür schaffen, daß sein wichtigster ,  sein treues- 
t e r  ßundesgenosse, d e r  europäischr. und amerikanische Pro- 
l e t a r i e r ,  zu111 eiit qchnidendcn kdiiipf 7ntritt.  Dcrn Beispiel d e r  
russ ischen Arbeiter  werden ulivel i i icicl l ich,  h t  nn vicllcicht 
auch nicht morgen schon (Revolutionen werdeii nirtii yt,rnacht) 
a b e r  unvermeidlich d i e  Arbeiter  und Werktätigen wenigstens 
in zwei großen Ländern, wie Deutschland und Frankreich fol- 
gen. Denn beide verkommen, d a s  e ine  vo r  Hunger, das  andere  
dank se ine r  Entvölkerung. Wenn d a s  Proletariat  Rußlands d ie  

L 

Macht e robe r t ,  besi tzt  es a l le  Chancen, s i e  festzuhalten und 
Rußland bis zu r  siegreichen Revolution zu führen. Unsere  Re-  
volution i s t  unbesiegbar.. . wenn s i e  d ie  ganze Fülle d e r  Macht 
in d ie  Hände d e s  Proletariats  legt ,  denn hinter  uns stehen noch 
d ie  unermeßlich größeren ,  bes se r  entwickelten und organisier-  

ten Kräfte d e s  Weltproletariats. " 
(Lenin, Sämtliche Werke Bd. 20, S. 68, 69,  Bd. 21, S. 290, 
277) 

Diese Perspektive auf d i e  Hilfe des  internationalen und i n s b ~ s o n d e r e  
d e s  europäischen Proletariats  i s t  bei Lenin nicht e r s t  a m  Vorabend 

& 

d e r  russ ischen Revolution entstanden, sondern bildet einen wesent- 
lichen Punkt s e ine r  Konzeption über d ie  Entwicklung d e r  sozialisti- 
schen Weltrevolution, von d e r  die Revolution in Rußland nur ein Teil, 
nur d ie  e r s t e  Etappe se in  konnte. Schon f a s t  genau 12 J a h r e  bevor er 
die  vorstehenden zi t ierten Sätze fest legte,  s ch r i eb  er im April 1905 in 



s e i n e m  Ar t ike l  über  "Sozialdemokrat ie  und p r o v i s o r i s c h e  revolutio- 
n ä r e  Regierung" : 

"Wenn d i e s  a b e r  gel ingt  (d. h. d e r  völ l ige S t u r z  cler Machtha- 
b e r  in Rußland) , dann . . . w i r d  d a s  revo lu t ionäre  F c u c r  Eiiropa 
in  Flarnr~ien s e t z e n ,  d e r  u n t e r  d e r  bürger l i chen  Reaktion 
schmachtende  e u r o p ä i s c h e  ~ r b e i t e r  wi rd  s i c h  s c i n c r s e i t s  crn- 
p ö r e n  und uns  ze igen ,  ' w i e  man  ' s macht  ' , dann wi rd  cler re- 
volut.ionäre Aufschwirng Europas sein<. Riickwirkiing auf RuRland 
ausüben  und a u s  d e r  Epoche e in iger  R ~ v o l u t i o n s ] a h r e  tlie Epoche 
e i n i g e r  Revolut ionsjahrzehnte rnaclicn.. . I' 
(Lenin, Ausgewählte  Werke Bd.  111, S. 32)  

D a s  von Lenin h i e r  in  P a r a n t h e s e  g e s e t z t e  "wie m a n ' s  macht"  i s t  e i -  
n e  Formulierung von F r i e d r i c h  Engels ,  d i e  d i e s e r  in  den  a c h z i g e r  
J a h r e n  d e s  vorigen J a h r h u n d e r t s  i n  se inem Drielwechsel  niit  d e m  
r u s s i s c h e n  Sozial is ten Daniclson (Nikolaion) geprkigt h a t ,  wo Engels 
schon  den  Gedanken entwickel te ,  daß d a s  r u s s i s c h e  Pro le ta r ia t  g e r a -  
d e  diirch d i e  eigeriartPgrlriicksthniigc Eritwiclclurig Rußlands d i e  so-  
z ia l i s t i sche  Uinwälzung bcqinncn könne,  tiaß a b e r  d a s  westeuropäi-  

s c h e  Pro le ta r ia t  aiifgrunrl d i r  v i ~ l  fortc;cscl-iritt ineren objektiven und 
siibjelitivcn Rrdingungcri den sozialist i!:,c!ic.n Aiifbau Isclsser durchfii1:- 
r e n ,  den  Riisscn soziisngcn zcirjer, kiinn-, "wic  ' s g-macht wi rd" .  In 
se inen  Thesen über  "IZtappen, Richtung und Aussichten cier Revoiiition" 
s c h r e j h l  Lenin Anfano 1'106: 

"Unter  d i e s e n  Urristtinrlen (C!, h .  im KanipT m i t  C!-r Gegenrevo-- 
Iiition) kann d a s  r l ~ s s i s ~ h e  Pro le ta r ia t  nincn zwciten Sie9 ~ r r i n -  
clen. Die  Sache  i s t  schor! nicht m e h r  hoffnungslos. D e r  zweite  
Sieg wi rd  d e r  s o z i a l i s t i s c h e  U m s t u r z  in Europa se in .  D i e  eu- 
ropä ischen  A r b e i t e r  werden  uns  ze igen ,  " w i e ' s  gemacht  wi rd"  
und dann w e r d e n  w i r  g e m e i n s a m  mi t  ihnen den  soz ia l i s t i schen  
U n i s tu rz  durchfü!iren. " 

(ebenda ,  S. 128) 

Die  Fähigkeit einrss Engels ,  d i e  Entwicklung dre iß ig  .Talire vorauszu-  
s e h e n ,  sowie  ciio FShiglceit. L ~ r i i n s ,  clai; Ergebnis  der t l ia lekt ischen 
Denlcmethode p r a k t i s c h  arlzuwenden und clurchzuf iihr e n ,  beweist  irn 
gleichen M a ß e  d i r  Richtigkeit tlcr rnatc1-ia1ic;tischi.n Geschichtcauffac;- 
sung ,  wie  d i e  Genial i tä t  c l i cs r r  rriarxistisclien Denker .  Ausgehend von 
d i e s e r  Cirundaiiffassung i ihw clie Gese tzmäßigke i t  d i e s e r  Entwicl<Lung 
ha t  Lcnin n i c  d a r a n  g c d a c h t ,  claR d a s  r u s s i s c h e  P r o l e t a r i a t  oder des-  
s e n  Führung aiifgrund d e s  S ieges  iri Rußland d i e  Führung d e r  ganzen  
kommunis t i schen  Weltbewegung urid t1t.r 111. Internat ionale  sozusagen  
fiir a l l e  Ze i ten  fiir s i c h  in iiLnspruch nehmen inüßte. Lenin ha t  irn Ge- 
q - n t ~ i l  g e w i ß t ,  tlnß t!ir Gühr.uriq cicr 1nternation;ile keine r ~ - l > l i c h e  



Kaiserkrone se in  kann, sondern daß nach dem Fortschreiten d e r  
s icgrr ichen Weltrevolution Rußland nicht mehr  d a s  im sozial ist ischen 
Sinne führende Land bleiben könne. In "Radikalismus, d ie  Kinder- 
krankheit dils Kommunismus" schreibt  Lenin im J a h r e  1920: 

I1Ebenso wäre  es verfehlt ,  außer acht  zu lassen ,  daß nach dem 
W 

Siege d e r  proletarischen Revolution, s e i  es auch nur in einem 
einzigen fortgeschrittenen Lande, a l l e r  Wahrscheinlichkeit nach 
ein jäher Umschwung eintreten wird ,  nämlich, daß Rußland * 
bald danach nicht mehr  ein vorbildliches, sondern wieder ein 
rückständiges Land (im "sowietischen" und im sozial ist ischen 
Sinne) se in  wird. " 

(Lenin, Ausgewählte 54 Werke & 

Die kulturelle Rückständigkeit Rußlands, d ieses  schwere  Erbe d e r  
Zarenherrschaf t ,  mit  al len Mitteln zu überwinden und gleichzeitig 
den jungen Komintern-Sektionen zu helfen, um s i e  für  d ie  Erfüllung 
i h r e r  Aufgaben reif zu machen, d a s  war  d ie  verantwortliche Pflicht 
d e r  russ ischen Parteiführung, d ie  s i e  nur  mi t  Hilfe e iner  wirklichen 
aktionsfähigen Internationale erfüllen konnte. Lenin hat nicht um- 
sonst  betont, daß "unsere  Revolution unbesiegbar" i s t ,  wenn s i e  d i e  
ganze FUlle d e r  Macht "in d ie  Hände d e s  Proletariats  legt". Deshalb C 

wurde a l l e s  daran  gesetzt ,  um d a s  kulturel le Niveau d e r  russ ischen 
Arbei terk lasse  zu heben, damit  s i e  tatsächlich "die ganze Fülle d e r  
Macht" in ih re  Hände nehmen konnte, damit  d e r  rus s i sche  Arbeiter-  * 
und Bauernstaat von den "bürokratischen Auswüchsen", wie Lenin 
sie nannte, befrei t  werden konnte. Im März  1919 sch r i eb  er: 

"Die Bürokratie i s t  besiegt. Die Ausbeuter sind beseitigt, abe r  
d a s  Kulturniveau hat s ich  nicht gehoben und darum nehmen die  
Bürokraten ih re  al ten Plätze ein." 
(Sämtliche Werke Bd. 24, C. 145) 

Mehr als einmal klagte Lenin über die "halbasiatische Unkultur Ruß- 
lands" und noch im März 1923 sch r i eb  er in einem se ine r  letzten 
Artikel : 

"Mit dem staatlichen Apparat steht  es bei uns s o  kläglich, 
wenn nicht zu sagen abscheulich, daß wir  mi t  al lem Ernst  da r -  
a n  denken müssen,  wie wir  se ine  Mängel zu bekämpfen haben, 
wobei wir  im Auge behalten müssen,  daß d ie  Wurzel d i e se r  
Mängel in d e r  Vergangenheit liegt, d i e  zwar umgestülpt abe r  
nicht überwunden ist . .  . Was für  Elemente besitzen wir  zu r  
Schaffung d i e ses  Apparates? Nur zwei: e r s t e n s  d i e  Arbei ter ,  



d i e  vom Kampf f ü r  den  Soz ia l i smus  b e g e i s t e r t  s ind .  D i e s e  s ind  
nicht  gebi ldet .  S ie  niöchten uns  d e n  l~es t rnögl ichen  Apparat  
schaffen.  A b e r  s i r  wissen  n ich t ,  w i r  sie d a s  machen so l len .  
Dann zweitens d i e  Elemente d e s  Wisseris, der fjildiing, tles Stu- 
d i u m s ,  derer]  w i r  im Vergleich mi t  a l l e n  a n d e r c n  Staaten 
liicherlich wenig besi tzen. .  . Wir m ü s s e n ,  kos te  es w a s  es wol- 
l e ,  uns  z u r  Errieiicrung u n s e r e s  S taa t sappara tes  z u r  Aufgabe 
s e t z e n :  e r s t e n s  7,ii l e r n e n ,  zwei tens  zu l e r n e n  und d r i t t e n s  zu 
l e r n e n .  " 
(ebenda ,  Band 27,  S. 406/07) 

Und e b e n s o  wie im Inneren Rußlands w a r  Lenin darauf  bedacht ,  v e r -  
m i t t e l s  d e r  neugeschaffenen Internat ionale  d i e  einzelnen Sektionen zu 
befähigen,  d a m i t  s i e  d u r c h  d i e  Eroberung d e r  Mehrhe i t  d e r  Arbe i te r -  
k l a s s e  in  i h r e n  Ländern d i e  "unermeßlich g r ö ß e r e n ,  b e s s e r  entwik- 
kel ten und o r g a n i s i e r t e n  K r ä f t e  d e s  Weltproletar iats"  m i t  d e m  r u s -  
s i s c h e n  z u s a m m e n  f ü r  d i e  Sicherung d e r  SU und den  Sieg d e s  Sozia- 
l i s m u s  in d e r  Welt mobi l i s ie ren  konnten. Für  Lenin w a r  d i e  KI kei- 
n e s w e g s  s o  e t w a s  wie  e i n e  Fi l ia le  d e r  RKP, s o n d e r n  d e r  G e n e r a l s t a b  
d e r  internat ionalen p r o l e t a r i s c h e n  K l a s s e ,  i n  d e m  d i e  ein'zel- 

. nen Sektionen a l s  Gle iche  unter  Gleichen nach d e n  Regeln d e s  demo- 
k r a t i s c h e n  Z e n t r a l i s m u s  zu d e n  Problemen Stellung zu nehmen und 
Besch lüsse  zu f a s s e n  ha t ten ,  denen s i c h  a l l e ,  ohne  jede Ausnahme,  

- zu fügen hat ten.  Solange Lenin d i e  KI führ te ,  i s t  sie m i t  i h r e n  Sek- 
t ionen z u  Erfolgen geschr i t t en .  Er  ha t  d i e  d e u t s c h e  Par te i  b e s t e n s  un- 
t e r s t ü t z t .  Er  h a t  d i e  i ta l ienische P a r t e i  gewarn t .  Er ha t  a m  Beispiel 
T e r r a c i n i s  nachgewiesen ,  daß  d i e  Kommunis t i sche  In te rna t iona le  
v e r l o r e n  i s t ,  wenn s i e  d i e s e  u l t ra l inken  Theorien anwendet ,  w a s  b i s  
1943 a u c h  ta t säch l ich  e inge t re ten  i s t .  Er  h a t t e  a u s  d e r  Gesch ich te  
d e r  Ers ten  In te rna t iona le ,  d i e  a m  Fehlen t ragfäh iger  Landesparteien 
s c h e i t e r t e ,  und a u s  d e m  Zusammenbruch  d e r  Zweiten In te rna t iona le ,  
d i e  a m  Gif t  des k le inbürger l i chen  Nat iona l i smus  zugrunde g ing ,  
g ründl iche  Lehren gezogen. 

Daß  jede in te rna t iona le  Arbe i te rorgan isa t ion ,  d i e  d e m  Nat iona l i smus  
Konzessionen macht  und d a m i t  zwangsläufig z u r  Pre i sgabe  d e s  p ro le -  
t a r i s c h e n  In te rna t iona l i smus  gezwungen i s t ,  i m m e r  m e h r  v e r s a g e n  
und schl ießl ich z u s a m m e n b r e c h e n  muß,  ha t  s i c h  auch  a n  d e r  Dr i t t en  
In te rna t iona le  bewahrhei ten m ü s s e n .  



* 
er enge persönliche Kontakt, den Lenin mit den einzelnen Sektionen 

aufrecht erhielt  und d e r  auch darin zum Ausdruck kam, daß t rotz  
der  außerordentlich schwierigen Lage d e r  Sowjetunion in den ers ten 
vier Nachkriegsjahren regelmäßig die Komintern-Kongresse sorg- 
fältig vorbereitet und durchgefiihrt Lwurden, wurde unter StaJJn nicht 
mehr in gleicher Weise aufrechterhalten. Während von 1919 bis 1922 
vier Kongresse erfolgreiche Arbeit zur  Schaffung und Sttirkung d e r  
Komintern leisteten, hat sich Stalin mit insgesamt drei  begniigt. Das 
allein beweist, daß Stalin der  Komintern von vornherein eine nur 
zweitrangige Bedeutung beimaß. FUr ihn war die  Komintern nicht so 
wie fiir Lenin das  unteilbare, auf Tod und Leben miteinander verbun- 
dene Ganze, ohne dessen Erhaltung und Vervollständigung auch die  
einzelnen Teile und auch nicht die SU a l s  wichtigster Teil gesichert 
und vollständig entwickelt werden konnten. 

Ende 1923 hat Stalin die deutsche Parteiführung unter d e r  Beschuldi- W 

gung, daß s i e  eine Revolution "verpaßt" habe, abgesetzt. Aber d e r  
nachste Weltkongreß , d e r  doch allein kompetent war,  darüber zu ur-  
teilen, wurde e r s t  reichlich 1 1/2 Jahre  später im September 1925 - 
und auch e r s t  nach dem schmählichen Bankrott d e r  Fischer-Maslow- 
Clique durchgefchrt. Ohne eine griindliche Diskussion über den "Ok- 
tober 1923" in der  deutschen Partei selbst  durchgeführt zu haben, 
wurde die von Stalin schon vorweggenommene Verbannung der  deut- 
schen Parteileitung vom V. KI-KongreR sanktioniert. Aber in d e r  
Tatsache, daß dieser  selbe Kongreß mit de r  Verbannung d e r  alten 
auch gleichzeitig den Bankrott de r  von Stalin eingesetzten neuen Tin- 
enn Parteileitung festzustellen gezwungen war,  liegt die zwar nicht 
~ffen eingestandene, aber  tatsächlich ausgedrückte Verurteilung Sta- 
inscher Kominternpolitik. 

Daß nicht die  sogenannte "verpaßte" Revolution der  wirkliche Grund 
fü r  die Absetzung d e r  deutschen Parteileitung war,  bewies schon die  
Tatsache, daß damals auch in anderen Sektionsleitungen (Tschecho- 
slowakei , Frankreich) sogenannte Säuberungen durchgefiihrt wurden. . 
Dank dieser Säuberungen konnte eine Suzanne Giraud in der  franzö- 
sischen Partei eine ähnlich traurige Rolle spielen, wie eine Ruth Fi- 
scher  in der  deutschen. Für Stalin lag der  wirkliche Grund fiir die 
Absetzung der  deutschen Parteileitung in seiner Befürchtung, daß die- 
se (und auch einzelne Flihrer d e r  französischen und tschechoslowaki- 



, 

s c h c n  Sekt ion)  sein<.n großcn  Gegcnspitzler Leo Trotzki  in d e m  Frak-  
tionskampf inncrhall-, d e r  r i isss isct ic~n Partc4 un te rs tü tzen  würden.  
In Wirklichkeit w a r  tlic,sc. nc8iiii.ctitung völlig iinhr~qr.iinclr~t, cla ,ja die, 

deiitsctic. F'art<.ilc~itiiiiq c:rkliirt Iiattc,  d a ß  sir,  in tlic>seni irinc*rriissi- 
scticn S t re i t  k<.irir lx~st inini tc* Str~lliirirj hczi<.hen könne, t ~ t ~ v o r  s i e  s i c h  
d u r c h  c lc~wiss~?nha l t<~s  Stiltiiuin t l ~ s  vorliegc~n(len M a t e r i a l s  ü b e r  d i e  
s t r i t t igen  Auffassungc:n c i n c  sc lbs t3ndigc~  Meiniing zu hildcn in d e r  La- 
g e  s e i .  D i e  deu tsche  Partei le i tung ha t te  um s o  weniger  U r s a c h e ,  
Trotzki  i rgendwic zii begünst igen,  a l s  d i e s c r  ja in d e r s e l b e n  - den  
Tatsachen w i d e r s p r c c h ~ n d e n  Wcisc - d i e  Anklagc d e r  "verpaßten" R e -  
volution e r h o b ,  a u s  d e m  s e h r  di i rchsicht igen Grunde ,  in den  Augen 
d e r  russ i sc t ien  P a r t e i  nicht weniger  "radikal"  als Stalin zu e r s c h e i -  
nen. Trotzki  sowohl a l s  Stalin Iiaben h i e r  i h r e  Berei tschaft  dcmon- 
s t r i e r t ,  d i e  Kominte rn  a l s  Instriirnent i h r e s  i n n e r r u s s i s c h e n  Frak-  
t ionskanipfes  zu heniitzen. D a s  a b e r  h i ~ ß  n ich ts  a n d e r e s ,  a l s  d i e  In- 
t e r e s s e n  d e r  komrnuriistischen ~ e l t b e w e g u n ~  h i n t e r  d i e  vermein t l i -  
chen ~ o n c l e r i n t e r e s s e n  d e r  RKI' zurückzus te l len  und d i e s e  zum Leit- 
motiv drr Komintern-Politik zii machen .  Dami t  w a r  d e r  erste S c h r i t t  
z u r  Pre i sgabe  d e r  Prinzipien d e s  p r o l e t a r i s c h e n  In te rna t iona l i smus  
getan.  Noch etic. Lcriiri, d i e s e r  gen ia le  Schöpfer  und geduldig-kluge 
Baumeis te r  d e r  Kommiinis t ischen Internat ionale  s t a r b ,  w a r  b e r e i t s  
d e r  e r s t e  s c h w e r e  Schlag g e g r n  s e i n  k rönendes  Werk g e f ü h r t ,  w a r  
d e r  Weg b e s c h r i t t e n ,  auf d e m  es kein Halt m e h r  gab.  

Da8 Stal in  a l s  spez i f i sch  r u s s i s c h e r  F ü h r e r  d e n  Internat ional is ten 
Lenin nicht  e r s e t z e n ,  daß  er s i c h  d e s s e n  r e i c h e  internat ionale  Erfah- 
rungen nicht  aneignen konnte,  und d e s h a l b  a u c h  den  auOerruss i schen  
Komintern-Sektionen nicht in i h r e n  spez ie l len  - von den  i n n e r r u s s i -  
schen  Problemen s e h r  un te rsch iedenen  - m e i s t e n s  noch wesent l ich 
k o m p l i z i e r t e r e n  Fragen  - nicht  m i t  d e r  Sachkundigkeit e i n e s  Lenin 
helfen konnte,  i s t  nicht  s e i n e  Schuld. Aber  dadurch ,  daß  er e r p r o b t e  
M i t a r b e i t e r  Lenins d e m  vermein t l i chen  r u s s i s c h e n  P a r t e i i n t e r e s s e  
zu l iebe  ka l t s te l l t e ,  daß  er völlig unfahige und ihm blind gehorchende  
Figuren a n  d i e  Spi tze d e r  deu tschen  - und w e i t e r e r  - KI-Sektionen 
s e t z t e ,  d i e  n u r  d e n  Kommunismus  zu k o m p r o m i t t i e r e n  v e r s t a n d e n ,  
ha t  er d i e  Kominternfiihrung mi tveran twor t l i ch  f ü r  d e n  Zusammen-  
bruch  d e r  deu tschen  Gewerkschaf ten  und Arbe i te rorgan isa t ionen  ge-  
m a c h t .  



Vom ,,SozialfascMsmu 

Nachdciri die halbe Kehrtwendung d e s  V. Komintern-Kongresses: 
Ziiriick in d ie  Gewerkschaften! unter  d e r  Leitung d e s  " T ~ i l s  d e r  Lin- 
ken", dr.r angeblich nicht bankrott gemacht hatte,  ebenfalls in d e r  I; 

Sackgasse geendet und d e r  auf dem 4.  RGI- und dem VI. KI-Kongreß 
eingeschlagene "verschärfte" RGO- und Sozialfaschistenkurs ebenso 
riiclits a n d ~ r e s  a l s  d a s  Gegenteil d e s  Gewollten er re ichen konnte, 
mußto damit  d ie  Hoffnung auf d ie  Eroberung d e r  Gewerkschaften und 
der Mehrheit d e r  deutschen Arbei terk lasse  durch  e ine  "linke" KPD- 
Führung praktisch aufgegeben und durch solche Verzweiflungsmanö- 
v e r ,  wie Bildung eigener "Roter Gewerkschaftenff und durch Speku- 
lation auf "Erfassung d e r  Unorganisierten" e r s e t z t  werden.  Das  
Ergebnis d i e se r  P r e ine  in ctiven Mehrheit noch unter  
ungebrochenem rl ischen Ei ahende, von tiefem Miß- 
t rauen gegen d ie  illte, in i npfkraft gelähmte Arbei- 
te rk lasse .  Genau d a s  brauchte d ie  deutsche Bourgeoisie, um durch 
d ie  politische Machtübergabe an  die Faschisten den Versuch zu r  

r 

Schaffung d e r  Bedingungen zu unternehmen, unter  denen d e r  sterben- 
d e  Kapitalismus entweder noch eine Weile leben oder  Millionen in 
se in  Grab reißen konnte. ' (und mit  i h r  d ie  interna- 

1 

tionale) Arbei terk lasse  d: ier und ultral inker Politik 
unfähig war ,  i h r e  Totengr leutschen Kapitalismus 
zu erfüllen,  konnte er d a s  Massengrab für  Millionen vorbereiten.  

wieder f 

htern-Fü 
isse, die  - - 

'olitik wa 
eformis t  
KPD erfü 

I i h r e r  ak 
.nfluß s te  
h r e r  Ka i  

ihrer  ult: 
mus  den 
g d e s  le i  . . 
Dn ta tsäc  
dem Ver;  

Weil die 1 

ink refor 
äberfunk 

dt.utschr 
,mistisch 
tion am ( 

auch d e r  
-- L 

Ebenso wie d e r  V. und V1 . , stand VII. Kongreß d e r  Kom- 
intern vor  d e r  Aufgabe, den vorher  Derrienenen Kurs  zu liquidieren 
und auch ?ine "Wendung" vorzunehmen. Erst  1935 sah  s ich  
d ie  Komi ihrung veranlaßt ,  d ie  Niederlage d e r  deutschen Ar-  
beiterkla d a s  ZK d e r  KPD noch im Sommer  1933 geleugnet 
hatte,  festzustellen und - i r r i t i e r t  durch d i e  Folgen d e s  Ultralinks- 
ku r ses  - ihre  "Linie" diesmal um volle 180 Grad zu wenden, d.  h. 
aus  dem ultralinken Graben des  nSozialfaschismus" in den rechten 
Graben d e r  "Volksfront" zu verlegen. Je tz t ,  nachdem bewiesen w a r ,  
daß d ie  KPD mit  I ralinken Theorie und Praxis d e r  RGO und 
d e s  Sozialfaschis Reformismus nicht zu überwinden und des- 
halb auch den Sie bhaftigen Faschismus in Deutschland nicht 
zu verhindern vermocnre,  daß heißt a lso ,  d i e  objektiv möglich ge- 
wordene Revolutic hlich' "verpaßt" hatte,  s ah  s ich  d ie  Komin- 
tern-Führung zu I such gezwungen, s ich  über d a s  Problem d e s  



F a s c h i s m u s  k l a r z u w e r d e n ,  d e r  riach se inem Siegc  in I ta l ien und 
Deutschland auch  d i c  Sowictiiriion betlrohtc. Docl-i vbenso oberfllich- 
l i ch  uritf dcri wirklichcri 'Tntsncti<.n wir1i.r-spr(tctic!ntl, wi(4 ~ ( ~ i r i c ~ r z c i t  
d i e  t t icor~t isc- l i<.  I>r.gründurig (Irs ultralirikc~ri Kursc~c; (tliis nri(jcb1icIi 
stiir.k(.r,c Verwacl isci is<~in t1c.r rcforrnistisclieii  I%iii-okratit, rnit dcrn 
S t a a t s a p p a r a t )  gcwi.sc,n w a r ,  c,bc.nso iiriziiliirigl icli iiritl ir-refiihrcritl 
w a r  aurl i  d i e  I)cfiriitiori, d i e  d e r  VII. KI-Kori<jrc.l3 üt)r,r (las Wcxsc.ri dt:r 
fasctiist  iscticn Diktatur  gab.  D i e s e r  Kongr.t+ I-)c~zcictinc~te 

"(las Fasctiistische Regime a l s  d i e  offt?rie tc-rroristisctic.  Dikta- 
t u r  d e r  reak t ion t i r s ten ,  arn rneisteri ctiaiiviriistisctieri, a m  m e i s -  
ten impcr ia l i c t i schen  E:l<:,rnente clcs Finanzkapi tals .  I' 

Nach d i e s e r  Theorie  w a r  a l s o  d a s  faschis t isct ic  Rcgirnc, nicht d i e  
Her rsc l ia f t s form tlcr gcsarriten Bourgeoisie ,  nicht  s o ,  wie Engels 
s a g t e ,  "der  i<leellt'. Gesarntkapi tal is t"  , sondern  n u r  eiries T e i l e s ,  
nur  d e r  a m  trieisten imper ia l i s t i schen  und chauvinis t ischen Elemente 
d i e s e r  I3ourgeoisie. D i e  logisckie Konsequenz e i n e r  solcher1 Aufias- 
sung bes teh t  a l s o  d a r i n ,  daß  d i e  A r b e i t e r k l a s s e  sicli  im Kampfe ge- 
gen den  Fasct i ismus m i t  den  Schichten d e r  Bourgeoisie ,  d i e  riicht zu 
den  "am mcisteri chauvinis t ischen und imper ia l i s t i schen  Elementen" 
g e r e c h n e t  werden ,  riicht n u r  verbünden kann,  sondern  auch verbün- 
den rnuß, uni durcli  e i n e  s o  h e r g e s t e l l t e  "Volksfront" den  F a s c h i s m u s  
sch lagen  zu kijriricri. I h r e m  ta t säch l ichen  Iritialt nach w a r  d i e s e  Volks- 
f ron t  n ich t s  ar ideres  a l s  dir- z w a r  neu e t i k e t t i e r t e ,  s o n s t  a b e r  a l t  be- 

kannte Koal i t ionspol i t ik ,  mi t  d e r  d i e  SPD in d e r  Weimarer  Republik 
e inem l l i t l e r  den  Weg geebnet  ha t te .  Von d e r  s t u r e n  Ablehnung d e r  
p ro le ta r i schen  Einheitsfront mit  r e f o r m i s t i s c h e n  Arbe i te rorgan isa -  
tionen b i s  z u r  Koalitioncpolitik m i t  bürger l i chen  Par te ien ,  von d e r  
völlig ur igerechtfer t igten Beschimpfung d e r  "Sozialfaschis ten" b i s  
zum e b e n s o  ungerech t fe r t ig ten  H e i r a t s a n t r a g  a n  d i e  wieder  "marx is -  
t i sch"  geworden  s e i n  sollrriden sozialdernokrat ischen Par te ien  - i n  
d i e s e n  Widersprüchen ver l i e f  d e r  Weg, den d i e  Kommunis t i sche  In- 
t e rna t iona le  s e i t  1935 einyc,schlagen ha t .  Ein Weg, d e r  dahin führen  
mußte ,  daß  s i e  s e l b e r  überf lüssig wurde .  Ih re  von Stalin im S o m m e r  
1943 e r k l ä r t e  Auflösung w a r  n u r  d i e  Ausstellunq i h r e s  Totenscheines,  
a b e r  a u c h  zugleich tlas Eingeständnis ,  daß  e i n e  Internat ionale ,  d i e  
d i e  Prinzipien d e s  p r o l e t a r i s c h e n  In te rna t iona l i smus  pre i sgegeben  
hat  und n u r  von e i n e r  Par te i  d i r i g i e r t  w i r d ,  i h r e  Aufgabe unmöglich 
e r fü l len  kann. Und d a ß  es d a h e r  d i e  Pflicht d e r  klassenbewußten Ar-  
b e i t e r  i n  a l l en  Ländern i s t ,  f ü r  d i e  Schaffung selbst i indiger  kommu- 
n i s t i s c h e r  Par te ien ,  d i e s e r  entscheidenden Vorausse tzung  z u r  Wieder- 
hers te l lung  e i n e r  Internat ionale  irn G e i s t e  Marx-Engels und Lenins,  
zu wi rken .  
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I w i e  J W ~  -wqung, d e r  die Kraft und die  geistige Fähigkeit zum 
bobernden Vorwärtsschreiten fehlt und sich gezwungen fiihlt, stehen 
I bleiben, von d e r  ständig weitertreibenden Gesamtbewegung Uber- 
,lt und rückständig werden muß, ebenso mußte sich auch die Mos- 

kauer Internationale immer mehr den fortschritthindernden Kräften 
anpassen. Die Stellungnahme des  VII. Komintern-Kongresses, d ie  
faktisch die marxistische Theorie des  revolutiontiren Klassenkampfes 
durch die reformistische Theorie d e r  Klassenzusammenarbeit ersetz- 

iger gerechtfertigt, a l s  sich am Beispiel des  
reichischen und französischen Arbeiterschaft im 
ler asturischen Bergarbeiter im Herbst desselben 

Jahres  aie ~ i c n t i g ~ e i t  de r  leninistischen Einheitsfrontpolitik erneat 
bestätigt hatte. 
Der reaktionäre Pu iuch vom hatte die fran- 
Maischen Arbeiter zu spontanen Abwehraktionen mobilisiert. 
Al die  kommunistische FUhrung, de r  noch die ultralinke 
Pi len Knochen steckte, sondern die  Reformisten machten sich 
hi .erpreten des  Einheitsdranges d e r  Massen. Alle späteren, 
gegenteiligen Behauptungen der  KP-Fiihrung können die Tatsache * 

nicht beseitigen, daß s ie  damals nicht a l s  selbständig vorwärtstrei- 
bende, sondern vorwärtsgetriebene Kraft wirken konnte. Und eine 
Einheitsfront, in der  keine selbständig filhrende revolutionäre Partei 
wirkt, i s t  nicht die Einheitsfront, die den Arbeitern die konsequente 
Verteidigung ih re r  Klasseninteressen ermöglicht, sondern nur ein 
Einheitsbrei , in dem die von den Reformisten vertretenen llallgemei- 
-on volksinteressen", d.h. a lso die Interessen d e r  Bourgeoisie den 

h a l t  bestimmen. In den damals auftauchenden '*vigilante-comit&“ 
ie im Grunde primitive Keimformen einer politischen Rätebewegung 

waren, zeigte sich auch hier wieder der elementare Klasseninstinkt 
d e r  Massen, die sich aus  eigener Kraft die organisatorischen Formen 
für  ihren Kampf zu schaffen weiß. Wohl propagierten die Stalinisten 
im Anschluß an diese Bewegung ihr  "les soviets partout", aber  
auch hier  waren s i e  außerstande, dieser  Bewegung den vorwärtstrei- . 
benden Inhalt, de r  den b r g a n g  zum Endkampf vermittelt, zu geben. 
Als diese  Bewegung dann 1936 im Anschluß an die Wahlen noch ein- 
mal bis zur  spontanen Besetzung der  Betriebe durch die  völlig selb- 
stlndig handelnden Arbeiter führte, stand di ~ n i s t i s c h e  Füh- 
rung bereits völlig im Banne d e r  Volksfront -KI-Kongresses. 

ie komm1 
des  VII. 



M a u r i c e  Thorez  e r k l ä r t e  a m  11. Jun i  1936 i n  P a r i s :  

#'Man muß e i n e n  S t r e i k  zu beendigen w i s s e n ,  indem Moment ,  
w o  d i e  haupts rch l ichen  Forderungen e r r e i c h t  s ind".  

(Diesen  Ausspruch  h a t  d i e  "Humaniti." a m  25. November  1945 re- 
p r o d u z i e r t  a l s  Beweis d e s  Verantwortungsbewußtseins "kommunist i -  
s c h e r "  M i n i s t e r  gegenüber  d e r  "Nation") .  Die wich t igs te  Forderung  
d i e s e s  Kampfes ,  d i e  s i c h  schon  unverkennbar  i n  d e r  F o r m  d e r  B<>- 
t r i ebsbese tzung  ze ig te ,  w a r  nicht  bloß 40-Stundenwoche, bezah l te  
Fer ien  und Kol lek t ivver t rags rech t ,  s o n d e r n  d i e  seHr deut l ich ange- 
melde te  Forderung d e s  Rechtes  d e r  Kontrol le  d e r  A r b e i t e r  ü b e r  d i e  
Produktion. Mit d e m  Linsengericht  d e s  V e r s p r e c h e n s  auf Schaffung 
von Bet r iebskomi tees ,  d i e  fak t i sch  e r s t  nach  K r i e g s e n d e  e i n e  s e h r  
dür f t ige  g e s e t z l i c h e  Grundlage  e r h i e l t e n ,  w u r d e  d i e s e  wich t igs te  
Forderung  d e r  A r b e i t e r  i m  Namen d e r  Volksfront"  abgebogen. D a s  
w a r  d a s s e l b e  Lied, d a s  auch  d i e  Ebert-Scheidemann 1918 gesungen 
und d i e  Folgen mußten d i e  g le ichen  s e i n :  Enttauschung d e r  A r b e i t e r  
auf d e r  e inen ,  Ers ta rkung  d e r  Reaktion auf d e r  a n d e r e n  Sei te .  A l s  
s i c h  d i e  wieder  vere in ig te  CGT (Al lgemeiner  Gewerkschaf t sbund)  
im H e r b s t  I938 gezwungen s a h ,  zu e i n e m  G e n e r a l s t r e i k  aufzurufen ,  
mußte  d i e s e r  unvermeid l ich  m i t  e i n e m  Fiasko enden.  Die  M a s s e n  
haben noch i m m e r  u b e r a l l  t e u e r  f ü r  d i e  Arbe i t sgemeinschaf t s -  und 
Volksfrontpolitik i h r e r  F ü h r e r  bezahlen m ü s s e n .  

Ebenso und noch s c h l i m m e r  in  Spanien. D o r t  w a r  i m  Apr i l  1931 d i e  
unha l tbar  gewordene  m o n a r c h i s t i s c h e  Regierung d u r c h  e i n e  republi-  
kan ische  e r s e t z t  worden ,  ohne d a ß  in d e m  r e a k t i o n ä r e n  C h a r a k t e r  
d e r  Bourgeoisie-Herrschaft  e i n e  wesen t l i che  Änderung e i n g e t r e t e n  
w a r .  Im S t r e i k  d e r  a s t u r i s c h e n  Bergarbe i te r  i m  H e r b s t  1934 z e i g t e  
s i c h  d i e  s o z i a l e  Spannung. Dem inst inkt iven Drängen  d e r  M a s s e n  
z u r  Vereinigung i h r e r  Klassenkraf t  in  e i n e r  g e m e i n s a m e n  Kampf-  
f ron t  g a b  d i e  Losung d e r  POUM (Vere in ig te  M a r x i s t i s c h e  A r b e i t e r -  
p a r t e i )  z u r  Schaffung d e r  "Alianza O b r e r a "  ( ~ r b e i t e r - ~ l l i a n c e )  d e n  
k l a r s t e n  Ausdruck .  Bre i te  M a s s e n  d e r  beiden g r o ß e n  Gewerkschaf t s -  
o rgan isa t ionen  ( d e r  a n a r c h i s t i s c h e n  CNT und d e r  r e f o r m i s t i s c h e n  
UGT) s y m p a t h i s i e r t ~ n  m i t  d i e s e r  Losung, während  d i e  s p a n i s c h e  
kommunis t i sche  P a r t e i ,  d i e  noch i m  ul t raI inken F a h r w a s s e r  s c h w a m m  
und sie als "opportunist isch" bekämpfte .  Um d e n  Widerstand d e r  
a s t u r i s c h e n  B e r g a r b e i t e r ,  d e r  von d e r  Sympathie  d e r  b r e i t e s t e n  
M a s s e n  un te rs tü tz t  w u r d e ,  und d e r  s i c h  zu e i n e m  a l lgemeinen  poli- 
t i schen  Kampf zu entwickeln d r o h t e ,  z u  b r e c h e n ,  mußte  d i e  Regierung 
z u m  Einsatz  noch n ich t  " z e r s e t z t e r "  Marokkaner t ruppen  gre i fen .  
Daß d a m i t  a b e r  d i e  Kampfkraf t  noch nicht  gebrochen  w a r ,  s o l l t e  
s i c h  ba ld  zeigen.  



T i i i  I~c~l,r.i iai~ l l J . { i ,  fariticn d i e  Parlnmpntswahlen s t a t t ,  d i e  d e n  nunmehr  
i i i  ~ 1 c . i .  " \ 'o lksl i~i~i i t ."  v<.i't'inigtpn Komiiiiiriistc~n, Sozial is tcn und Li- 
11t.i ; i l c s r i  tlic, . i l io l i i t c~  I\lc.lii.tic.it I,rurtitc~ri. Scliori dies Walilergc1)nisse 
zt,i<ltc-ii, tian s i c . 1 1  t l i c ,  Ir~inkrwttcw rind t i i sk i .<~di t i t~ i~ tc~n  Libcralt>n, dank 
dic,s(,s i3iiiidiiiss~~s ; i i i I '  I\:ostt.ii dc'r A ~ - l ~ t ~ i t c ~ r ~ p a r t t ~ i c ~ i i  r-<~staui.icv.tc~n iintl 
cl(.iiiziifolgc tiaiiii ;iucli iii d c i  Rrgiri~riiig allt. dririgcnticn Rcforrnc,n, 
iiistx~sondt~i-C. die, A g r a r -  liiid I I e e t ~ t ~ s i ~ c ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ~  sabotic,i-en korintt.ri. Ari 
c1c.n Al>l>riii d e r  parasitiii-t.n (it~ricralscliqiic. (auf reichl ict i  hiiridert 
Soltlatctri karii c X i r l  Gi.riei a l  ) iinci dit\ clririgend riotwt~iicligt~ Agrarrefor.rii  
wagt(. sic,li clicl R(.qicv-ring nicht ht,rari. Mit Rücksicht auf i h r e  libe- 
ialt..ii \'c,lksTr-oritqc~~ios.;c~ri horiiitc vor\ rlcr KPSp ( s e l b s t  wenn sitl  
dazu iiit~iq g c - u ~ ~ s c ~ r i  w9r-c') t i i ~  I-<\volutionRre Massc,rikraft nictit ent- 
f e s s c ~ l l  wr.rcic.ri, d i e  allc\iii Ordiiiinq schaftcn koririte. IJrriqeketirt 
Iialf dir. Kl'Sp ic'tzt \ c a r k e r  m i t ,  dit, St rc~ik l~ewcgui igm wie z .  B. 
dt.1- l laT(~i iai . l~t~i t i~i-  i r i  ~ l a l a g a  zu ulit<,rdrückc>n uritl r l i c  tiouerri ari d e r  
Aiiftciluriq d c s  ntlt~ligcri und kir.chlicher1 (~roßgrur i t l t> t~s i tzes  ziirück- 
zulialttm. So sclil~igc~ri dit' Gcn~.r:ilc a m  19. .Tuiii 1936 los .  Mit f a s t  
bloßc~ri I l9ridcri \~rircien s i e  in  dcn tlauptstiicltcri lind Iridiistriczcntren 
von dcri I\Iassc~ii ~tii~iickgc~s~lili~q~~~i. 30 von dcln 49 spanischeri Pro- 
v inzen ,  darun t ix r  a l l e  t'rovinz<>n a n  b<.idt.ii M e e r e s k ü s t e ~ n ,  wiirden 
d e r  Generals i .cvol te  e n t r i s s e n .  

A b e r  d i e s e r  s i ~ g \ . n r  1 , .  i n ,  Aitfschwiinq \viirric~ \,ic-.l w e n i g r r  d u r c h  
d a s  Eingreifen t l i t1~1.s  und V i i c ~ n l i n i s  a l s  iliii L I ,  z r r c , % t z e n d e  
Gift d e r  Volksfrontpolitik zuiiichtc- gcriiacht.  " E i s t  rlrri kr.ic?q gewin- 
nen iind dann d i e  Revolution machen!  " ,  w a r  d i e  Losung t ler  Volks- 
f ront-Kommunisten,  d e r  d i e  l ibera len  i'otlfeiridc <iryr proletarischen 

Revolution, d i e  Acana und Miaja  8F Co. b e g e i s t e r t  z i is t inimten.  Wäre 
Lenin 19 17 e i n e r  so lchen  Losung gefolgt ,  danri ha t te  e r  s ich  auch  in 
s e i n e r  Volksfront  m i t  K e r e n s k i  gegen Kornilow verbünden niüssen.  
A b e r  Lenin ha t  d a m a l s  den  Kampf gegen Kornilow mi t  dcbm Kampf g e -  
gen  Kerensk i  verbunden und so d e n  Sieg d e r  Revolution vorbereitet. 

e r  r e p u b  
, m a n  m 

Daß d i e  KommunisL„,  „, "ganien e inen  a n d e r e n  Weg a l s  d e n  Lenins 
verfolgten,  ha t  Stal in  s e l b s t  unzweideutig ausgesprochen .  In s e i n e m  
Brief a n  Largo Caba l le ro  vom 21. D e z e m b e r  1936 hieß es: 

"Die s p a n i s c h e  R ~ v o l u t i o n  bahnt s i c h  i h r e n  Weg, d e r  in v i e l e r  
Hinsicht  vcrsch icden  i s t  von d r m  Weg, den  Riißland durchlau-  
fen hat. .  . E s  i s t  s e h r  wohl mtiglich, d a ß  d e r  p a r l a m e n t a r i s c h e  
Weg s i c h  i i i  Spanieri a l s  e i n  w i r k s a m e r e s  blittel f ü r  d i e  revolu-  
t i o n ä r e  Entwicklung a l s  in Rußland t , rweiscn \ \ i rd . .  . blan muß 
d i e  F ü h r e r  di l ikanischen Par te i  nicht  abs toßen ,  s o n d e r n  
i m  Gegentei l  uß s i e  heranz iehen . .  . Es i s t  i n s b e s o n d e r e  



notwendig, d e r  Regierung d i e  Unterstützung von Acana und se i -  
iicr Gruppe  zu s ichern . .  . D a s  i s t  notwrndiq,  um d i e  Feind<? 

S p a n i ~ n s  (larai) zu hin(l(\rri, sie. a l s  pine kornrnunist ische R<,gic,- 
r ~ i n g  zii tic.trac.titen und s o  i h r e  offenc: :iori z i ~  verhütcr i ,  
d i e  d i e  grijntc, Gefahr  f i i r  d a s  repuhlik Spanien d a r s t e l l t .  
(veröfferitlicht in "Ncw York Times"  V . 39 vom ehcma-  
' n Gesandten  Araqi i is tan)  
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Lasse g e h i n d e r t ,  i h r e  vol le  Kraf t  z u r  CTntcrstiitzung d c r  span ischen  
zvolution e inzuse tzen .  Wo111 haben d i e  f ranzös i schen  Volkcfrontfüh- 
E r  llFlugzeuge und Kanonen f ü r  Spanien" v c r l a n g t ,  a b e r  s i c h  auch 
Leichzeitig d e r  f a m o s e n  "Nicht intervent ion" un te rworfen .  
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arlamcri t  zu s t l i rken,  d i r se rn  d i e  in den  A r b e i t e r -  und Solda tcnrä ten  
pontuii c~ntstan<ic~nc Kraf t  engcgcngcs t<~l l t  tiAttcn, diirch <,ine program-  
iat iscl i  fc.stg<.lt~~tc- Propaganda f i i i '  t l i c .  Vcrgescl lschaftung c1c.r Hnnkrri, 
cliliissi~liri<liistttieri iiii(1 V~~ikc*l i i~sanläqc. i i ,  fiir c i r i e  revolutioriiiro Aiif- 
-ilring dcts (;i.oßgr-iiriclbc~sitzcs ari i l i ~  I3aii<>r.ri, fiir <las  Rectit auf natio- 
a l v  IrnobliSngigkeit d<.r Koloriicn usw.  cicm Ausqc~beiitetcn (11,ii <.inzig * 

iiigliclicn W1.g zu i h r e r  Befreiung vor1 I'iisctiistisrtic~r und kapi tül is t i -  
c l i r r  ITnterdrijckung geze ig t  hä t ten ,  dniiri IiAttc? nirlit  n u r  die, Kraft  
er b lassen  iiii republikanisch(.n C;cbii.t airls b ~ s t t .  gc~stcigc~i- t ,  soritlcrn 
ucti d i e  Sympathie  d e r  Massen  ini Franco-Gebic't - aiich iri t1c.n Kolo- 
i en  - iri s te igendem Maße gr.worin<.ri iind daini t  d i e  tnilitt irisctie K r a f t  
er Fasch is ten  z e r s e t z t  werden  können. Gestützt  auf r i r i c -  Politik, wie  
i e  auch  Lenin irn Kerenski-Rußland e r fo lgre ic l i  arigrwandt h a t t e ,  
onnte d i e  s p a n i s c h e  Revolution gegenüber  d e r  Gefalir t ier  iriiperialis- 
ischen Invasion mindes tens  e b e n s o  wic  s e i n e r z r i t  d i e  jurigr Sow,jet- 
nion auf d i e  Hilfe d e r  f ranz6sischt .n  und engl ischen A r b e i t c r k l a s c e  
echnen.  Die Kominte rn  wurde  i m m e r  unfäh iger ,  den  inst inkt iven 

r M a s s e n  f ü r  d i e  SU bewul ~ i i s d r u c k  
nicht  fähig,  d i e s e  k1asst.r zu t.r-fas- 

1er Basis gleichberecht igt i  Intcsrna- 
ionale möglich gewesen  w ä r e .  Aber  wenn schon txin -„„„ „le  posi-  
iven Erfahrungen d e r  r u s s i s c h e n  Revolution in1 I l iriblick auf d i e  Ge- 
s h r  d e r  i m p e r i a l i s t i s c h e n  Invasionsabsichten iib6.t-sali, wenn er d e n  
ilau'ben Lenins a n  d e n  "wichtigsten lind teuersten ßuridesgenossen, . 
as e u r o p ä i s c h e  und a m e r i k a n i s c h e  Pro le ta r ia t "  v e r l o r e n  o d e r  viel- 
e icht  auch  n ie  b e s e s s e n  ha t te ,  w a s  konnte d a s  span ische  I ' roletar iat  
ann  von e i n e r  Pas ionar ia  o d e r  J e s u s  Hernandez  m e h r  ver langen?  
) i e s e  hat ten d u r c h  d i e  k r i t ik lose  Befolgung d e r  Volksfront-Politik in 
panien e r r e i c h t ,  w a s  d i e  KPD-Führung d u r c h  e b e n s o  blind e r g e b e n e  
tefolgung d e s  u l t ra l inken  K u r s e s  in  Deutschland e r r e i c h t  ha t te ,  näm- 
ich d i e  Nieder lage  d e r  A r b e i t e r k l a s s e  und e inen  wei te ren  Sieg d e s  
a s c h i s m u s .  
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i ährend  s i c h  d i e  gese l l sch  Jng in d e  
m e r  inniger  verf locht  und i m m e r  in te rna t iona le r  g e s t a l t e t e ,  vollzog 
s i c h  innerha lb  d e r  Kominte rn  d e r  umgekehr te  Prozeß.  S ie  v e r w a n d r l  
t e  s i c h  u n t e r  S ta l ins  Führung a u s  e i n e r  damal igen  Weltpartci  i m m e r  
m e h r  zu e inem spez i f i sch  r u s s i s c h e n  Par te io rgan .  Ungewollt niußte 
italins Kominternpoli t ik  z u r  Isoliei Sowjetunion hcit rageri. Je 
n e h r  es s i c h  aber, b e s o n d e r s  nach :his t ischen Sieg<' in 

rung d e r  
d e m  fasc 



Deutschland und Spanien, zeigte,  daß d i e  Widersprüche d e s  kapitalis- 
t ischen Weltsystems zu erneutem Wsungsversuch durch  einen zwei- 
ten Weltkrieg treiben mußten, des to  s i ch tba re r  wurde damit  d i e  dro- 
hende Gefahr für  d a s  soz ia l i s t i sche  Rußland. 

Es besteht  kein Zweifel da rübe r ,  daß Stalin vom entschlossenen Willen, 
d i e  Sowjetunion zu verteidigen,  ebenso  beseelt  wa r ,  wie Lcnin. Aber 

d e r  Weg und die Mittel für  d i e se s  Ziel  waren von zwei völlig ve r schk-  
denen Gesichtspunkten best immt.  Lenin kannte den Weg, auf dem d ie  
noch schlummernden Prole tar ie rmassen  d e s  Westens z u r  befreienden 
Tat herangeführt werden konnten und er w a r  durch  nichts  von se inem 
Glauben an  den For tschr i t t  d e r  Weltrevolution abzubringen, durch d i e  
al lein d e r  SU d ie  ausreichende Sicherheit  gebracht  werden konnte. 
Stalin kannte d iesen  Weg nicht. Dadurch kam er zu r  Anwendung fal- 
s c h e r  und einander i m m e r  mehr  widersprechender Mittel. Die fal- 
s che  Kominternpolitik führte ihn zu dem Trugschluß, daß d i e  UdSSR 
von dem - nach se ine r  Meinung unfähigen - Weltproletariat keine ak- 
tiv<. Hilfe e rwar t en  könne, daß s i e  s ich  deshalb nicht nur  a u s  e igener  
Kraft  verteidigen,  sondern da rübe r  hinaus zu dem schwachen west- 
lichen Proletariat  den Sozial ismus "bringen" müsse .  

Genau s o  wie vor dem Oktober 1917 im russ ischen,  s o  war  s i ch  Lenin 
nach 19 17 auch irn internationalen Maßstabe völlig s i che r ,  den Geg- 
ne r  mi t  dessen  eigenen Truppen schlagen zu können. In d e r  Schaffung 
kommunist ischer Landesparteien, in d e r  Heranbildung von F~ihrungen,  
d ie  fahig wurden, zu e ine r  selbständigen politischen Stellungnahme zu 
den verschiedenen vorhandenen und neu auftauchenden Problemen d e s  
Klassenkampfes in ihrem Lande, in d e r  Vereinigung und solidarischen 
Zusammenarbeit  so l che r  verantwortl icher Sektionsleitungen, in d e r  
Führung d e r  internationalen pro le tar i schen Bewegung durch  d i e  kom- 
munist ische Weltpartei, s ah  Lenin d i e  unerläßliche Voraussetzung 
dafür ,  daß d e r  Komintern im Weltmaßstabe d a s  gelingen mußte,  was  
d e r  bolschewistischen Partei  19 17 in Rußland gelungen war .  Weil Sta- 
l in d i e se  Voraussetzungen nicht erfül len konnte, umgekehrt  soga r  
durch  se ine  Maßnahmen, wie zum Beispiel Absetzung mißliebiger 
Sektionsleitungen, Verpflichtung d e r  Sektionsleitungen z u r  Durchfüh- 
rung einander widersprechender "Linien", unmöglich machte ,  mußten 
d i e  revolutionäre Entwicklung unterbrochen und d i e  Arbei te rmassen  
kampfunfähig gemacht werden. 

Auch d a s  g re l l  aufleuchtende Warnungssignal Spanien ha t  Stalin von 
dem verhängnisvollen Volksfrontkurs nicht abbringen können. Es gab  
fü r  ihn keinen bes se ren  Weg. So wenig d a s  ru s s i s che  Prole tar ia t  a u s  
e igener  Kraft  d i e  soz ia l i s t i sche  Revolution vollenden kann (Lenin), 
s o  wenig kann d e r  politische Verstand d e r  russ ischen Führung für  



s i t - l i  , i l l ( ~ i r i  Lii~.;~.t.iclic~ri, ii tri rins q(>sarnte  Weltproletar iat  planmäßig 
;iiiI tli.11 i ' i ( , l i i  i(.ii,ii W(.q zri hrinqcri. D a s  in Spanien und F r a n k r e i c h  v e r -  
. s i i t . l r t t ~  Volh~l'i.oritcxpc~i-iiiient vt~rsi ic l i te  .Staliii angcs ich ts  d e r  zunch- 
i i i ( ~ i i t I < ~ i i  l~.;cliistisclrcn C;~xfahi- fiir Riißlanti s e l b s t  im iriternationalen 
ilaliiiic~ii wii.ksanit>i. zii gi-staltcn. llrn dc.n e r s t a r k t ( ~ r i  iind zuiii Angriff 
iibt~rgc~lieridcn I~asrkiisiiii is,  di t \scni  soziisagcw "am w(.it.csten i m p e r i -  
a l is t iscl i"  t~r i twickt~l tc~n Flügc~l t1r.r Doiii-g<.oisic. irn Buridc mi t  clen "we- 
riigcar weit"  <~r i twick t~ l tc~n  I;liigt.ln, d .  h .  irn Buridc mit t1c.n "d<~niokra-  
t i s c h c ~ i "  Tiiip<~ri;llistcn ZU sclilagen, scliicn d a s  rriöglich zu w i n .  Für  
t l i < ~ s t ~ s  U i i i i c l i i i s  t>cdiii-ftc, cs kc incr  Koiriintern, d i e  j a  zurii Karnpfe ge-  
gt>n d i e  gc.saiiitt, I3oiii .g~~»isic~ g<'scliaffcn w a r .  Dazu erschi t ,n  d i e  Sow- 
j ~ ~ t c l i ~ ~ l o i t i a t i t ~  vtillig ai isreichi~rid.  Und dariiit d i c  - noch u n t m  dem al- 
tcii Narricn t ~ x i s t i c ~ r ~ ~ ~ r i d c n  - kornriiuiiistischc~n Laridesscktioiic~ii i h r e  
iieiic Rollt. sl)ic.lci~ koniitcn, schienc.ri s i e  d u r c h  i h r e  national(,  Volks- 
froiitiiolit ik <jt~iiiigt.iicl v o r b e r c i t ~ t .  

Die  iriiinci noch cjtblit~jtt- tloffnung d c r  d (~mokra t i sche i i  I m p c r i a l i s t c n ,  
d a ß  Hi t lc r  sicli  iih(.r. I'olen 1iiiiwt.g zuniichst gegen  d i e  SLT wenden und 
ilinen soriiit tlic c~r\ i~üi iscl i tc  7 .1ischaucrrol le  ges ta t t en  w ü r c l ~ ,  h a t t e  
d a s  Zustandckoirinien t1t.r eirr-opäischen Volksfront  iin Soninier  1939 
v e r z ö g e r t .  Stalin gc'laiiq es, d u r c h  den Freundschaftspakt  m i t  t l i t l e r  
a m  23. Aiigust 1939 d i e  i inrni t te lbare Gefahr  f ü r  ciic SU abzuwenden 
und d i e  stilleri  tloffnungen d e r  "Demokrat ien" zu ent täuschen.  S o  
schwier ig  auch d i e  Stellung d e r  wes teuropä ischen  Kommunis ten  d u r c h  
d i e s e  u n e r w a r t e t e  Wcndung Stal ins  geworden  w a r ,  d c r  Pakt w a r  u n t e r  
d e n  gegebenen Umstiiriden unvermeidl ich.Die fa l sche  Komiriternpoli- 
t ik  hat  d e n  fasch is t i schen  Sieg in Deutschland und Spanien nicht  v e r -  
h inder t .  Desha lb  w u r d e  d e r  Pakt bei  Kr iegsausbr i ich  notwendig. S o  
begann d e r  s t e r b e n d e  d e u t s c h e  Kapital ismiis  den  Kampf u m  s e i n e n  
"Lebensraum ' I .  D ie  Spekulation H i t l e r s  , d i e  Westmiichte im Blitz- 
k r i e g  zu e r l e d i g e n ,  e h e  A m e r i k a  e ingre i fen  konnte,  b r a c h  a m  zähen 
Widerstand Englands z u s a m m e n .  D e r  dadurch  erzwiingene Versuch  
H i t l e r s  z u r  Niederwerfiing Sowjetrußlands schuf d i e  Grundlage f ü r  
d a s  Kriegsbündnis  d e r  demokra t i schen  I m p e r i a l i s t e n  m i t  d e r  SU. 
Im Bunde m i t  d e n  Demokra t icn  wurde  d a s  f a s c h i s t i s c h e  Deutschland 
und s e i n e  Satel l i ten gesch lagcn .  Stal ins  Volkdrontpol i t ik ,  d i e  in 
Spanien v e r s a g t e ,  sch ien  ini internat ionalen Maßs tab  bes tä t ig t  zu s e i n  

A b e r  d i e s e r  S c l i ~ i n  e n t s p r a c h  nicht  d e r  Wirklichkeit.  In Wirklichkeit 
v e r t r a t e n  d i e s c  Demokra t ien  a l l e s  a n d e r e  als etwa d i c ~  "weniger  wei t  
imper ia l i s t i sc l i c~n  E l r ~ r n ~ n t c ~  d e s  Finanzkapi tals" .  D i e s e  Deniokrat ien 
ha t ten  s i c h  rnit d e r  SU niclit ve rbunden ,  u m  e t w a  einen "ideologi- 
schen"  Kr ieg  gegen  den  F a s c h i s m u s  zu führen ,  s o n d e r n  um i h r e  zu- 
d r ing l ichs ten  i r i iper ial is t ischen Konkur ren ten  zu bese i t igen :  um da- 
m i t  i h r e  Rechnung m i t  d e m  deutschen  I m p e r i a l i s m u s  endgültig zu be- 
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gleichen, die sie 19 18 a s Y o r  den revolutionären Auswirkun- 
gen aufschieben mußten. D, km Standpunkt d e r  sogenannten 
"ideologischen Gegensätze" sich s e h r  viel besser mit einem faschis- 
tischen Deutschland a l s  mit d e r  SU verständigen konnten, haben ih re  
Invasionsversuche von 1917 bis 1921 in Rußland und ih re  freundliche 
Duldung und Unterstützung Hitlers von 1933 bis nach München bewie- 
en. W e i l  i h re  imperialist i  qensa tze  gegenüber ihren hung- 
igen Konkurrenten gröRer .ls ih re  kapitalistischen Gegensät- 
e gegenüber dem sozialisi ußland, mußten s i e  sich mit  d e r  
-U verbünden. 
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'Wir wollen nicht d ie  unangenehme Möglichkeit ignorh 
d i e  Menschheit im schlimmsten Falle noch einen zweit 
r ial ist ischen Weltkrieg erleben wird, wenn die Revolut-.. 
t ro tz  d e r  mehrfachen Ausbrüche der-Massengärung und Massen- 
empörung und trotz unserer  Bemühungen a u s  diesem Krieg nicht 
geboren wird. I' 

Diese vorsichtige Einschätzung Lenins aus  dem J a h r e  1916 - im ",Ni- 
l i tärprogramm der  proletarischen Revolution" - hat sich leider bestä- 
tigt: t ro tz  des  Oktobersieges in Rußland, trotz de r  Schaffung d e r  111. 
Internationale, auf d ie  Millionen gehofft hatten, daß s i e  besse r  als die  
11. Internationale einen nochmaligen Weltkrieg verhindern würde. 
Doch durch den Oktobersieg von 1917 und die siegreiche Behauptung 
d e r  Sowjetunion e inersei ts  und das  Auftauchen faschistischer Staaten 
andererse i ts  hatte sich das  Weltbild von 1939 gegenüber von 1914 
weitgehend verändert .  Es war k la r ,  da8 diese  veränderte Mächtekon- 
stellation auch eine dementsprechende andere Stellungnahme d e r  klas 
senbewußten Arbeiterschaft im bevorstehen( g e  erforderten.  

Darin l i e g t  dar Untwrrchiwd r i i l chon "Vwrseiiiws", dar Lenin a l s  luibvwrtreg br inberk tw 
und mPots4rn, dar h w t a  von n g a b l i c h m  Kouunistnn a l s  "goracht" gwpriesm d r d .  Hättwn 
dplals die Cl*amcwsu und Lloyd Gworgw und Yilson gwiagt. dwn Dwutschm i n  V w n i l l w r  zu . : r ~ o t a d i  d i k t i e r t  hat, dann h ä t t m  a l l e  Scheit h t  ~ s g e r w i c b t ~ u i  

I rbwi t r rk larw d u a l s  davon abzuhaltwn, i h r  5-91 ai Schickaal 
I r u  vereinigen. 
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Dic  Rcfoi,niistcn t rugen  dem insoweit  Rechnung, d a ß  s i e  z w a r  g a n z  
riclitiq i i i i .  clic. Nic-dcrlage d e r  fasch is t i schc~n  Staaten,  a b e r  auch  fiir 
die. I ~ < ~ t l i r i ~ l i i i i < ~ s l o s ~  Ilnterstützurig a l l e r  a l l i ier ter i  MYchte e in t ra ten .  
I)ic, Aiililiriqci Stcilins in d c n  al l i i<lr tcn Llinclern s c h l o s s ~ n  s ich  diesc.m 
St;iiidpiiiikt - jcdoch e r s t  nach anf5riglicherii Schwankc~n w ö h r ~ n d  d e r  
I,r.it d e s  d<.utscli-rnssisctien Freundsc~ia f t s l>ak tes  - uin s o  l e i c h t e r  a n ,  
a l s  r r  ,ja niit d e r  Volksfrontpolitik ident isch w a r .  Einc ta tsäct i l iche 
L<.itung d r r  111. Internat ionale  g a b  es nicht  m e h r .  Trotzki  hiel t  es f ü r  
dit. Aufgabe d e r  A r b e i t e r k l a s s e ,  d i e  Sowjet i~nion zu verteidigen.  A b e r  
iü i .  d i e  A r b e i t e r k l a s s e  a l l e r  übrigen Länder ,  sowohl d e r  fasch is t i sch-  
e n  a l s  auch  d e r  demokra t i schen  Länder übernahm 'rrotzki e infach d i e  
Losiing Lcnins a u s  d e m  e r s t e n  Weltkriege, d .  h. f ü r  d i e  Umwandlung 
d e s  i r i iprr ia l is t ischen K r i e g e s  in  d e n  Bürgerkr ieg  und d i e  Anwendung 
d e s  revolut ionnren Defai t ismus.  Sein Standpunkt e r w i e s  s i c h  a l s  s o  
unha l tbar ,  daß  s e i n e  eigenen Anhänger  von ihm abrückten .  Auch d e r  
l inke SAP-Flügel, auf d e n  Trotzki  1932 noch s o  viel  Hoffnung g e s e t z t  
h a t t e ,  v e r t r a t  im S o m m e r  1939 d e n  Standpunkt, d a ß  d e r  Arbe i te rk las -  
se n ich ts  wei te r  übr ig  b l ieb ,  a l s  u n t e r  d e n  Fahnen d e r  ~ l l i i e r t e n  ge-  
gen Hi t le r  zu kämpfen. 
E s  w a r e n  n u r  wenige von d e r  KPD ehedem a u s g e s c h l o s s e n e  Kommu- 
n i s ten ,  d i e  d e r  v e r ä n d e r t e n  Weltlage vom m a r x i s t i s c h e n  Standpunkt 

* 
Rechniing t rugen.  Ausgehend von d e r  veränder ten  Kräftevertei lung 
sahen  s i e  v o r a u s ,  d a ß  d e r  bevors tehende  Weltkrieg nicht  s o  w i e  d e r  
e r s t e  e in  r e i n  in iper ia l i s t i scher  s e i n  konnte,  wenn d i e  Sowjetunion - 
t r o t z  i h r e r  berech t ig ten  Bemühungen, außerha lb  d e s  Konfliktes zu 
bleiben - dennoch mi t  hineingezogen w u r d e ,  wenn sie a l s o  gezwungen 
w ä r r ,  in  g e m e i n s a m e r  Fron t  m i t  d e n  demokra t i schen  Imper ia l i s ten  
gegen den  fasch is t i schen  I m p e r i a l i s m u s  zu kämpfen.  Die  demokra t i -  
schen  Mächte konnten in d i e s e m  Kr ieg  n u r  i h r e  imper ia l i s t i schen  In- 
t e r e s s e n  v e r t r e t e n .  Rußland dagegen,  d a s  a l s  s o z i a l i s t i s c h e r  Staat  
ke ine  imper ia l i s t i schen  I n t e r e s s e n  haben konnte,  ver te id ig te  s i c h  a l s  
d e n  vorgeschobens ten  Posten d e r  Weltrevolution gegen  den konte r re -  
volut ionären Fasch ismus .  Es w a r e n  a l s o  ke ineswegs  d i e  gleichen,  
sondern  grundsä tz l ich  versch iedene  I n t e r e s s e n ,  d i e  s i c h  zu e i n e m  
zei tweil igen Bündnis im K r i e g e  gegen  d i e  fasch is t i schen  Mächte v e r -  
e inigten,  d i e  d i e s e m  K r i e g e  keinen eindeut igen C h a r a k t e r  gaben ,  son-  
d e r n  ihn zu e i n e m  sozusagen  g e m i s c h t e n  K r i e g e  machten.  
In e inem so lchen  K r i e g e  konnte d e n  Arbe i te rn  d e r  demokra t i schen  
Länder na tür l i ch  nicht  g e r a t e n  w e r d e n ,  d u r c h  d e n  revolu t ionären  De- 
f a i t i s m u s  f ü r  d i e  m i l i t ä r i s c h e  Nieder lage  i h r e r  Länder  zu wirken.  
Denn u n t e r  den  gegebenen Umständen  konnte d i e s e  Losung n u r  kon- 
t e r revolu t ionär  wi rken  und auf e i n e  ta t säch l iche  Unterstützung d e s  
F a s c h i s m u s  hinauslaufen. Und deswegen  konnte Tro tzk is  Losung von 
n iemandem e r n s t  genommen werden .  



Aber ebenso wenig entsprach auch die Losung d e r  Reformisten (die 
auch von den Stalinisten mit  dem Eintritt d e r  SU in den Krieg über- 
nommen wurde) d e r  tatsächlichen Lage und den wirklichen In teressen  
d e r  Arbeiterklasse.  So richtig d i e se  Losung betonte, daß d e r  Fa- 
schismus unter  allen Umständen geschlagen und vernichtet werden 
müsse ,  s o  grundfalsch war  d ie  Losung, d ie  den Arbeitern vorspiegel- 
t e ,  daß s i e  d i e se  Aufgabe nicht nur im Bunde, sondern auch unter  d e r  
uneingeschränkten Führung i h r e r  demokratischen Bourgeoisie tatsäch- 
lich durchführen könne, genauso wie im e r s t en  Weltkriege, unter  Ver- 
zicht auf die Vertretung i h r e r  spezifisch proletarischen Klassenin- 
t e r e s sen  und Wahrung d e s  Burgfriedens mit  i h r e r  demokratischen 
Bourgeoisie. Diese Losung ging von d e r  illusionären Vorstellung a u s ,  
daß die  demokratische Bourgeoisie willens und imstande s e i ,  nicht 
nur d ie  faschist ische Kriegsmacht zu schlagen und zu uernichten,son- 
de rn  auch den Faschismus se lbs t  auszurotten. Eine solche Auffassung 
beweist nu r ,  daß s i ch  ih re  Ver t r e t e r  t ro tz  a l l e r  italienischen, deut- 
schen und spanischen Erfahrungen weder über den wirklichen Charak- 
t e r  d e r  bürgerlichen Demokratie, noch über de ren  Verhältnis zur  fa- 
schist ischen Diktatur k lar  werden und deshalb auch d ie  wirkliche Stel- 
lung und Aufgaben d e r  Arbeiterklasse im Kampfe gegen den Faschis- 
mus  nicht begreifen konnten. Die vorbehaltslose Übernahme d ie se r  
Losung durch  die Stalinkommunisten war  nur d i e  Konsequenz des  
Volksfrontkurses , den d e r  VII. KI-Kongreß eingeschlagen hatte. 
Der  Faschismus i s t  i n  Wirklichkeit keineswegs - wie d ie  Reformisten 
glauben - eine  Ar t  anormaler  Auswuchs d e r  bürgerl ichen Demokratie,  
sondern d ie  Weiterentwicklung d i e se r  Herrschaftsform in d e r  Zeit  
d e s  sterbenden Kapitalismus, d. h. in d e r  Zeit ,  wo die  kapitalistische 
Klassenherrschaft  m i t  demokratischen Herrschaftsmethoden nicht 
mehr  aufrechterhalten werden kann. 

Der  Faschismus i s t  a b e r  auch nicht - wie Stalin auf dem VII. KI-Kon- 
g reß  formul ier te  - nur  d ie  Diktatur d e r  "am meisten chauvinistischen, 
a m  meisten imperial ist ischen Elemente des  Finanzkapitals", sondern 
d ie  Herrschaf ts form,  d i e  irgendein Napoleon Bonaparte, Mussolini, 
Hit ler  usw. im Auftrag und In teresse  d e r  gesamten Bourgeoisie aus- 
übt, wenn diese  se lbs t  d ie  Macht nicht mehr  halten kann. 

"Der moderne Staat ,  wie auch se ine  Form,  i s t  eine wesentlich 
kapital ist ische Maschine, Staat d e r  Kapitalisten, d e r  ideelle 
Gesamtkapitalist.  " Friedrich Engels : "Entwicklung d e s  Sozialis- 
mus  von d e r  Utopie zu r  Wissenschaft:' 

In s e ine r  faschist ischen Form,  i s t  d e r  Staat sogar  noch viel s chä r fe r  
ausgeprägt  d e r  ideelle Gesamtkapitalist,  auch wenn er mit  diktatori- 
s c h e r  Gewalt d i e  Selbständigkeit v ie ler  Einzelkapitalisten opfert ,  um 



d a s  System a l s  G a n z e s  b e s s e r  ver te id igen  zu können. An d i e s e r  Tat- 
s a c h e  wi rd  aiicli n ich t s  dadurch  g e s n d e r t ,  wenn e inze lne  Kapital is ten,  
o d e r  auch cinzelric Schichtrn d e r  kap i ta l i s t i schen  Ordnungshüte r  s i c h  
ai is  rnoralisclicn, r e l i g i ö s e n ,  r a s s i s c h e n  o d e r  sons t igen  ideel len Grün- 
d e r ~  voll d e ? ~ ~  fasct i is t ischen Gewaltrnethodcn n iehr  o<lcr  weniger  di-  
s ta i i z ie ren :  d a ß  i h r e  m a t e r i p l l e n ,  d .  h .  i h r e  A u s b e u t c r i n t ~ r c s s e n  nicht  
mt'tir mit  den iokra t i sch  verhü l l t en ,  s o n d e r n  n u r  noch rnit den  offen- 
b ru ta len ,  fasch is t i schen  G ~ w a l t m o t h o d e n  durchgese tz t  werden  kön- 
nen ,  macht  s i e  t r o t z  a l l e r  mora l i schen  Heulmeier-ei zu Teilhabern, 
zu lclitverantwortlichen, zii Mitschuldigen und zu tats:ichlichen Stüt- 
zen d i e s e r  fasch is t i schen  H e r r s c h a f t s f o r m  d e s  s te rbenden  Kapital is-  
mus .  Den A r b e i t e r n  vorzu täuschen ,  d a ß  s i e  i m  Bunde und u n t e r  Füh- 
rung  d i e s e r  Schichten d e n  F a s c h i s m u s  sch lagen  o d e r  g a r  a u s r o t t e n  
können, bedeutet ,  i h r e n  Kampf gegen  d a s  kap i ta l i s t i sche  S y s t e m ,  
d i e s e r  Wurzel d e s  Fasch ismi i s ,  inhal t los  rnachen,d.h. ,  d i e  A r b e i t e r -  
k l a s s e  in  e inem opfer re ichen ,  a b e r  völlig e r fo lg losen  Kampf zu schik-  
ken ,  in  d e m  s i e  von i h r e n  bürger l i ch  "demokra t i schen"  Bundesgeiios- 
Sen v e r r a t e n  und unweigerl ich gesch lagen  w e r d e n  muß. D a s  w a r  d i e  
unvermeid l iche  Konsequenz d e r  Losung, m i t  d e r  d i e  Reformisten und 
Stalinkommuriisten d i e  A r b e i t e r m a s s e  d e r  d e m o k r a t i s c h e n  Länder  
während  d e s  2. Weltkr ieges i r regc lü l i r t  tiaben. 

Vom marx is t i sch- len in i s t i schen  Standpunkt a u s ,  rnußte die Antwort  
auf  d i e  F r a g e  d e r  Arbe i te r schaf t  d e r  demokra t i schen  Länder ,  o b  s i e  
s i c h  und i h r  Land gegen den  Faschismiis  ver te id igen  m ü s s e n ,  m i t  ei- 
nem offenen J a  beginnen,  a b e r  gleichzei t ig  mußte  d e r  A r b e i t e r s c h a f t  
e b e n s o  offen e r k l ä r t  werden ,  wie  s i e  den  Kampf führen  m ü s s e ,  wenn 
d e r  F a s c h i s m u s  wi rk l ich  gesch lagen  w e r d e n  s o l l .  D i e s e s  Z i e l ,  a n  
d e m  einzig und a l le in  d i e  Arbe i tepk lasse ,  a b e r  ke ineswegs  d i e  impe- 
r i a l i s t i s c h e  Bourgeoisie  r e s t l o s  i n t e r e s s i e r t  i s t ,  w a r  n u r  zu e r r e i c h e n  
wenn d e r  Kampf gegen  d e n  F a s c h i s m u s  nicht  d u r c h  d i e  imper ia l i s t i -  
schen  Z i e l e  d e r  Bourgeoisie  g e h e m m t ,  sondern  d u r c h  d i e  revolut io-  
n ä r e n  Z i e l e  d e r  A r b e i t e r k l a s s e  konsequent  b i s  zum Siege  geführ t  
w e r d e n  konnte. D i e  A r b e i t e r k l a s s e  d e r  d e m o k r a t i s c h e n  Länder s t a n d  
be i  Beginn d e r  fasch is t i schen  Invasion v o r  e i n e r  ähnlichen Aufgabe,  
wie  d i e  f ranzös iche  Bourgeoisie  i n  i h r e n  Revolutionskriegen gegen  d i e  a 

konte r revolu t ionären  1nvasionsarmeen.So wie  d a m a l s  d i e  f r a n z ö s i s c h e  
Bourgeoisie  d i e  ä u ß e r e  Konterrevolut ion n u r  un te r  d e r  Bedingung be- 
s iegen  konnte,  d a ß  s i e  gleichzei t ig  j ede  Sabotage d i e s e s  Kampfes  - 
s e i t e n s  der inneren  Konterrevolut ion b r a c h ,  e b e n s o  h ä t t e  d i e  Arbei-  
t e r k l a s s e  d e r  demokra t i schen  Länder d e n  F a s c h i s m u s  n u r  dann wirk-  
l ich sch lagen  können, wenn s i e  un te r  Fortsetzung d e s  Kampfes  f ü r  
i h r e  eigenen K l a s s e n i n t e r e s s e n  d e r  r e a k t i o n ä r e n ,  m i t  d e m  Faschis-  
m u s  sympath i s ie renden  Bourgeoisie d i e  Führung d e s  K r i e g e s  gegen  



den Faschismus entzogen und in d i e  eigenen Hände genommen hatte. 
Nur durch die  Umwandlung d e r  imperialist isch geführten Verteidi- 
gung in  den revolutionären Freiheitskrieg wäre  es möglich gewesen, 
den Faschismus wirklich zu schlagen. 

Einen lebendigen Beweis für  d ie  Richtigkeit d ieses  marxistischen 
Standpunktes erbrachten die Erfahrungen de r  Widerstandsbewegung 
gegen die  faschistische Besetzung, insbesondere in Frankreich. Sie 
l iefer te  den Beweis fü r  d ie  Möglichkeit, den Krieg gegen den äußeren 
und inneren Feind gleichzeitig zu fahren. Aber d iese  Bewegung be- 
wies auch, daß s i e  ihren eigentlichen Zweck verfehlen muß, daß s i e  
den Faschismus nicht schlagen oder g a r  ausrotten kann, wenn die  
Arbeiterklasse nicht einmal ernsthaft darum kämpft, d ie  Führung 
dieser  Bewegung zu erobern.  Irregeführt von den sozialpatriotischen 
Parolen ih re r  opportunistischen Führer haben sich die  Arbeiter d e r  
Bourgeoisie und Generalsführung untergeordnet, haben s i e  fü r  
d ie  Befreiung ihres  Vaterlandes (das  nicht ihnen, sondern i h r e r  
Bourgeoisie gehörte) gekämpft, haben s i e  &mit de r  Bourgeoisie, 
ihrem Klas~enfe ind~wieder  fes t  in  den Sattel geholfen, sodaß diese  
ihnen jetzt mit  Hilfe de r  opportunistischen Lakaien die  Waffen wieder 
abnehmen und widerstandslos in das a l t e  Joch kapitalistischer Lohn- 
sklaverei  einspannen konnte. 

So hat d iese  Widerstandsbewegung den Beweis erbracht ,  daß s i e  ih re  
volle Kraft  nur dann entfalten konnte, wenn s i e  über das mit dem 
Kriegsende e r re ich te  Ziel d e r  nationalen Befreiung hinaus mit  dem 
gleichzeitig verfolgten Ziel de r  sozialen Befreiung weitergeführt 
werden konnte. Weil keine führende Kraft vorhanden war ,  d ie  das  
instinktive Sehnen d e r  Massen nach sozialer Erneuerung ih res  Lan- 
d e s  zum bewußten Inhalt ih re r  heroischen Widerstandsbewegung zu 
formen verstand, mußte die Bewegung nach d e r  nationalen Befreiung 
völlig inhaltlos werden und jede weitere Existenzberechtigung ver- 
lieren. Sie mußte ebenso abdanken wie einst  d ie  deutschen Arbeiter-  
und Soldatenräte 19 18 vor e iner  - mit Hilfe i h r e r  opportunistischen 
Lakaien - wieder gefestigten Bourgeoisie. 

Die t raur ige  Tatsache, da8 die  klassenverräterische Rolle d e r  re- 
formistischen Sozialpatrioten in diesem Kriege noch durch angebliche 
Kommunisten vers tärkt  und jede Opposition von den großen Partei- 
und Gewerkschaftcapparaten erdrückt werden konnte, hat dazu ge- 
führt ,  daß die  internationale Arbeiterklasse ohne jede eigene Klas- 
senführung a l s  bloßes Anhängsel d e r  Bourgeoisie durch die  t ros t lose  
Nacht d e s  Krieges geschleift wurde. Weil s i e  dem Einfluß i h r e r  blin- 
den Führung gefolgt w a r ,  weil s i e  im Kriege auf den Kampf fü r  ih re  
eigenen Interessen verzichtet hatte, konnte s i e  auch a m  Ende des  



Krieges nicht a l s  eine selbständige, von d e r  bankrotten Bourgeoisie 
unablidngige Kraft a l s  d ie  wirklich entscheidende Großmacht in Er- 
scheinung treten.  Ihre  revoiutionare Kraft ,  d ie  s ich  im e r s t en  W ~ l t -  
krieg durch Spartakus und die bolschewistische Par te i  Anerkennung 
verscliaffte und die Bourgeoisie mit  Panik er fü l l te ,  war  jetzt im 
Dienste des  Klassenfeindes mißbraucht worden. Die Siegesstrahlen 
des  Roten Oktober, d ie  d e r  internationalen Arbei terk lasse  am Ende 
des  e r s t en  Weltkrieges den Wpg ih re s  Wiederaufstiegs leuchteten, 
waren nunmehr durch Stalins national beschränkte Politik völlig ver-  
dunkelt. Die Preisgabe d e s  proletarischen Internationalismus hat 
auch d e r  111. Internationale d a s  Leben gekostet. 

Das  Versagen und d e r  schließliche Zusammenbruch d e r  
111. Internationale mußte s ich  um s o  h ä r t e r  auswirken,  weil d i e se r  
Sturz  von e ine r  viel höheren Warte a l s  d e r  S tu rz  d e r  11. Inter- 
nationale erfolgte. Aber d ie  Arbei terk lasse  hat  weder  Zeit  noch Ur- 
sache ,  zu resignieren.  Rücksichtslos nutzt d e r  Klassengegner ih re  
Schwäche aus.  Mit zynischer Schamlosigkeit bricht  er se ine  feier-  
lichen Versprechungen, d ie  er in se iner  Not machen mußte und 
zwingt d ie  Arbei terk lasse ,  weiter  zu kämpfen, zwingt s i e ,  i h r e  
Klassenkraft wieder organisatorisch zusammenzufassen,  nach 
zweckmäßigen Formen d e r  Organisation, nach besse ren  Methoden 
d e s  Kampfes zu suchen lind somit  d ie  Voraiissetzungen für  ihren 
Wiederaufstieg zu schaffen. 

Schon gegen Ende d i e ses  Weltkrieges begann s ich  die Arbei terk lasse  
wieder zu regen und nach internationalem Zusammenschluß zu s t r e -  
ben. Die kapitalistische Entwicklung se lbs t  so rg t  dafür ,  daß d e r  
internationalen Prole tar ierarmee immer  neue Bataillone zugeführt 
werden. Im In teresse  se iner  Erhaltung hat  d e r  Kapitalismus d i e  
Organisation d e r  Gewerkschaften in Italien und Deutschland zwar 
zerschlagen,  a b e r  d ie  Grundlage für i h r  Wiedererstehen niclit ver-  . 
nichten können. Diese vorübergehende Schwäche i h r e r  numerischen 
Stärke konnte durch Zuwachs in kapitalistisch neu erschlossenen 
Gebieten mehr  a l s  ausgeglichen werden.Neben den , 27 Millionen 
Russen erschienen jetzt d ie  jungen Kolonialgewerkschaften a l s  In- 
te ressenten  an  d e r  Schaffung e ines  neuen Weltgewerkschaftsbundes. 

Eine Welle "wilder Streiks",  d ie  um 1930 in Westindien und in den 
rhodesischen Kupferminen ausbrach,  veranlaßte d ie  englische 



kegierung, d ie  Aktion d e r  Labourparty und d e r  Trade Unions zu r  
gewerkschaftlichen Organisierung d e r  Kolonialarbeiter und Schaf- 
fung e ine r  gewissen Sozialgesetzgebung zu begünstigen. Besondere 
Gewerkschaftsfachleute wurden a l s  "Labourofficer" in d ie  Kolonien 
entsandt. Im Jahre  1942 wurde ein konsultatives Komitee a m  Kolo- 
nialamt geschaffen, dem sechs  Gewerkschaftsvertreter  angehörten, 
d ie  nach d e r  Goldküste, Rhodesien und Trinidad geschickt wurden, 
um dor t  Arbeitsnachweise, Schlichtungsorgane und ähnliche "Ver- 
söhnungs-Instrumente" zu schaffen. Wenn auch die herrschende 
Klasse d i e se  Einrichtungen im Kriege für  die Z w ~ c k e  d e r  totalen 
Mobilisierung für  s ich  ausnutzen konnte, so hat  s i e  ande re r se i t s  
die Kräfte organisieren müssen,  d i e  i h r  letzten Endes i h r e  Herr -  
schaft  bestrei ten werden. Die Schlußbilanz des  11. Weltkrieges zeigte 
immerhin,  daß das  imperial ist ische England ein volles Drit tel  se iner  
Handelsflotte sowie se ine  führende Rolle in d e r  Finanzwelt und noch 
manches andere  ver loren  hat ,  abe r  das  prole tar i sche  England hat 
neben anderem über 200 - wenn auch teilweise noch schwache - Ko- 
lonialgewerkschaften , d. h. einen neuen und jgenos- 
s en  gewonnen. Die Entsendung neuer und da lerer 
Gewerkschaften in Afrika,  Latein-Amerika ndes- 
zentralen mit  Ca. 4 Millionen Mitgliedern zah l t ) ,  in den U b A ,  im 
Nahen und Fernen Osten und den Balkanländern hat  d e r  proletarischen 
Weltarmee ungleich g röße re  Massen nach diesem Kriege zugeführt. 
Gegenüber den Ca. 8 Millionen d e s  IGB im J a h r e  19 13,  und den ca.  
23 Millionen d e s  IGR im Jah re  19 19, gab es jetzt - ohne d ie  Russen - 
ca .  46 Millionen Gewerkschafter ,  von denen sich d ie  6 Millionen 
in d e r  AFofL dem WGB nicht angeschlossen haben. 
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Das r i e s ige  Anwachsen d e r  Gewerkschaftsbewegung i s t  natürlich 
noch keine ausreichende Gewähr für  den Wiederaufstieg der Gesamt- 
arbeiterbewegung, a b e r  es i s t  e ine  entscheidend wichtige Voraus- 
setzung dafür. Denn dar in  zeigt s i ch ,  daß d ie  Zahl d e r  ausgebeuteten 
Lohnsklaven gewaltig gewachsen i s t ,  die instinktiv begriffen haben, 
daß s i e  s ich  zu einem gemeinsamen Kampf vereinigen müssen,  d ie  
a l so  mi t  dem Eintritt in d ie  Gewerkschaften die e r s t e  Stufe d e s  
Klassenbewußtseins e r r e i ch t  haben. Ohne daß s ich  d e r  einzelne Pro- 
l e t a r i e r  dessen  voll bewuRt zu se in  braucht,  bedeutet jeder einzelne 
Eintritt in die Gewerkschaft tatsächlich eine Kriegserklärung a n  d ie  
Kapitalistenklasse: denn d e r  ausgesprochene Zweck, den d e r  einzel- 
ne Prole tar ier  und auch d ie  große  Masse  mit  Hilfe d e r  Gewerkschaft 
e r re ichen will,  die ausreichende Sicherung se iner  Existenz, i s t  
nicht ande r s  zu verwirklichen, a l s  durch die Abschaffung d e s  Lohn- 
sys t ems ,  d.h. durch den Sturz d e r  Kapitalsherrschaft .  
Als fundamentale Tatsache hat Marx schon vor  hundert J ah ren  fest- 



g e s t e l l t ,  d a ß  d i e  A r b e i t e r k l a s s e  i n  i h r e r  groi3en Zahl  d e n  e inz igen  
Vortei l  gegenüber  d e m  Kapital  bes i tz t ,  d a ß  a b e r  "die M a s s e  n u r  dann 
ins Gewicht  fä l l t ,  wenn Organisa t ion  sie zusamrnenfaßt  und e i n  
Wille s i e  le i te t ."  

D e r  spontane Z u s t r o m  d e r  Massen  zu d e n  Gewerkschaften und i h r  
S t reben  nach in te rna t iona lem Zusammenschluß i s t  e i n  g länzender  
Beweis d a f ü r ,  wie  d i e  p r o l e t a r i s c h e  K l a s s e  t r o t z  a l l e r  s c h w e r e n  Nie- 
d e r l a g e ~ ~  und Rückschlägr ,  t r o t z  a l l en  ka tas t ropha len  V e r s a g e n s  i h r e r  
Führungen i n  u n b e i r r b a r e m  e l e m e n t a r e n  Instinkt i m m e r  wieder  d i e  * 

Voraussetzungen zu e r fü l len  siicht,  d i e  i h r  d i e  Ausnutzung i h r e s  ein-  
zigen Vor te i l s ,  i h r e r  zahlenmäßig e rdrückenden  Uberlegenhei t  gegen  
d a s  Kapital e rmögl ichen .  Von s i c h  a u s  schaff t  s i c h  d i e  A r b e i t p r k l a s s e  
i h r e  Organisa t ion ,  von s i c h  a u s  i s t  sie von d e m  inst inkt iven Willen 
b e s e e l t ,  f ü r  i h r e  K l a s s e n i n t e r e s s e n  zu kämpfen ,  a b e r  - und d a r i n  
l iegt  d i e  ungeheure  Schwierigkei t ,  die d e m  vollen einhei t l ichen und 
planmäßigen Einsatz  i h r e r  o r g a n i s i e r t e n  Kraf t  und d a m i t  d e m  ni i fs t ieg 
d e r  Gesamtbewegung hindernd i n  Wege s t e h t  - dazu bedarf  s i e  e i n e r  
wirkl ich revol i i t ionären Führung e i n e r  solcher .  revoliltioriäreri Vor -  
hu t ,  wie  s i e  s ich  d i e  r u s s i s c h e  A r b e i t e r k l a s s e  b i s  1967 schaffen kcnn- 
t e .  Inwieweit d i e  Fiihrung odpr  r i c h t i g e r  gesagt d i e  versch iec le r i~n  
vor, vornhere in  nicht g e r a d e  s c h r  eirihcItlic?,en FOhrergarn i tu rcn ,  dic 
bei Krieg-jende iim d i e  Beeinfi.ussung de r  wiedvr  neii e n t s ? c f i c n d ~ n  in- 
ternat ionalen G e w e r k s c h a f t s b r w e g i ~ n ' ~  r n i t ~ i i ~ a n d e f  kämpf ten  - in  d e r  
Lage s e i n  konnten,  ciern inst inkt iven Wi1lc.n d e r  Mnsc.en bewi~nten  Aus- 
d r u c k  zu geben und i n  e inen  b iwunt  eir.!>eitlichen Willeii u:i f o r m e n ,  
d e r  d i e  ' J~ri?usr i tz i i r?g des :*iieiieraufstiegs ist., hat s i c h  iri de r  ;;or- 
bereituni! und Du~chi'iilirrlng d r s  W ~ l t q r w e r k s c h a f t c k o n g r e s c ~ s  zeigcii 
müssen .  
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Die  entscheidend wichtige Aufgabe d e r  Lontfontlr G ~ ~ w c ~ r ~ k s c l i a f t s k o n -  
f e r e n z  bestand d a r i n ,  d e n  s ta tu ta r i schen  Rahmen vorzubere i ten ,  in  ' 

welchem d i r  gewerk :h organi  vIassen internat ional  
e r f a c t  und irn Geist1 e u e n  Wel jchaftsbundes geführ t  
werden  k o n y t ~ n .  Da e Lösilng l a f g a b i  wesnnt l i rh  kom-  
p l i z i e r t e r  als nach dem 7 .  Weltkrieg erweispri  sn l l t c  , obwohl es  d i ~ s -  
m a l  keine Differenzen mi t  "Brsicgten" g a b ,  ze ig te  s i c h  b e s o n d e r s  
in  d e r  mühsel igen sechrmonat iyen  Arbe i t  d e r  a d m i n i s t r a t i v ~ n  ICorn- 
rniss ion z u r  Aiisarbeitung d e r  Statuten.  Fiir d i e  end iü l t ige  Formu- 
l i e rung  d i e s e r  Statuten milRte dann noch tagelang h i n t e r  d e n  Kul i ssen  
d e r  P a r i s e r  Tagung m e h r  gefe i l sch t  a l s  gekämpft  werden .  
In d e m  hartnäckigen Ringen d e r  a l t en  A m s t i r d a m e r  G a r d e ,  d i e  das 
Drängen d e r  M a s s e n  nach in te rna t iona le r  Gewerkschaf t se inhe i t  d u r c h  
e infache  Wiederherstel lung i h r e s  v e r  , JGß auszuni.itzen v e r -  
such ten ,  mi t  i h r e n  r u s s i s c h e n  Gcgen , d i e  umgekehr t  d i e  so-  

k r a c h t ~ n  
s p i e l e r n  



fort ige Gründung e ines  völlig "neuen WGB" e r s t r eb ten ,  schien d i e  al- 
t e  Kampffront zwischen "Moskau und Amsterdam" wiederentstanden 
zu sein. In einem gewissen Sinne traf  d a s  auch tatsächlich zu und es 
lag nicht an  den Amsterdamern,  daß d i e se r  sachlich vorhandene und 
auf die Dauer nicht zu überbrückende Gegensatz weder auf d e r  Lon- 
doner noch auf d e r  Par iser  Konferenz k lar  zum Ausdruck kam. 

Arnsterdam war  1945 noch genauso wie 1914 und 1919 ein internatio- 
nal angestr ichener Verein von rabiaten Verteidigern kapital ist ischer 

b 

Vaterländer und mußte daher d i e  Russen a l s  Ver t r e t e r  e ines  sozial is-  
tischen Vaterlandes a l s  Fremdlinge betrachten. Wenn s ich  d i e  Amster- 
damer  dennoch mehr  d e r  Not gehorchend a l s  a u s  f re iem Triebe zu 
dem Versuch e iner  Verbindung mi t  den Russen bequemten, dann ein- 
mal unter  dem Druck des  Massenwillens, ande re r se i t s  a b e r  auch a u s  
d e r  - le ider  nur zu s e h r  begründeten - Hoffnung, daß s i e  von dem 
Moskau von 1945 weitgehende Konzessionen e rwar t en  durften. Die 
zwei weiteren Hauptaufgaben d e r  Londoner Konferenz ergaben kei- 
nerlei  Differenz: a l l e s  für den Sieg d e r  All i ierten zu mobil isieren 
und fur d ie  Zulassung des  neu entstehenden WGR und ebenso neu ent- 
stehenden Völkerbund zu wirken. Das  steht  z u r  prinzipiell refor-  
mist ischen Auffassung nicht im Widerspruch. Im gleichen Maße je- 
doch, wie die Chancen für  d ie  Fortsetzung d e r  Amsterdamer  Ban- 
krottpolitik stiegen, rnußten d ie  Hoffnungen d e r  Massen auf d i e  neue 
Gewerkschafts-Internationale enttäuscht werden. 

Der  2 .  Weltkrieg war  beendet, a l s  a m  25. September 1945, dem 
50jährigen Gründungstag d e r  französischen CGT (Allgemeiner Ge- 
werkschafts-Bund) d i e  Delegierten von 56 Ländern (de r  neue Völker- 
bund hatte nur 51) z u r  Gründung d e s  WGB zusammentraten.  Am 8. 
Mai ha t te  Deutschland und arn 17.8.1945 Japan bedingungslos kapi- 
tul iert .  Am 25. April  hatte d e r  neue Völkerbund, unter  d e r  F i rma  
d e r  "Vereinten Nationen1' in San Francisco d a s  Friedensgeschäft wie- 
d e r  eröffnet ,  mi t  dem se in  Vorgänger in Genf Pleite gemacht hatte. 
In Potsdam hatten d ie  "Drei Großen" vom 17. Juli  bis  2. August 1945 
ih re  "unzerstörbare Einheit" nochmals besiegelt. 

Was a b e r  in den Reden s o  mancher Delegierten, namentlich der Kolo- 
nialdelegierten, auf dem Par i se r  Kongreß und in hunderten von Zu- 
schriften und Telegrammen, darunter  solche von Schiffsmanschaften 
auf hoher See einheitlich zum Ausdruck kam,  war  d e r  e lementare  



Wunsch d e r  66 blillionc~rqeine Internat ionale  z u  schaf fen ,  d i e  a l s  d i e  
~ n t s c h e i d c n d c  p r o l e t a r i s c h e  Großmacht  f ü r  d i e  Bcfreiung d e r  Arbei-  
t e r k l a s s e  und f u r  e inen  wi rk l ichen  Weltfrieden kämpfen könne. 

"Die sofor t ige  Griindung d c s  WGR entsprici i t  d e m  Verlangen d e r  
A r b e i t e r  a l l e r  Länder .  Wenn d e r  a l t e  IGB ke ine  e b e n  so lche  
mächt ige  Beihilfe von Deleg ie r ten  e r h a l t e n  konnte,  wie  d i e  ge-  
genwär t ige  Konferenz ,  s o  infolge s e i n e r  urizulängliciieri Metho- 

den.  Wir s ind  h i e r ,  um e t w a s  B e s s e r e s  zu schaffen",  
, 

s a g t e  e in  A u s t r a l i e r  und Lombardo  Toledano b e r i c h t e t e  von d e m  En- 
t h u s i a s m u s  d e r  A r b e i t e r  in  d e n  Icolonien Latein-Amerikas,  während  
d e r  Deleg ie r te  von Britisch-Neu-Guinea mi t  e r f r i s c h e n d e r  Deutlich- 
ke i t  s a g t e :  

"Solange w i r  nicht  e r r e i c h t  haben ,  d i e  A r b e i t e r m a s s e n  z u  mo- 
b i l i s i e r e n  und s i e  handeln zu l a s s e n ,  werden  w i r  noch s e h r  we- 
nig gemacht  haben.  Um gehör t  zu werden ,  b rauchen  d i e  Kol- 
n ia l -Arbe i te rn idssen  e inen  I n t e r p r e t e n ,  d e r  d e r  WGB s e i n  muß. " 
( Z i t a t e  ohne  b e s o n d e r e  Quel lenangabe in d i e s e m  und d e n  d r e i  
folgenden Kapiteln e n t s t a m m e n  d e m  "Le Peuple" vom 29. 9. 
und 6.,  1 3 . ,  und 20. Oktober  1945.) 

Gegenüber  d i e s e n  M a s s e n ,  d i e  inst inkt iv begriffen ha t ten ,  d a ß  e t w a s  
B e s s e r e s  unbedingt notwendig s e i ,  s t anden  jetzt  d i e  v e r s c h i e d e n s t e n  
F i ih re rgarn i tu ren ,  wie  zum Beispiel e i n  Schevenels  o d e r  C i t r i n e ,  d i e  
g a n z  offen e r k l ä r t e n ,  da8 sie sich e t w a s  B e s s e r e s  a l s  Arns te rdam 
überhaupt  nicht  denken können, und d i e  i n  d i e s e r  Meiriurig von e i n e m  
G r e e n ,  dem F ü h r e r  d e r  6 Millionen s t a r k e n  A m e r i c a n  Federa t ion  of 
Labour,  g a n z  offen und von so lchen  Leuten wie  z .  B. e inem Jouhaux 
e t w a s  weniger  cffen un te rs tü tz t  wurden. Auf d i e s e  Demokra ten  p e r  
exce l lence  t ra f  z u ,  w a s  M a r x  gesag t :  

"Auf jeden Fal l  geh t  d e r  D e m o k r a t  a u s  s e i n e r  schmähl ichs ten  
Nieder lage  e b e n s o  unbefleckt h inaus ,  wie  er unschuldig in d e n  
Kampf hineingegangen i s t ,  m i t  d e r  neu gewonnen Überzeugung,  
d a ß  nicht  er und s e i n e  P a r t e i ,  s o n d e r n  d i e  V e r h ä l t n i s s e  s i c h  än- 
d e r n  m ü s s e n .  'I 

(Kar1  M a r x ,  D e r  18. Brumaire . . .  , f ranz .  Ausg.  1945,  S. 36)  

Leider  ha t  s i c h , h i e r  a u c h  ze igen  m ü s s e n ,  daß  i h r e  m e h r  o d e r  weniger  
offenen K r i t i k e r ,  wie d e r  F r a n z o s e  Louis Sai l lant ,  d e r  CIO-Führer 
Sidney Hil lmann,  d e r  La te inamer ikaner  Lombardo Toledano und a u c h  
nicht  d i e  Russen Kusnetzow, Tarassow und Solowjew in d e r  Lage wa- 
r e n ,  d e m  v e r k r a c h t e n  IGB e t w a s  B e s s e r e s  entgegenzustel len.  



Auf d i e se r  Pa r i se r  Tagung standen sich auch nicht s o ,  wie 1919 in 
Amsterdam , die  "Sieger" und die "Besiegten" gegenüber. Hier  
brauchten keine "Besiegten" ihr  öffentliches Schuldbekenntnis am 
Kriege abzulegen, wie ehedem d ie  deutschen Gewerkschaftsführer in 
Amsterdam.  Aber wenn s ich  auch d ie  Sieger dar in  einig waren,  über  
d ie  "Schuldigen" in deren  Abwesenheit zu ur te i len ,  um s o  uneiniger 
müssen s i e  s ich  in Dingen erweisen ,  über d ie  s ich  d ie  Delegierten 
zu einem Teil nicht k l a r  waren und zum anderen Teil nicht offen aus- 
zusprechen wagten. 

Hier in Par is  war  e ine  etwas ande re  Lage a l s  19 19 in Amsterdam.  
Hier kamen nicht diejenigen zusammen, d ie  d e r  Krieg - zeitweilig - 
getrennt,  sondern umgekehrt  diejenigen, d ie  d e r  Krieg nach langer 
- grundsätzlich bedingter - Trennung vereinigt hatte. Hier w a r  d ie  
"Einigkeit" nicht e r s t  d a s  zu er re ichende Ziel ,  sondern d e r  Aus- 
gangspunkt i h re s  Zusammentreffens. Aber eben d i e se r  Ausgangspunkt - 
d ie  gemeinsame Kriegsfront  gegen den faschistischen Imperial ismus 
- war  durch den mili tärischen Sieg zu einem form- und inhaltslosen 
Nebelfleck geworden. 

In d e r  Abwehr gegen d ie  imperial ist ischen Expansionsbestrebun- 
gen d e r  Faschisten konnten und mußten sich d a s  imperial ist ische A- 
mer ika ,  England und Frankreich mi t  dem halbkolonialen China und 
auch mit  dem sozial ist ischen Rußland in e iner  gemeinsamen, abe r  
innerlich s e h r  differenzierten Kempffront vereinigen. Ebenso not- 
wendig wie d iese  Einheit d e r  d r e i  oder fünf Großen in diesem ge- 
mischten Kriege war ,  genauso unhaltbar mußte s i e  nach erfüll tem 
Zweck werden. Sie mußte nach dem Siege unvermeidlich in i h r e  ein- 
zelnen, einander grundsätzlich widersprechenden Bestandteile zer -  
fallen. 

Soweit die Potsdamer Konferenz d ie  Einigkeit d e r  "Drei Großen" noch 
zu besiegeln schien,  bestand d i e se  faktisch nur  in dem gemeinsamen 
In teresse  a n  d e r  Verteilung d e r  Kriegsbeute. Doch in d e r  unter- 
schiedlichen Ar t  und Weise, in d e r  die "vereinigten Sieger" i h r e  neu- 
en Einflußsphären auszunutzen begannen, zeigten sich d ie  unverein- 
baren Gegensätze. Mit welcher Schnelligkeit s ich  d i e se  verschärf t  
haben, bewies d ie  Konferenz d e r  fünf Außenminister in London, de- 
r e n  Ausgang am 2. Oktober 1945, a l so  einen Tag vor  d e r  Gründung 
d e s  WGB, a l l e r  Welt gezeigt hatte,  daß d i e  im Kriege  vereinigten 
"Großen" in diesem sogenannten Frieden nicht mehr  miteinander,  
sondern bere i t s  neben-, d. h. gegeneinander marschierten.  

Das  hat  d ie  einzelnen Führergarnituren auf d e r  Pa r i se r  Tagung in ei-  
ne Lage ve r se t z t ,  d ie  ungleich schwieriger w a r ,  a l s  in Amsterdam . 



Und das  hat auch dieser  Tagung eine besondere Note gegeben. Wohl 
beteten s i e  alle noch für die Erhaltung de r  Einigkeit de r  d re i  GroOen, 
aber  das  war s o  viel wer t ,  wie das  Vaterunser eines gläubigen Sol- 
daten vor dem Sturmangriff. Diese Einigkeit war endgültig dahin und 
ihren sozialpatriotischen Grundsätzen getreu mußten sich die Refor- 
misten der  veränderten Marschrichtung ih re r  "Vaterländer" an- 1 

schließen. Konsequenterweise hätten s i e  nicht die Verbindung, son- 
dern die Trennung von den Russen auf die Tagesordnung des  Kongres- 
ses setzen müssen. Das abe r  konnten s i e  wieder nicht mit Rücksicht 
auf die Massen, die mit unnachgiebiger Konsequenz nach internatio- 
naler Vereinigung ih re r  Klassenkraft drängten. Aus dieser  besonde- 
r en  Lage am Ende des  2. Weltkrieges, die anstelle d e s  Friedens eine 
immer deutlicher erkennbare Vorbereitung für den nächsten Krieg 
zeigte, e rk lä r t  sich die verschiedenartige Haltung de r  Reformisten 
und auch d e r  Russen. Ihnen allen ging es darum, möglichst große 
Einflußsphären und Stützpunkte zur  Verteidigung ih re r  speziellen 
Landesinteressen zu gewinnen und se i  e s  auch unter noch s o  großem 
Verzicht auf eine reinliche, prinzipielle k lare  Grundlage für die neue 
Internationale. Daß die Amsterdamer Garde hier nicht mit offenen 
Karten spielen durfte, i s t  selbstverständlich. Daß aber  auch die Rus- 
sen das  nicht konnten, dar in  liegt das  große Manko dieses Kongres- 
s e s ,  in dessen st ickiger,  geheimdiplomatischer Atmosphäre nur d a s  
Auftreten d e r  Kolonialdelegierten etwas f r ischere  Luft spüren ließ. 

Wie wenig sich die  verschiedenen Führergarnituren d e r  wirklichen 
Lage bewußt waren oder aber  auch sich selbst  und die Massen dar- 
über hinwegzutäuschen versuchten, dafür l ieferte schon die Eröff- 
nungsrede eines Jouhaux.einen sprechenden Beweis. Es wirkte wie 

d ie  schwerste Selbstanklage, wenn ein Jouhaux, d e r  schon 1914 d e r  
"Union sac re"  mit se iner  Bourgeoisie zuliebe jeden Grundsatz pro- 
letarischer-~nternationalität über Bord geworfen hatte, de r  schon von 
Lenin a l s  ein.typischer Ver t re ter  des  sozialpatriotischen und chauvi- 
nistischen Opportunismus gebrandmarkt wurde, jetzt auf dem Kon- 
greß erklärte:  

'Wenn uns de r  internationale Geist,mangelt, wenn wir  uns her- 
ablassen zu denken, daß die internationalen Prinzipien, auf de- 
nen unsere Internationale beruht, von den nationalen Interessen 
abgebogen werden müssen, dann haben wir den Beweis e iner  
Schwäche erbracht ,  die uns unfähig macht, unsere  Mission zu 
erfüllen. Wir wären ohnmächtig gegenüber de r  historischen 
Aufgabe, die wir  zu erfüllen haben. " 

Und er setzte dann noch hinzu: 
"Ich will glauben, daß die Erfahrungen zweier schrecklicher 
Weltkriege und die Erfahrungen de r  politischen und ökonomischen 



Krisen  in d e r  Zwischenzeit uns  d i e  Augen geöffnet haben und 
daß wir  nicht mehr  wollen, daß Kriegshetzer und Reaktionäre 
unse re  Uneinigkeit ausnutzen können. " 

Gleichsam a l s  Beweis dafür ,  was ei 
hat ,  bekennt er begeistert  am Schlu 

- se lbs t  2 

iß se iner  
ius alledem gelernt  
Rede : 

"Patrioten, wir  sind es. Wir haben zu leiden und zu s terben 
bewußt für  d ie  Unabhängigkeit unse re r  Vaterländer.  " 

"Internationalisten, se in  wir  es, weil in d e r  internationalen 
Zusammenarbeit  die Unabhängigkeit d e r  Völker, d ie  f r e i  über 
s ich  se lbs t  best immen, beruht und weil s i e  d i ~  i e  des  
menschlichen Friedens se in  muß." 

Was es mit  dem "internationalen Geist" e ines  Jouhaux auf s ich  hat ,  
wurde erneut  durch d i e  diffamierende Behandlung d e r  deutschen und 
japanischen Arbei terk lasse  durch diesen "Internationalisten" bewie- 
sen.  Wie die internationalen Prinzipien tatsächlich "abgebogen" wur- 
den, hat  sich bei d e r  Formulierung d e r  Statuten gezeigt. 
Reformistische Blindheit kann niemals begreifen, daß die Arbei ter ,  
wie Marx und Engels sagten - kein Vaterland haben, daß man ihnen 
nicht nehmen kann, was  s i e  nicht haben, daß d ie  Arbeiter  nur dann 
Patrioten und Internationalisten zugleich se in  können und auch se in  
müssen,  wenn s i e  s ich  ih r  Vaterland e robe r t ,  d.h. von d e r  Bourge- 

oisieherrschaft  befrei t  haben.Jouhaux und seine Freunde sind dafür 
ein ebenso lebendiger, wie t raur iger  Beweis. Solange d i e  Völker von 
i h r e r  imperial ist ischen Bourgeoisie geführt werden,  besteht i h r e  
internationale Zusammenarbeit  i m  ständig gesteigerten Konkurrenz- 
kamp& dessen "friedliche" Methoden unvermeidlich in d e r  gewaltsa- 
men Form des  Kr ieges  enden müssen.  Erst  wenn die Arbei terk lasse  
ih r  Land von d e r  paras i tä ren  Bourgeoisieherrschaft befrei t  ha t ,  kön- 
nen d ie  Völker f r e i  über  sich se lbs t  bestimmen und friedlich zusam- 
menarbeiten. 

"Wenn d ie  Arbeiter-Internatio Frieden solle- 
dann i s t  es nach Jouhaux nötic 2r Zusan luß d e r  
Arbei ter  a l l e r  Länder eine solche Macht bildet, die s ich  den 

nale den 
1 -'daß dc 

schaffen 
~ m e n s c h '  

Macht- und Gewalthabern auferlegt  und s i e  zwingt, die Men- 
schenrechte zu respektieren.  I'  

Das  könnte richtig sein.  Es kommt nur darauf a n ,  wie d i e se r  Zwang 
den Machthabern auferlegt  werden soll. Daß Jouhaux dabei nicht an  
Marx und Engels oder  g a r  an  Lenin, sondern wohl vielmehr a n  den 
großen Pazifisten Jau rgs  dachte,  i s t  selbstverständlich.  Er sagte:  

"Ebenso wie f ü r  die Konstruktion d e s  Friedens i s t  d ie  Stütze 
d e r  Arbeit für  die Reorganisation d e r  Welt notwenig". 



Jnter Stutze versteht man etwas, womit man etwas StUtzbedUrf- 
iges stiitzt. Also kann dieser  nicht schlecht gewählte Vergleich nur 
d e u t e n ,  daß die  "Stütze d e r  ArbeitT' das  wackelige Gebäude des  Ka- 
,italismus stützen, s ta t t  stürzen soll. Es entspricht diesem opportu- 
listischen Zerrbild völlig, wenn Jouhaux den eigentlichen Zweck d e r  
ieu zu schaffenden Internationale folgendermaßen enthüllt: s 

'Wenn wir  bewußt akzeptieren, an de r  Erhaltung des  menschli- 
chen Friedens mitzuarbeiten, (wörtlich: collaborer)  s o  darum,  
weil wir s icher  sind, da8 unser Recht an  se iner  Konstruktion teilzu- 
nehmen, anerkannt werden wird, U rir gerufen werde 
zu diskutieren durch die Teilnahme * direkten Delegie 
ien  qualifizierten Organen de r  ve r  en  Nationen. I' 
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J ten auf den Ruf, damit s i e  "an d e r  
t edens collaborieren und diskutiere 
nen. So sieht d e r  Zwang aus ,  wie s i e  die im neuen Völkerbund ver-. 
einigten Macht- und Gewalthaber zur  Respektierung d e r  Menschen- 
rechte  bringen wollen. Dazu soll  d e r  neue Gewerkschaftsbund genau- 
so mißbraucht werden. wie seine beiden Vorgänger, d ie  beide so- 
lange U b e r  den Fr ,kutiert hatten, bis d e r  neu ausgeb 
Krieg ihrem Scha n ein Ende setzte. Die Sicherheit, 
Jouhaw darauf r e  "gerufen" zu werden, stand im offl 
Widerspruch zu den traurigen Erfahrungen, die seine Freunde in ban- 
Francisco bereits im Anfang Mai gemacht hatten. Wie es dieser  ad- 
ministrativen Kommission, die im Februar in London dazu bestimmt 
wurde, bei ihrem Versuch auf Zulassung zu den Arbeiten des  Völker- 
bundes ergangen ist, darUber berichtete Hillmann j i  
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"Es i s t  bedauerlich, daß die administrative Koi 
Teilnahme in San Francisco verzichten mußte. 
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Louis Saillant hatt nach seir 
terten Versuch fe: t., daß mi 
langt sei und daß es ungerecht se i ,  d e r  inte 
bewegung jetzt ein Recht zu verweigern, da  
1. Weltkriege eingeräumt hatte. 

Weder s o  altbewlhrte Reformisten wie Jouh 
kehrte Sozialpatrioten wie Saillant, können 
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gerl ichen Bewußtsc 
sie auf i h r  "Recht 
ode r  nicht begriffe! 

ein d iese  
z u r  Mita 
.- A - 0  2 .  

t verfügt 
t s i e  zu I 
igen d e r  
. . - -  

,n Widerspruch begreifen. Heute pochen 
rbeit" .  Sie haben schon wieder vergessen  

I.  uan i n  d i ~ s e r  Welt nur  dem Recht gewährt  wird ,  
d e r  über  d ie  Mach n. Ihr  kleinbürgerl iches 
Efewußtsein hinderi 1919 d ie  panische Angst 
vor  den  Auswirkur lerrevolution w a r ,  d ie  
d e q  Siegern in Genf im Nacken sal3 und dar3 die Macht d e r  in Bcwe- 
gung gera tenen Arbei te rmassen  s i e  dazu gezwungen ha t ,  den IGB 
damals  berei twil l igst  zuzulassen:  a b e r  auch n u r ,  um ihn a l s  Regen- 
s ch i rm gegen d a s  "bolschewistische Unwetter'' zu benutzen. So 
konnten damals  d ie  Amsterdamer  ern ten ,  was  s i e  nicht gesä t  hat- 
ten. 

, es  durc '  
rersteher 
ru s s i s ch  

hzusetzei 
1, daß es 
en  Oktob 

. . -  

Dieselben al ten und neu hinzukommenden Opportunisten, d ie  heute 
vergeblich um ih r  "Recht" betteln, haben vor  und im Kriege a l l  ih- 
r e n  Einfluß aufgeboten und tun es heute noch, um die  Arbei te rk lasse  
vom Kampf um i h r e  eigenen Klasseninteressen abzuhalten. S i e  ha- 
ben dami t  d ie  Arbei te rk lasse  zu einem bloßen Anhängsel d e r  ß o ~ r -  
geois ie  degradier t  und dadurch verhindert ,  daß d i e  Kraft  d e r  Ar- 
be i te rk lasse  a l s  e ine  selbständige,  f ü r  i h r e  eigenen Ziele kärhpfen- 
d e  Macht auftreten und i h r  Recht durchsetzen konnte. So müssen  
d i e se  Opportunisten heute e rn ten ,  was  s i e  s e lb s t  gesä t  haben. 

Aber d i e se  "Demokraten" können, wie Marx s o  treffend sagte ,  auch 
a u s  i h r e r  schmählichsten Niederlage nicht le rnen ,  daß s i e  s i ch  
se lbs t  und i h r e  Politik ändern müssen ,  wenn s i e  d i e  Machtverhält - 
n i s se  in d i e se r  Welt ändern wollen. Sie können nie begreifen, was 
den bre i ten  Arbei te rmassen  re in  instinktiv i m m e r  k l a r e r  wird:  Der  
Wiederaufbau und d e r  Friede d e r  Welt kann niemals im Bunde mit  
den Gewalt- und Machthabern, sondern umgekehrt  nur  im schärf-  
s ten  Kampfe gegen sie nur durch ihren  Sturz ges icher t  werden. 
Weil d i e  Opportunisten diesem Kampfe, dem d ie  Arbei te rk lasse  a l s  
Ganzes auf d ie  Dauer nicht ausweichen kann,ausweichen wollen, 
bleibt ihnen nichts ande re s  übrig,  a l s  s ich  se lb s t  und d ie  Arbei te r -  
massen  auf d ie  b e s s e r e  Einsicht d e r  Machthaber - faktisch a l s o  auf 
e in  Wunder - zu ver t rös ten .  Um d ie  Delegierten d e r  Pa r i s e r  Tagung 
von d e r  Dringlichkeit d e r  Neugründung des  WGB zu überzeugen,  sag- 
t e  Jouhaux vo r  d e r  ßeschlußfassung : 

"Man kann z u r  Stunde und konnte ges tern  noch e rk l ä r en ,  daß 
wir  kein o rgan i s i e r t e r  Block s ind ,  und uns nicht zulassen.  
Aber  morgen,  wenn d e r  WGB konstituiert s e in  wird,  und wi r  
unse r  Recht auf Vertretung und Mitarbeit a m  Frieden fo rde rn ,  
w e r  i s t  dann d e r  Repräsentant e iner  demokratischen Regierung, 
d e r  es wagen könnte, e ine r  solchen Organisation d a s  Recht zu 
versagen,  über d i e  Konstruktion d e s  Friedens mitzureden? " 



Tatsachlich war es dann d e r  Repräsentant d e r  ndemokratischenw 
USA-Regierung .und d e r  Reprgsentan? d e r  "sozialistischen" engli- 
schen Regierung, die das "gewagt" haben, was die Reformisten Jou- 
haux, k;Gpers, Hallsworth und auch die Russen für unmöglich hiel- 
ten. Der "Populaire" (Zentralorgan de r  französischen Sozialdemo- 
kratischen Partei)  berichtete am 12. Februar 1946 aus  d e r  damals  I 

+=genden Völkerbundversammlung in London: ".. . die Zulassung des  WGB gab Anlaß zum gewaltigsten Ge- 
witter ,  welches die  UNO gekannt hatte. Der  USA-Delegierte C 

schrie:  'Das i s t  d e r  Krieg! Wenn Sie d ie  eine zulassen und d i e  
andere zurückstoßen wollen, erklären Sie d e r  letzteren den 
Krieg! Schütten Sie etwas Wasser in Ihren Wein, H e r r  Manu- 
i lski  ! l9 

Den Wein d e s  ~ u s s e n  Manuilski sah d e r  Ver t re ter  d e s  "demokrati- 
schen" Amerika in dessen Antrag auf Zulassung des  WGB mit bera- 
tender Stimme an  den Axtxiten de r  politischen Kommission d e r  
UNO: und das  Wasser zur  Verdiinnung des  "russischen" Weines war  
fiir Herrn  Connelly und se iner  Bundesgenossen: die Zulassung d e r  
reaktionären, dem WGB nicht angeschlossenen AFofL des  Weltgenos- 
senschaftshundes und ähnlicher zweifelhafter Gebilde. Neben Frasew 
Neuseeland war es besonders Noel Baker a l s  Delegiertenführer d e r  
"sozialistischen" Labourregierung d e r  Connelly zur  Seite stand. So 
wurde Manuilskis Antrag abgelehnt und de r  Antrag Connelly mit  
32 : 6 Stimmen bei zwei Enthaltungen und zwei Abwesenden ange- 
nommen. Noel üaker hielt es fUr nötig, zu erklären,  daß es "lächer- 
lich" wäre ,  die Stellung d e r  englischen Delegation für  Connelly a l s  
eine feindliche gegenüber dem WGB aufzufassen. 

Gefordert hatte d e r  WGB-Kongrei3: I'- die Vertretung in d e r  Haupt- 
versammlung (Assemblee Generale) mit beratender Stimme und 
die  vollständige Vertretung (representation integrale) im Wirt- 
schafts- und Sozialrat mit beschließender Stimme (avec droit  de  
voteh beschlossen wurde unter Führung d e r  Leute, auf die Jouhaux 
seine ganze Hoffnung se tz te ,  nach dem Bericht von Le Monde vom 
16. Dezember 1945, daR der  Wirtschaftsrat de r  UNO 'solche her-  
einkommen vorseh1 - die  'nicht nur dem WGB, sondern auch 
ebenso de r  AFofL U 

en soll ' . 
nd ander 
janisatioi 
n .rn 1' . 

en- lokalen, regionalen, nationalen und 
internationalen Orc nen erlauben, an den Arbeiten d e s  Kon- 
g r e s s e s  teilzunehi..,.. . 

Nach dieser  Fassung können zum Beispiel auch solche "Gewerk- 
schaften", d ie  während des  Krieges a l s  besondere Spezialität unter 
Führung katholischer Priester und Bischöfe in Amerika gebildet wur- 
den und die mit d e r  ebenfalls s t a rk  katholisch beeinflußten AFoFL 



weitgehend s y m p a t h i s i e r e n ,  e b e n s o  "demokra t i sch  g le ichberech t ig t"  
i n  d e r  UNO mi twi rken ,  wie  d e r  f a s t  70 Millionen s t a r k e  WGB. Wie 
a u s  e i n e r  Meldung d e r  "Neuen Ziir icher  Zeitung" vom 26. Jun i  1946 
hervorgeht ,  ha t  d e r  Wirtschafts-  und Soz ia l ra t  d e r  UNO a m  21. Jun i  
1946 d e n  r u s s i s c h e n  Ant rag  auf Hinzuziehung d e s  WGB m i t  12 : 5 
St immen abgelehnt ,  wobei s ich  Frankre ich  d e r  S t i m m e  ~ n t h i e l t .  
Aber  a l l e  d i e s e  wohlverdienten Fußt r i t t e  werden  d i e  Reformis ten  
zu k e i n e r  b e s s e r e n  Einsicht br ingen ;ch ha t te  Jouhaux 
in s e i n e m  Schlußwort  auf dem P a r i s  2. Oktober  1946 
verkündet :  

"Wir s ind  gewiß ,  daß  d e r  WGB binnen k u r z e m  i n  das-Zentrum 
s e i n e r  Aktivität e i n t r e t e n  w i r d .  Er  wi rd  d i e  unerläßl ichen ( ! ) 
Enqueten z u r  Verwirkl ichung e i n e r  f re ien  demokra t i schen  und 
s o z i a l e n  Gewerkschaftsbewegung i n  d e r  Welt vornehmen.  (Womit 
er hauptsächl ich Deutschland m e i n t e ) .  Er  w i r d  s e i n e n  Auf- 
schwung nehmen und er w i r d  d i e  Aufgabe, d i e  ihm a n  e r s t e r  
S te l le  zufäl l t ,  r e a l i s i e r e n :  Tei lnahme a m  Aufbau e i n e s  g e r e c h t e n ,  
s i c h e r e n  und dauerhaf tens  Friede!.isl'. 

. G r o ß s ~  
er Kongr 

A b e r  n ich t  n u r  d i e  Joiihaux und Genossen ,  auch  d i e  r u s s i s c h e n  Dele- 
g i e r t e n  haben d i e  I l lusion un te rs tü tz t ,  daß  d i e  A r b e i t e r k l a s s e  d u r c h  
d i e  Tei lnahme a m  Völkerbund d i e s e m  Vere in  d e r  i m p e r i a l i s t i s c h e n  
Unruhes t i f t e r  f ü r  d e n  Frieden wi rken  könne. Auch s i e  haben d e r  

Resolution ü b e r  d i e  Ver t re tung  d e r  Welt d e r  A r b e i t  i n  den  in te rna-  
t ionalen Institutionen und Organisa t ionen ,  i n  welcher  d e r  l a u t e  und 
e n e r g i s c h e  Pro tes t  d e s  K o n g r e s s e s  gegen d i e  Weigerung d e r  Kon- 
f e r e n z  von San  F r a n c i s c o ,  d i e  Weltgewerkschaftsbewegung zuzulas-  
s e n ,  zuges t immt .  Diese lben  V e r f a s s e r  haben s i c h  d u r c h  d i e  d e r  R e -  
solut ion unmi t te lbar  vorausgehende  s e r v i l e  Lobhudelei l ä c h e r l i c h  ge- 
macht :  

"Der  Kongreß begrüßt  d a s  Werk von San r r a n c i s c o ,  d i e  Organi- 
s a t i o n  d e r  Vereinigten Nationen, d e r e n  Miss ion  es i s t ,  den  
internat ionalen Fr ieden  und S icherhe i t  auf rech tzuerha l ten" .  

Hät te  d e r  Völkerbund ta t säch l ich  d i e s e  Miss ion ,  d i e  ihm d i e  Imper i -  
a l i s ten  z u r  Täuschung d e r  f r i edensbedür f t igen  M a s s e n  n u r  andichten,  
dann hä t ten  d i e  Connally und Genossen  hunder tmal  r e c h t ,  wenn sie 
s i c h  von i h r e r  "Mission" von d e n  WGB-Oppurtunisten nicht  s t ö r e n  
l a s s e n  wollen. Es w i d e r s p r i c h t  e b e n s o  d e r  Wahrhei t ,  wenn i m  Schluß 

, d i e s e r  Resolution behauptet  w i r d :  

"Die fo r tgese tz te  Z u s a m m e n a r b e i t  und d i e  freundschaft l ichen 
Beziehungen zwischen den  Völkern d e r  Vere in ten  Nationen 



ebenso auch d ie  unzerstökbare Einheit i h r e r  Regierungen bilden 
d i e  einzige Garantie e ; n ~ s  stabilen und dauerhaften Friedens. 
Der  Konqreß schre ib t  es s ich  a l s  A u f g o k  zu,  d i e se  Einheit 
zu Schutzen und zu verstarken".  

In d ieser  Resolution, in d e r  auch zur  deutschen und japanischen Frage  C 

sinnentsprechende Stellung genommen wird ,  spiegelt s ich  d a s  t iefe 
politische Niveau d e s  Kongresses wider. Das i s t  d e r  "internationale 
Geist"  eiries Jouhaw.  In d e r  Haltung d e r  russ ischen Delegierten auf 9 

dem Kongreß in Par is ,  wo s ich  doch sozusagen Moskaii und Amster-  
dam wiedrr  begegneten, war  leider zu merken,  daR s i e  nicht. mehr  
das  Moskau Lenins ver t ra ten ,  d a s  bewiesen hatte,  wie d e r  Klassen- 
ve r ra t  Arnsterdams erfolgreich zu bekämpfen i s t .  Verwir r t  von 
Stalins nationalbeschränkter Politik st immten s i e  h ier  in Par is  am 
12.10.,1945 d e r  opportunistischen Behauptung zu,  daß "die qnzers tör -  
b a r e  Einheit d e r  Regierungen". . . . . "die einzige Garantie" d e s  Frie- 
dens  se i .  Sie sahen nicht, d a B  d i e se  Einhei.t genau zehn Tage vorher  
auf d e r  Londoner Außenrninist.er-Konferenz in Scherben gegangen war .  
Mit d e r  obernahme d e r  Aufgabe, d iese  Einheit zu schützen,  esleich- 
te r ten  sie ungewollt denjenigen ihr fr ivoles Spiei, die in immer  
s tärkeren  Töwn d a s  sozial ist ische Rußland als Störenfried d e r  Ein- 
heit  im "imperial ist isch beherrschten" Völkerbund anklaqen und s o  
d ie  sogenannte ideqlogischen Vorailssetzungen für ihren  eiligen 
Kreuzzug gegen d ie  SU zu schaffen versuchen. 

Die te i l s  stillschweigende, te i l s  offene Zustimiiiung d e r  Russen zu 
den abgedroschenen vulgären Phrasen d e r  Amsterdamer  w:ihrend d e r  
öffentlichen Verhandlungen d e s  krGB-Kongresses konnten nur schlecht  
d i e  scharfen Gegensstze d e r  ?xiden Lager verhi-illen. Wenn d ie se  
nicht offen zum Ausbruch kamen, s o  zum Tei! da rum,  .weil auf 
diesem KongreB, ähnlich s o  wie bei den "Drei GroRen", mi t  den 
Methoden d e r  Geheimdiplo~aat.ie verhandelt wurde,  mit  denen jeder 
Par tner  hintenherum se in  Ziel zu er re ichen oder ihm zirmindest 
häherzukommen versuchte,  d a s  er aus  taktischen Erwägiingen vor- i . ~  

erst noch verschweigen muR, zum anderen Teil. abe r  auch da rum,  
weil h ier  d ie  Russen in dem alten Amsterdamern einen Gegner vor  
s ich  haben, dessen  raffinierter  Demagogie s i e  schon aufgrund i h r e r  
unzureichenden Kenntnis d e r  w e s t l i c h ~ n  Arbeiterbewegung nicht 
gewachsen sein konnten und deshalb "zu teuer  bezehlen mußten". 



Daß sie jedoch i iber  d e n  wi rk l ichen  C h a r a k t e r  und d i e  wi rk l ichen  
Absichten d e r  a l t e n  A m s t e r d a m e r  G a r d e  b e s s e r  i n f o r m i e r t  w a r e n ,  
als es i n  i h r e n  Kongreßreden  zum Ausdruck  k a m ,  ze ig te  s i c h  z.B. 
in e i n e m  Ar t ike l  d e s  r u s s i s c h e n  Delega t ionsführers  T a r a s s o w  ü b e r  
"Die Vorberei tung d e s  Weltgewerkschaftskongrecces" in  d e r ,  Zei t -  
s c h r i f t  "Temps Nouveaux" ( ~ i e  n e u e  Z e i t )  vom 5. August 1945. 
D i e s e  Z e i t s c h r i f t  i s t  d i e  Nachfolgerin d e r  während  d e s  K r i e g e s  er- 
sch ienenen  "Krieg und Arbe i te rk lasse" .  

In d i e s e m  Ar t ike l  s i e h t  T a r a s s o w  g a n z  r ich t ig  "die zwei  de l ika tes ten  
Fragen" in  d e m  "obl igatorischen C h a r a k t e r  d e r  Besch lüsse  d e s  WGBfl 
~ n d  d e r  F r a g e  d e r  "Representat ion d e r  internat ionalen Berufssekre-  
t a r i a t e  i m  O r g a n i s m u s  d e s  WGB". Ebenso wie  es LOUIS Sai l lant  a l s  
Vors i tzender  d e r  von d e r  Londoner Konferenz e ingese tz ten  admini-  
s t r a t i v e n  Komiss ion  in s e i n e m  Referat  ü b e r  d e n  Statutenentwurf dann 
auf  d e r  P a r i s e r  Tagung b e s o n d e r s  hervorhob ,  w i e s  T a r a s s o w  schon  in 
s e i n e m  Ar t ike l  darauf  hin, d a ß  s i c h  g e w i s s e  r e a k t i o n ä r e  K r e i s e  
schon  darauf  g e f r e u t  hä t ten ,  daß  d i e  Schaffung e i n e r  neuen Gewerk-  
schafts-Internat ionale  a n  d i e s e n  beiden Fragen  s c h e i t e r n  würde .  Wie 
Sai l lant  b e r i c h t e t e ,  w a r  i n  d e n  6 Monaten zwischen d e r  Londoner und 
P a r i s e r  Weltgewerkschaftskonferenz e i n e  ganze  Li te ra tur  ü b e r  d i e  
Formulierung &es § 13 d e s  WGB-Statutes, d e r  d a s  Verhä l tn i s  d e r  in- 
ternat ionalen Berufssekre ta r ia te  z u m  WGB b e t r a f ,  ents tanden.  D a s  
a l l e s  ze ig te ,  daß  s i c h  i n  d i e s e n  Fragen  d e r  g a n z e  z ä h e  Widerstand 
d e r  a l t e n  A m s t e r d a m e r  G a r d e  konzent r ie r te .  Aus  T a r a s s o w s  Ar t ike l  
geht  h e r v o r ,  d a ß  er s ich  - zumindes tens  i m  a l lgemeinen  - bewußt 
w a r ,  d a ß  es von d e r  A r t  und Weise ,  i n  d e r  d i e s e  beiden "del ikatesten 
Fragen"  h i e r  i n  P a r i s  g e l ö s t  wurden ,  abhing,  o b  d e r  neue  WGB e i n e  
wi rk l iche  Arbei ter-Internat ionale  o d e r  nichts  w e i t e r  a l s  "e ine  
e r w e i t e r t e  Neuauflage von A m s t e r d a m "  d.h. e i n e  in te rna t iona le  
Vereinigung "autonomer " Landesvere ine  werden  konnte. 
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"Konsequenterweise - s c h r i e b  Tarassow a m  5. August  1945 - 
m ü s s e n  d i e  Entscheidungen d e r  le i tenden O r g a n e  d e s  WGB von 
d e n  nat ionalen Zent ra len  durchgeführ t  werden .  Wenn n ich t ,  f ü r  
w a s  s o n s t  e rbund schaffen? " 

"Die Entsch s Rundes m ü s s e n  iem Wort - obli- 
g a t o r i s c h  sc i t  s i e  w i r k s a m  st n und d i e  Existenz 
d e s  Bundes s e l b s t  gerech t fe r t ig t  se i " .  

In d e r  Tat ,  e i n e  "Internat ionale" ,  in  d e r  j eder  Landesverein machen  
kann,  w a s  ihm paßt ,  ha t  keine Existenzberecht igung und i s t  e i n  elen-  
d e r  Betrug a n  d e r  A r b e i t e r k l a s s e .  D a r i n  haben  T a r a s s o w  und s e i n e  



Freunde hundertmal recht. ~ a s  Sonderbare ist ,  daß er vor d e r  Offent- 
lichkeit des  Par iser  Kongresses nicht sagte,  was er in seinem 
Artikel geschrieben hatte. In dem offiziellen Bericht von "'Le Peuple" 
(Das Volk), dem Zentralorgan des  französischen Gewerkschaftsbun- 
des ,  i s t  kein Wort d e r  scharfen und berechtigten Kritik enthalten, mi t  
d e r  Tarassow dort  d ie  Spalterrolle de r  Amsterdamer brandmarkte. 
Das wäre  um s o  notwendiger gewesen, a l s  es ja aus  den Par iser  Kon- 
greßreden des  Engländers Citrine, des  Ver t re ters  de r  internationalen 

3 
Transportarbeiter-Föderation, Oldenbroek, und des  atten IGB-Präsiden- 
ten Schevenels, klar hervorging, daß die  Meinung Tarassows - die 
auch noch Saillant in seinem ßerichtsreferat  ver t ra t  - noch zu viel 
guten Willen bei den Amsterdamern vorausgesetzt hatte. Tarassow, 
sowie Saillant und viele andere waren nämlich de r  Meinung, daß es 
gelungen war ,  die strittigen Fragen in d e r  langwierigen Beratung 
innerhalb d e r  administrativen Kommission wenigstens sbweit zu 
regeln,  daß de r  Gründung des  WGB nichts Ernstliches mehr im Wege 
stände. Daß den Amsterdamern trotzdem;, nicht ganz'zu trauen war ,  
darüber war sich Tarassow klar ,  a l s  er in seinem Artikel schrieb: 

"Aber wie die  Geschichte d e r  Arbeiterbewegung beweist, i s t  d i e  
Schaffung e iner  internationalen Gewerkschaftsorganisation nicht 
s o  einfach. Wie es auch se i ,  sie i s t  noch keine vollendete Tat- 
sache. Es wäre  unbesonnen, zu vergessen,  daß es noch Gegner 
d e r  Einheit in den Reihen der  Arbeiterbewegung gibt. Diese 
Gegner exist ieren,  offen oder versteckt.. . .Sie sind bere i t , ihre  
a l t e  Politik de r  Spaltung fortzusetzen, d ie  s o  s tark  den Kampf 
gegen den Faschismus gehemmt hat und s o  unheilvoll für die 
Völker gewesen ist". 

Auf den Streit  in den Vorberatunqen hinweisend, schr ieb Tarassow : 

'Wir haben nicht zu verheimlichen, daß d e r  Interpret d ieser  
Tendenz vor allem Schevenels war ,  d e r  Sekretär de r  Amster- 
damer  Internationale. Ich schulde es der  Wahrheit, auch zu 
sagen, daß die übrigen Mitglieder d e r  administrativen Kommis- 
sion nicht immer  mit  d e r  nötigen Energie reagier t  haben. Die 
Absichten, die Statuten d e s  WGB schlaffer zu gestalten, ihn zu 
e iner  Neuausgabe de r  alten Amsterdamer Internationale zu 
machen.. . .setzen sehr  gut in Augenschein die  Manöver, denen 
s ich diese  Elemente widmen, d ie  auf ih re  Spaltungspolitik in 
den Reihen d e r  Arbeiter noch nicht verzichtet haben. Der Präsi- 
dent d e r  AFofL, Green, spielt hier d ie  Hauptrolle. Er weigert 
sich,  am Aufbau d e s  WGB zu kooperieren. Er spa r t  mit  nichts, 
um die Sowjetgewerkschafter zu diskreditieren. Er erklär t  un- 



ist d e s  W 
iels, de r  
?d d e r  ad 
- .  - 

'iaften in 
1 setzen. 
3 war,  is - -  - 

zweideutig, daß e r  mit ihnen nicht zusammenarbeiten will. 
Green empfiehlt die Wiederherstellung d e r  Amsterdamer Inter- 
nationale.. . .Er v e r s ~ r i c h t .  den Einfluß d e s  Geldes d e r  von ihm 
geführten Gewerkscl den Dier 'iederauibaus die- 
ser Internationale zi , Schever Generalsekretär 
d iese r  International1 ;t Mitglic ministra- 
tiven Kommission de r  Weltgewerkschaltskonterenz und hat an 
d e r  Herausarbeitung de r  Statuten für den neuen WGB teilgenom- 
men. Aber das  Unglück i s t ,  daß er glaubt, an  d e r  Konstituierung 
d e s  WGB teilnehmen zu können und gleichzeitig zu versuchen, 
den Kadaver de r  Amsterdamer Internationale zu galvanisieren.. 
Schevenels verbirgt  nicht seine Hoffnung, daß 'unvorhergese- 
hene Umstände' die S d x i f f m g  des  WGB verzögern". 

Als Beweis dafür z i t ier t  Tarassow aus  einem Brief Schevenels an  die 
französische Textilarbeiter-Gewerkschaft vom 26.6.1945. Des wei- 
teren z i t ier t  er aus  e iner  Rede Saillants in e ine r  Sitzung d e r  admini- 
strativen Kommission, wo dieser  sagte: 

". . . . .da8 die CGT (Frankreich) keir ag an die Inter- 
nationale mehr  bezahlt und nicht met .en wird, weil 
sie keinerlei Rolle vor dem Kriege gi a t  und auch wäh- 
rend des  Krieges zu nichts nützlich I französische 
Gewerkschaftsbewegung habe weder ( alische Stütze, 
noch eine materielle Hilfe in den sch„,„. -dhren ihres  ille- 
galen Kampfes gegen die deutsche Besatzung erhalten.. . . Die 
Amsterdamer Internationale habe ihre  Existenz e r s t  wieder 
manifestiert ,  a l s  die Möglichkeit erschien,  d ie  Einheit de r  
Arbeiterklasse zu untergraben. "+ 
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So richtig abe r  auch hier ein Tarassow die Absichten d e r  Schevenels 
und Genossen auf "Galvanisierung des  Amsterdamer Leichnams" zu 
.kri t isieren verstand, ebenso sehr  mußte es sich in de r  Öffentlichkeit 
des  Par iser  Kongresses und in d e r  Folge zeigen, daß diese  Kritik 
nicht ausre icht ,  um diese Absichten wirksam zu bekämpfen. Der 
Leichnam Anisterdams kann nicht begraben und de r  Geist Amste rda r  - 

ES ist bezeichnend f ü r  diesen LOUIS S a i i l w t ,  der mi t  s s i n m  rnpirer i  Gisinnungsfreunden 
zu den teuersten Gsfalgsnännern der Russrn zahl t .  da8 er wohl das Vsrsapsn Lmsterdams gs- 
panüber der f r~nzäs ischen  l rbe i te rk lasso  zu brandrarkm vi rsteht ,  daß es ihn aber im 
Traume n i c h t  e i n f a l l t .  zu begreifen. da0 n i c h t  nur Amstirdam, sondern auch a i e  übrigen 
"Internationalen" d i i  deutsche Arbeiterklasse i n  ihrem noch v i e l  schwarirm Kampfe im - - - - -. - 
Stiche l ie f l in .  da8 ii Gegenteil, dieser selbir Sa i l l an t  schon auf d u  anplischan Gewrrk- 
schattskongrel i n  Blsckpool im Oktober 1944 unter  d n  l e i f s l l  pssinnucgsverwandter eng- 
l i scher  Sozia lpatr ioten,  davor warnte, d i r  Bsziehungm m i t  d i r  deutschen terarkschaf ts-  
bewegunp "vorzei t ig"  aufzunehmen und da8 der neiie YGB unter der Fuhrung seines neuen 
Geniralsakrmtärs Louis S a i l l a n t  d i e  deutsch* Arbe i t i r k lasse  bestimmt n i c h t  ii St ich  1ä8t. 



d e r  die A r b e i t ~ s k l a s s e  immer  wieder spalten muR, kann nicht wirk- 
sam bekämpft und überwunden werden, wenn sich d ie  Arbeiterklas- 
se nicht sammeln kann, um eine wirkliche Arbeiter-Internationale, 
d ie  offen und rücksichtslos bricht mit jedem - wie immer auch mo- 
tivierten - national beschränkten Patriotismus (der zum Tod einer 
jeden Tnternationale führt) und die sich in ihrem Aufbau und ihrem I 

Handeln lediglich von den Prinzipien des  proletarischen Internatiana- 
l ismus leiten läßt. 

Das Moskau kn!ns  hatte 1019 dem damals wiedergeborenen Amster- 
i 

dam eine proletarische Internationale entgegengestellt - das  Moskau 
Stalins hat d iese  abe r  a m  15. Mai 1943 aufgelöst, hatt die Grund- 
sä tze  des  proletarischen Internationalisnius p re igqeben  und es da- 
mit  d e r  Delegation d e r  Sowjetgewerkschaften unmöalich gemacht, d i e  
Absichten de r  Amsterdamer auch positiv zu kr i t i s ieren,  d.h. die 
Tribühne des  Par iser  Kongresses auszunutzen und den vorwärtsdrän- 
genden zur  proletarischen Ejnheit strebenden Masse zu zeigen, wie 
eine wirkliche Internationale geschaffen werden kann und muR. Diese 
politische Schwäche jetdelegierten und ih re r  Gesinnungsfreun- 
d e  konnten die Ams - in Paris (und deren Gesinnungsfreunde 
in d e r  ganzen Welt) on und in altgewohnter Unverfroreaheit 

ga r  zum Angriff übergehen, wie das z .  B. Walter Citrine unter- , 
hm i 
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"Diese gewissen Leute ( ! ) denken, daß wir eine politische . 
Internationale aufbauen wollen. Ein Redner hat uns den AnschluR 
seiner  Organisation in de r  Hoffniing gebracht, daß de r  WGB 
hilft, die Unabhängigkeit seines Landes und die Einfohrung d e s  
Sozialismus zu erobern.  Das i s t  nicht d a s  Mittel, um dahin 
zu gelangen. ! 
d e r  Politik en( 
-P 
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Besonders mißtraui gen d ie  "neuen Organisationen", 
d ie  sich zur  Aufnahme in deii W"" yemeldet haben, "mit Tausenden 
von Mitgliedern", obwohl "sie vor dem Krieg nilr einige hunderte . 
zählten". Citrine besteht durauf, daß die Constitution (Statuten), d ie  
d ie  Konferenz ausarbeitete,  von einer Geschmeidigkeit ("soup1esse~~- 
was  auch Biegsamkeit heißt) s e i ,  die es dem Itxekutivkomitee er- 
möglicht, während e iner  "U1 immungen zu 
revidieren". 
Dann droht er ganz offen: 

"Die bri t ischen Trade Unions werden die  Constitution nicht 
annehmen, w e m  sä2 nicht d ie  Zustimmung der internationalen 

zeit yew isse  Best 



Berufssekretariate und schon bestehender internationaler 
Organisationen erlangen kann. Sie akzeptieren nicht, ' m i t  
Stockschlägen' ( a  Coups d e  batons) in d i e se  Organisation ge- 
führt  zu werden. Wir wollen, daß d e r  Bund s t a rk  und stabil  sei. 
Wir verstehen den brennend-leidenschaftlichen Wunsch, d e r  
gewisse ( ! ) unter euch belebt". 

Oldenbroek von d e r  internationalen Transportarbeiter-Föderation war  
nicht weniger offen. Er e rk l ä r t e ,  daß d e r  ITF und die  übrigen Berufs- 
sekre tar ia te  gegen den Artikel 13 des  Statutes se ien  (nach welchem 
d ie  Selbständigkeit d i e se r  Gebilde zugunsten d e r  zentralen Leitung 
d e s  WGB eingeschränkt werden sol l ) .  Oldenbroek e rk lä r t e ,  'Haß 
d i e se  se lbs t  darüber  zu bestimmen hätten.. ..".Die ITF unterhält  
enge Beziehungen zum internationalen Arbeitsamt.  Sie fragt  Sicht, in 
welcher Lage s i e  s ich  befinden wird ,  fal ls  d e r  WGB keine Beziehungen 
mi t  d i e se r  Organisation haben würdeq'. 
(Dieses internationale Arbeitsamt i s t  eine Schöpfung d e s  Genfer 
Völkerbundes, das  s ich  pari tät isch aus  Ver t re tern  d e r  Regierungen, 
Unternehmern und sogenannten Arbei tsver t re tern  zusammensetzt .  Es 
kann auch bei d e r  UNO se ine  "Arbeit" fortsetzen,  um die  s i ch  fak- 
t i sch  niemand kümmert .  Der WGB "arbeitet" natürlich wieder mi t  
dem internationalen Arbeitsamt zusammen).  

Auch Schevenels verteidigte d a s  internationale Arbeitsamt und den 
C. IGB gegen d ie  Anklagen, daß s i e  den Faschis ~t aufhalten konn- 

ten. Den Ball zurückwerfend, sagte  er hier :  
"Man verqißt zu s e h r ,  daß d a s  Versaq  iternationalen - 
Organisation nur d ie  Summe d e s  natioiidleii V r r saqens  ist". 

en d e r  i r  
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Verglichen mi t  diesem massiven Angriff d e r  Amsterdamer  mußte d ie  
Stellungnahme d e r  Russen und i h r e r  Freunde auf dem Kongreß völlig 
versagen.  Einem Citr ine,  d e r  s ich  d a s  sprunghafte Wachstum d e r  
Gewerkschaftsbewegung nicht e rk l ä ren  kann, und d e r  s ich  dadurch 
beunruhigt fühlte, s teht  einem Saillant gegenüber, d e r  in d iesem 
Wachstum nichts anderes  zu sehen glaubt, a l s  "eine Huldigung, d ie  
das  Arbeitsvolk den Alliierten Armeen darbringt..  . ,die d ie  Diktatur 
besiegt haben, damit  die Völker i h re  Organisationsfreiheit wieder- 
fänden". 

Kusnetzow , d e r  Vorsitzende des  Zentra l ra tes  d e r  Gewerkschaften 
d e r  Sowjetunion, d e r  a l s  e ine r  d e r  e r s t e n  in d e r  Statuten-Debatte 
sprache ,  gab zunächst d e r  Hoffnung Ausdruck, "daß d e r  Gründungs- 
kongreß d e s  WGB in d i e  Geschichte d e r  Arbeiterbewegung eingehen 



und einen d e r  wichtigsten Platze einnehmen wi rdw,  dann wartlich: 

"Der Krieg i s t  aus.  Der Faschismus ist zerschmet ter t  ( ! ) Wir 
haben jetzt den Frieden zu schaffen und d e r  Arbei terk lasse  d i e  
Bedingungen d e s  Lebens und d e r  Freiheit  zu s ichern ,  fiir d i e  s i e  
gekämpft haben. Der  Sieg und d e r  Frieden müssen d i e  Lage d e r  *W 

Arbeiter  verbessern .  Dafür i s t  d i e  internationale Gewerkschafts- 
einheit notwendig. Die Einiqkeit i s t  besieqelt durch den Sieg 
über d ie  faschist ische Barbarei. ( ! ) I'. . . . 
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Er se tz t  s ich  dann noch fiir nstigung d e r  kleinen Organisati- 
onen ein,  verspr icht  d i e  vo plin d e r  Gewerkschaft in d e r  
Sowjetunion und weist auch richtige Rolle d e r  internationalen 
Berufssekretariate hin. Tarassow v e r t r a t  über  l e t z t e re  in seinem 
Artikel d ie  Meinung, daß s i e  Organi se ien ,  "von denen man 
nicht einmal p räz i s  feststel len konn e l  tatsächlich exis t ie ren  
und wen s i e  vertreten".  Kusnetzows ..„, „r nicht d ie  h i e r  so 
dringend notwendige offene Abrechnung mi t  den Amsterdamer  Spal- 
t e rn  d e r  Gewerkschaftseinheit, wie s i e  wenigstens in Tarassows Ar- 
tikeln enthalten war. Und noch viel weniger zeigte sie auf,  wie d i e se  
Spaltungspolitik durch eine Politik d e r  Einheit auf dem Boden d e s  
revolutionären Klassenkampfes e r se t z t  werden mußte, um e ine  wirk- 
l iche aktionsfähige Gewerkschaftsinternationale zu schaffen. Zu be- 
behaupten, daß d e r  Faschismus "zerschmettert"  s e i ,  wo dessen D 

Wurzel d e r  Kapitalismus und Imperial ismus d e r  ganzen Welt - außer  
in d e r  Sowjetunion - noch unversehr t  und soga r  teilweise ve r s t ä rk t  
fortexist ieren,  d.h. nichts anderes  a l s  s ich  se lbs t  zu täuschen und 
damit  d ie  Arbei terk lasse  irrezuführen.  Eine solche "Diplomatenrede" 
konnte nur  d ie  Citr ine,  Oldenbroek, Schevenels , Lindberg und Ge- 
nossen ermuntern ,  i h re r se i t s  zum Angriff vorzugehen. 
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Dem geger n in den Reden de wesent- 
lich ander werfä lschterer  G i ,  Syrien 
f ragte  den ischen" Citr ine,  ozialen 
Entwicklung und der politischen Unabhängigkeit e ine  Schranke aufrich- 
ten? Kann man eine s t a rke  Gewerkschaftsbewegung schaffen ohne -+ 
nationale Unabhängigkeit und Demokratie?" Rojas - Trinidad, d e r  im 
Auftrag von 19 westindischen Kolonien sprache ,  sagte:  

"Unser Land leidet schwer unter  dem Imperial ismus und Kapi- 3 

talismus. Es e r t r ä g t  ein Regime von Mord, Selbstmord und Un- 
terernährung.  Von euch erwar ten  wir  unse r  Heil. Walter Citr ine 
hat  vo r  d e r  Politik . Wie kan i s  politische von 
dem sozialen Prob1 ~ e n ?  Die iten politische Rec 
hat h ier  W. Citrine ?Iq.  
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Dange - Indien, berichtete: 
"In den Kolonien, die auch den Vereinigten Nationen angehören, 
wie zum Beisbiel Java,  Annam, Birma, kooperieren amerika- 
nische , englische und japanische Truppen zur  Niederschlagung 
d e r  nationalen Bewegungen". 

(Er wollte d iese  Bewegungen nicht verteidigen, nicht genau wissend, 
was s i e  \r 

"At ann uns die Weltgewerkschaftskon- 
feri  ?n? Welches sind die Empfehlungen 
an  ( i ~  I l c l i i b v J L J L i i c  u c w c y u i i J  für die französischen Kolonial- 
arbeiter.. .Das Regime in Indien ähnelt seh r  dem spanischen. 
Man sagt,  das  komme daher ,  weil wir uns nicht verständigen 
können. Wenn irgendeine Schwierigkeit zwischen Weißen und 
Schwarzen in New York ausbricht,  schickt man dann auch bri- 
t ische Panzerschiffe zur Wiederherstellung de r  Ordnung hin? 
Die nationalen Bewegungen in den Kolonien, d ie  jetzt vor  de r  
japanischen Okkupation befreit sind, ähneln den Bewegungen, die 
in Europa nach de r  Befreiung von den Nazis ausbrechen. Kann 
man s i e  a l so  anders  behandeln?" 

Assale - Kamerum, brandmarkte d ie  unselige Aktion des  Imperialis- 
mus und d e r  Kolonialtrusts : 

#'Anstatt das  Analphabetentum zu bekämpfen, haben s i e  geholfen, 
d ie  Schwarzen zur  Rechtlosigkeit zu führen und mit ih re r  Händ- 
leridee,  aus  den Kolonien die  Milchkuh d e r  Metropole zu machen. 
Die letzten Ereignisse ( e r  meint die blutige Unterdrückung d e r  
Revolten im Frühjahr 1945) sind nur die Konsequenzen de r  
schlechten sozialen und ökonomischen Bedingungen, unter denen 
wir  leben". 

jammugathasen - Ceylon, sagte: 
"Es kann keine stabile Friedensbasis geben, solange die  Spuren 
d e s  Kolonialismus noch existieren. Unsere Arbeiter verlangen 
f ü r  a l le  Völker Selbstbestirnmunq. Ceylon besitzt noch viele 
unausgen~itzte Resourcen. Diese auszunutzen, i s t  nur in einer 
dirigierten Wirtschaft möglich, wo die Arbeiter Herren ihres  
Schicksals sind". 

Besser hätten auch Ver t re ter  d e r  beiden jüngst geschaffenen Koloni- 
alländer d ieser  imperialistischen Welt - Deutschland und Japan - nicht 
iusdrücken können, was die Arbeiterklasse dieser  vom Machtwillen 
jer Sieger kolonialisierten Indurtrieländer braucht, nämlich: natio- 
lales Selbstbestimmungsrecht a l s  entscheidende Voraussetzung da- 
Air, daß die Arbeiterklasse den Kampf mit i h r e r  Kapitalistenklasse 
aufnehmen und sich endlich zum Herren ihres  Schicksals machen 
kann. Aber alle die verantwortlichen Führer des  WGB-Kongresses, 



sowohl d i e  Ams te rdamar ,  wie auch d ie  Russen, waren  einmiitig in  ih- 
rer Begeisterung für  d i e  Potsdamer Beschlllsse, durch  welche d i e  
deutschen und japanischen Arbei te r  noch sch l immer  a l s  Kolonialskla- 
ven behandelt werden. Das e l e m e n t a r s t e  gewerkschaftliche Recht auf 
Anwendung des  St re iks ,  über  d a s  viele d e r  übrigen Kolonialvölker 
verfugen, i s t  ihnen heute versagt .  Nicht von den maßgebenden Führern i 

d ie se r  neuen Internationale, wohl a b e r  bei ihren  Schicksalsgenossen 
können s i e  auf wirkliche internationale Solidarität rechnen,  wie s i e  
zum Beispiel in d e r  Rede d e s  Delegierten Annamx von d e r  Goldküste X 

Afrikas durchleuchtete,  d e r  wünschte, "daR d e r  Tag nicht mehr  f e r n  
s e i ,  wo d i e  deutschen und japanischen Gewerkschaften wieder in d e r  
Internationale mitwirken. " 

Nachdem auf d e r  Pa r i s e r  Tagung d r e i  volle Tage von 26 Rednern um 
die  Statuten gekampft worden w a r ,  nachdem Saillant a m  vierten Tag 
nochmals besonders  in d i e  noch nicht beendete Debatte eingegriffen 
hatte ,  wurde d i e  Erweiterung d e r  Sta t~tenberatun~skommiss ion auf 
16 Mitglieder beschlossen,  d i e  abe r  e r s t  zwei volle Tage spä t e r  mi t  
s t a r k e r  Majorität eingesetzt  wurde und d i e  s i ch  auf je einen Delegier- 
ten a u s  USA, SU , England, Frankreich,  Schweden, Neuseeland, Aus- 
t ra l ien  , Südafrika , Norwegen, Polen, Indien, CSR, Latein-Amerikas, 
China, Italien und einem Ver t r e t e r  d e r  internationalen Berufssekre- 
ta r ia te  Plisammensetzte. 

Daß es zwei Tage - vom Freitag,  den 29. September b i s  Montag, den  , 

1. Oktober 1945 - dauer te ,  ehe  e ine  Einigung über d i e  Zusammenset-  
zung d i e se r  Kommission zustandekam, zeigt schon ih re  Bedeutung. 
Sie soll te  im  engen K r e i s  fertigbringen, was s ich  in d e r  Öffentlich- 
kei t  a l s  undurchführbar e rwiesen  hatte,  d.h. im  internationalen Rah- 
men d a s  zu vereinigen,  was aufgrund se ine r  national-beschränkten 
In teressen  unvereinbar bleiben mußte. 

Inzwischen gab Hillman seinen Bericht über d i e  Erlebnisse mit  dem 
Völkerbund in San Francisco,  (übe r  d i e  d e r  vorhergehende Abschnitt 
handelt) ,  worauf in d ie  Generaldiskussion eingetreten wrirde, woran  
s ich  25 Redner, darunter  auch Tarassow an  e r s t e r  Stel le ,  beteilig- 
ten. Nach dem Ber "Le Peuple" hat  d i e se r  folgendes gesagt :  

C 
.icht im ' 

lie Arbei "Heute hat  i t e rk l a s se  nach s o  viel  Leid und Opfern d a s  
Recht zu fordern ,  daß d e r  Friede solide und dauerhaft se i .  . ., 
Diese  Forderung wurde in London durchgedrückt. Die Resolu- 
tion von London r ek l amie r t  d i e  Teilnahme d e r  Weltgewerk- 
schaftsbewegung an  den Arbeiten von San Francisco'. Die admi- 
nistrat ive Kommiss i~  :h s e h r  bemüht, d i e se s  Resultat 
zu er re icher  Ablehnung d e s  Direktionskomi- I. S ie  i s t  

3n hat sii 
auf d i e  . 



t ee s  gestoßen. S ie  hält es fü r  nötig, auf d i e se r  Forderung zu 
bestehen. Eine Hauptaufgabe d e r  Arbei terk lasse  i s t  es, zu 
kämpfen, um die  faschist ische Ideologie auszurotten und die 
Spuren d i e ses  Regimes zl: vernichten,  damit  sie niemals  wieder 
zu e ine r  Gefahr für  d i e  benachbarten Länder werden kann. Der  
Weltkongreß billigt daher d ie  Beschlüsse von Potsdam. Ebenso 
notwendig i s t  es, d ie  unselige Politik d e r  Besänftigung oder  
Unterstützung d e r  faschist ischen und halbfaschistischen Staa- 
ten wie Spanien, Argentinien und Griechenland entschieden zu 
verurtei len.  Diese Länder versuchen,  mit  den gemeinsten Ver- 
leumdungen die  Einigkeit d e r  Alliierten zu zer t re ten .  Franco 
i s t  in Potsdam nicht zugelassen worden. Uberall muß für  den 
Abbruch d e r  Beziehungen gekämpft werden. Der WGB muß die  
Sektionen beauftragen, gegen a l le  faschist ischen und reaktio- 
nären  Elemente zu kämpfen. Die Repräsentanten d e s  WGB haben 
ihren  Platz in den Organen d e r  Vereinigten Nationen, berufen 
zur' Lösung d e r  Probleme d e r  Weltorganisation nach dem Kr iegd t  

Nach dem Inhalt d i e se r  Rede scheint  es zweifelhaft, ob h i e r  dersel- 
be  Tarassow sp rach ,  d e r  Ca. 8 Wochen zuvor i m  "Temps Nouveaux" 
wesentlich bes se r  geschrieben hatte. Mit keinem Wort hat  er hier  
auf die Angriffe d e r  Citr ine,  Schevenels und i h r e r  Freunde geant- 
wortet. Doch sowie schon Kusnetzows Diplomatenrede jene ermun- 
t e r t  hatte,  s o  ähnlich machte jetzt auch Jouhaux bekannt, warum er - 
etwas abweichend von Schevenels und Genossen - fü r  d ie  sofort ige 
Neugründung d e s  WGB sei .  

". . . .Weil er d ie  natürliche Fortsetzung d e s  IGB ( ! ) (d.h. von 
Amsterdam ) i s t ,  weil er s i e  vervollkommnet, universeller  
macht und auch deshalb, obwohl ich in diesem Punkt genügend 
skeptisch bleibe - weil er in seinen Statuten einen gewissen 
Sinn d e r  Verpflichtung zu r  Durchführung d e r  internationalen 
Beschlüsse enthält, den wi r  ges tern  (d.h. während d e r  Statu- 
tendebatte) vielleicht nicht genügend präz is ier t  haben". 

Hiermi t  hatte Jouhaux bewiesen, daß er e inerse i t s  mi t  den Scheve- 
ne ls  völlig einig war  in dem Bestreben, den "Leichnam Amsterdams 
zu galvanisieren",  daß er abe r  ande re r se i t s  nur noch ge r i s sene r  
w a r ,  indem er einsah,  daß d iese  Galvanisierung nicht unter  d e r  
al ten d iskre t i s ier ten  Fi rma des  IGB, sondern nur !zur bes se ren  Täu- 
schung d e r  Massen,  d ie  "etwas besse re s"  wollten, nur unter  e iner  
neuen Fi rma möglich geworden war .  Um einen solchen "Bundesge- 
nossen" im Kampfe fiir d ie  Schaffung e ines  neuen WGB waren d ie  
Russen wirklich nicht zu beneiden. Aber er war  keineswegs d e r  ein- 
zige d i e se r  Gattung, d ie  mit I.eib und Seele zu Amsterdam standen 



und unter  dem Druck i h r e r  rad ika ler  gewordenen Mitgliedermassen 
mit  den Russen kokettierten. So konnte es s i ch  zum Beispiel ein 
Green  a l s  Führer  d e r  AFofL in d e r  hauptsächlich d i e  b e s s e r  bezahl- 
ten und deshalb weniger radikalen amerikanischen Arbei te r  e r faßt  
s ind ,  e r lauben,  außerhalb d e s  "russif izierten" WGB zu bleiben, 
während d i e  Führer  d e r  CIO, d i e  v ie le  ungelernte,  schlechter  ent- - 
lohnte und darum radika ler  ges t immte  Industr iearbeiter  a l s  Mit- 
gl ieder hat ,  s ich  diesen Sport nicht leisten konnten. Aber ge rade  
d i e se  Zwiespältigkeit machte Jouhaux zu dem geeignetsten Mann, . 
d e r  jetzt d ie  mühselig zusammengekleisterten Statuten, a n  denen d i e  
die Sond~rkommiss ion  nochmals zwei Tage gefeilt hat te ,  zu r  Annahme 
zu brinaen. Noch vor  d e r  Abstimmung e rk lh r t e  Jouhaux: 

"Die Kommission i s t  b is  a n  d ie  äuße r s t e  Grenze  d e r  Versöhnung 
gegangen. Es i s t  darum wichtig, denen Rechriung zu t ragen und 
zu erwägen,  daß unter  den gegenwärtigen Umständen d i e  Sta- 
tuten s o  angenommen werden müssen ,  wie s i e  von d e r  Kommis- 
sion vorgeschlagen werden". 

Nur d e r  Ver t r e t e r  d e r  Christlichen Gewerkschaften Frankreichs ver -  
suchte e ine  nochmalige Diskussion zu entfalten, während Jouhaux mi t  
Unterstützung d e r  Kongreßmehrheit durchdrücke ,  daß nur  d i e  von d e r  
Kommission vorgenommenen Änderungen diskutiert  werden dürfen,  
woraus dann d ie  Christen gegen einzelne Abschnitte s t immten.  
Small-Gambien beantragte Zufügung e ine r  Bestimmung zu r  Bildung 
e ine r  Kolonialkommission, was  dem Exekutivkomitee überwiesen 
wurde. Darauf erfolgte d i e  Abstimmung auf Vorsclilag von Jouliaux 
p e r  Akklamation, was die einst immige Annahme d e r  .Statuten+ ermög- 
l ichte,  und damit  w a r  d e r  Weltgewerkschaftsbund oder wie iiin Jou- 
haux treffend cha rak te r i s i e r t e  d i e  "natürliche Fortsetzunq d e s  IGB" 
geboren,  und mi t  dreimaligem Hur ra  ( ! )  und dern Gesang d e r  
"Marseil laise" und d e r  "Internationale" begrüßt worden. Das  war  
am 3 .  Oktober 1945. Daß d i e se  "Einstirnmigkeit" ein fauler  Kompro- 
miR zugunsten Amsterdams w a r ,  hat te  d e r  b isher ige  Verlauf d e s  
Kongresses  be re i t s  gezeigt und wei tere  Beweise hat d i e  folgende 
7 e i t  qebracht .  - 

l a u t  S t a t u t  t a g t  der Konqre8 a l l e  zwei Jahre. Die  ausführendai Organe des YG8 sind 1) der 
Generalrat ,  der sich aiis 71 M i t g l i e d e r n  und 57 E r s ~ t z m i t g l i r d e r n ,  d i e  50 verschindenen 
Landesorqmisrtionen angehören, 2 )  das txekutlvkomitee, das aus dem Generalsekret i r ,  22 
V e r t r e t e r n  b e r t i i m t e r  L indelorganisat ionm und 3 V e r t r e t e r n  der I n t e r n a t i o n a l e n  Berufs- 
s e k r e t i r i r t i  besteht ,  3) des Exekutivbüro, zu den der Generalsekretär. der Präsident  und 
7 V i z e p r ä s i d m t r n  gehören. 



Der WGB im Labyrinth des ,,konstruktiven PazifismusU 

Hier  iri P a r i s  konnten s i c h  d i e  C i t r i n e  und Genossen  unges t ra f t  a l s  
pa ten t ie r te  Retter d e s  neuen WGB v o r  d e m  Z u s a m m e n b r u c h  und v o r  
den1 [ ' i i tergehen im "Labyrinth d e r  Politik" aufsp ie len ,  wei l  h i e r  
niemand i m s t a n d e  w a r ,  ifinen nachzuweisen,  wie  sie m i t  i h r e r  na- 
t ional-beschränkten,  sozial-patr iot ischen,  und sozial-chauvinisti- 
schen  Arbe i t sgemeinschaf t s -  und Koalitionspolitik schon  zweimal  
d i e  Gewerkschaftsinternationale zu schmähl ichem Zusammenbruch 
g e t r i e b e n  ha t ten ,  d a ß  s i e  a u s  d i e s e n  Zusammenbrüchen  - d i e  Milli- 
onen Menschen d a s  Leben gekostet  haben - nicht  nur  nicht  d a s  
G e r i n g s t e  ge le rn t  ha t ten ,  s o n d e r n  umgekehr t  i n  i h r e m  d u m m d r e i -  
s t e n  Führerdünkel  b e r e i t  w a r e n ,  i h r e  a l t e  Bankrottpolitik a u c h  i m  
neuen WGB for tzuse tzen ,  d i e  auch  d i e s e n  zum Z u s a m m e n b r u c h  t r e i -  
ben und d i e  Hoffnungen en t täuschen  rnuß, d i e  s e i n e  66 Millionen Mit- 
g l i e d e r  auf ihn g e s e t z t  haben. Dieselben "Führer" ,  d i e  h i e r  v o r  d e m  
"Labyrinth d e r  Politikt '  n icht  laut  genug warnen  konnten, s ind  b i s h e r  
nicht v o r  d e m  V e r s u c h  zuruckgeschreck t  und w e r d e n  a u c h  i n  Zu- 
kunft nicht  zur i i ckschreckcn ,  d i e  g e s a m t e  K r a f t  d e r  o r g a n i s i e r t e n  
A r b e i t e r k l a s s e  f ü r  d e n  Diens t  d e r  imper ia l i s t i schen  Machtpolitik 
i h r e r  d i v e r s e n  "\7nterländer1' zu mißbrauchen.  

Es w a r  bezeichnenri t u r  d a s  po l i t i sche  Niveau d i e s e s  K o n g r e s s e s ,  
auf d e m  s i c h  a l l e  d i e  kompetenten Fiihrer von Schevenels  b i s  Taras -  
sow d a r i n  einig w a r e n ,  daß d e r  WG B n u r  d u r c h  d i e z u s a m n i e n a r b e i t  m i t  
d e r  UNO d e n  Fr ieden  s i c h e r n  könnte,  daß  h i e r  e r s t  d e r  c h r i s t l i c h e  
Bord ie r  d e n  Hillmann-Bericht d e s h a l b  k r i t i s i e r t e ,  wei l  d i e s e r  " s ich  
enthal t  zu p r ä z i s i e r e n ,  w a s  man  zu machen v e r s u c h e n  w i r d ,  wenn 
d i e  Ver t re tung  im Völkerbund e r r e i c h t  i s t ?  " Soviel S o r g e  machen  
s i c h  d i e  Schevenels  und s e i n e  Freunde nicht  und können s i c h  a u c h  g a r  
nicht  machen .  Dafür  s ind  sie Opportunisten,  d i e  nicht  nach  selb-  
s tändig durchdachtem,  vorgefaliten Pla n handeln,  s o n d e r n  i m m e r  n u r  
d a s  "zu machen  v e r s u c h e n " ,  w a s  d e r  "Allgemeinhei t"  o d e r  " ih rem 
Vater land" nützl ich i s t .  Wenn d e r  c h r i s t l i c h e  e b e n s o  e h r l i c h  wie  d e r  
q ' f reidenkende" Opportunist  a n  d a s  Wunder glaubt ,  d u r c h  Zusammen-  
a r b e i t  des WGB m i t  d e m  Völkerbund überhaupt  e t w a s  im I n t e r e s s e  
d e r  A r b e i t e r  machen  zu können, s o  s ind  eben  beide wei t  e n t f e r n t  
von d e r  Erkenntnis ,  -daß d i e  A r b e i t e r k l a s s e  d i e  e inz ige  K r a f t  i s t ,  
d i e  d e n  Wiederaufbau und d e n  Fr ieden  s i c h e r n  kann. Weil s i e  a n  a l l e  
unmöglichen Wundern,, n u r  nicht  a n  d i e  gewalt ige Schöpferkraf t  d e r  
o r g a n i s i e r t e n  A r b e i t e r m a s s e n  glauben,  k l a m m e r n  s i e  s i c h  a n  i h r e  



Mitwirkung am Völkerbund, in dessen  Theatervorstellungen s i e  nur 
die br~daiiernswcrte Rolle einflußloser Statisten spielen können. Sie 
steheri weit zuriick hinter d e r  Erkenntnis jenes Kolonialdelegierten, 
wenri d ieser  sagte:  

"Solanqe wir  nicht e r r e i ch t  haben, d ie  Arbei termassen zu mo- 
bil is ieren und s i e  handeln zu lassen ,  werden wir  noch s e h r  -. 
wenig qernacht haben. I' 

Wenn die Russen den gefährlichen arbeiterfeindlichen Opportunismus 
'V 

d e r  alten Amsterdamer  nicht offen bekämpfen, sondern umgekehrt - 
wenn s i e  auch aus  anderen Motiven - unterstützen,  s o  da rum,  weil 
auch s i e  d e r  internationalen Arbeiterklasse die Kraft  zu i h r e r  Be- 
freiung nicht zutrauen, sondern von d e r  fixen Idee Staiins besessen  
sind,  daß s i e  a l s  Russen, den unfähigen hilflosen Proletariern d e r  
übrigen Welt d ie  Freiheit und den Sozialismus bringen müssen. Für 
d ie  Delegierten d e r  Sowjetunion war  und i s t  d e r  Weltgewerkschafts- 
bund dasselbe,  wie d e r  Völkerbund für d ie  Sowjetdiplomatie: d a s  
Gremium,  in dem man s ich  - ohne besondere Rücksicht auf irgend- 
welche Prinzipien - möglichst viele Hilfstruppen zu s ichern  sucht. 
Wenn abe r  auch d ie  Absicht, mit  diesen Methoden das  sozial ist ische 
RuRland zu s tärken,  noch s o  gut  wäre :  d ie  Anwendung d ie se r  Me- 
thoden müssen das  Gegenteil erreichen.  r 

Dieses Nichtbegreifenkönnen d e r  entscheidenden Voraussetzungen 
f ü r  jeden Erfolg: d ie  Arbei termassen se lbs t  handeln zu lassen  - 
drückte sich noch mehr a l s  in a l l  den Reden und Entschlüssen d i e ses  
Kongresses in dem a u s ,  was überhaupt nicht erwähnt wurde. 

Das bunte Sammelsurium abgedroschener Phrasen,  das  ein Jouhaux 
in se iner  Eröffnungsrede den Delegierten a u s  a l l e r  Welt zu bieten 
hatte,  stand in schreiendem Gegensatz zu d e r  Notwendigkeit in einem 
gewissenhaft vorbereiteten Rechenschaftsbericht einen möglichst 
zutreffenden Überblick über d ie  tatsächliche Weltlage zu geben und 
die verschiedenen gegeneinander wirkenden gesellschaftlichen Kräfte 
aufzuzeigen, die d iese  Lage geschaffen hatten, um s o  eine ~ i s k u s -  
sionsgrundlage zu schaffen, von d e r  a u s  d ie  Ursachen d e r  katastro- 
phalen Fehler in d e r  Vergangenheit aufgedeckt und zweckdienliche - 
Lehren zur  Vermeidung derselben Fehler beim Neuaufbau d e r  Inter- 
nationale gezogen werden konnten. Weil d i e se  Notwendigkeit von 
dem Jouhaux und seinen maßgebenden Freunden nicht einmal gesehen,  b 
geschweige denn erfüll t  werden konnte, bl ieb a l l e s  Reden oberfläch- 
lich. So konnten auch d ie  gesunden Ansichten *eler Kolonialdelegier- 
ten,  die dem ehrl ichen Sehnen d e r  Massen unverfälschten Ausdruck 
gaben, nicht d ie  nötige Resonanz finden. Sie gingen einfach in d e r  
Flut banaler Kongreßreden unter ,  in denen meis t  mehr  verschwiegen, 



a l s  gesagt  wurde. Zwischen den Auffassungen e ines  Jouhaux, d e r  
d ie  Gründung d e s  WGB deshalb für dringend hiel t ,  weil d i e se r  se ine  
Stat istenrollc beim Völkerbund antreten soll te  und e lnes  Delegierten 
aus  Nigeria,  - d e r  sagte:  

"Afrika hat einen Gott d e r  Gerechtigkeit, d e r  Tapferkeit und . 
d e r  Rache. Die Arbei ter ,  d ie  ich ve r t r e t e ,  beten zu ihm,  damit  
er die Schaffung des  WGB begünstige", - 

klafft ein Widerspruch, d e r  auch von noch s o  "einstimmigen" Be- 
sch1üssi.n nicht verdeckt werden kann. 

Um die Schiefheiten und Unrichtigkeiten in den Reden und Beschlüssen 
von Par is  halbwegs richtigzustellen, wäre  al lein ein dirrkes Buch 
notwendig. Aber es besteht d i e  Hoffnung, daß ihr  gesunder Klassen- 
instinkt und i h r e  eigene praktische Erfahrung vielen Arbeitern helfen 
wird,  den falschen Schein von d e r  Wirklichkeit zu unterscheiden. 
J ede r  Arbeiter  wird mi t  dem Amerikaner Hillman einverstanden se in ,  
daß ein dauernder Friede nur auf d e r  Basis e ine r  gesurden Wirtschaft 
aufgebaut werden kann, daß keine Hoffnung auf Beseitigung d e s  Krie- 
g e s  besteht, solange Arbeitslosigkeit, Unsicherheit d e r  Existenz usw. 
d ie  Menschen zum Vegetieren zwingt. Aber daß daran  irgendetwas 
gebesser t  wird,  wenn d e r  Wirtschafts- und Sozialrat  d e s  Völkerbun- 
d e s  "der Beseitigung d e r  ökonomischen Ursachen d e s  Kr ieges  se ine  
Aufmerksamkeit leiht" das  kann s ich  ein unbelehrbarer Illusionist 
wie Hillman einbilden, glauben wird  ihm das  kein normal denkender 
Arbeiter .  

Ganze Bände sind in Par is  über d ie  "Ausrottung d e r  letzten Spuren 
des  Faschismus" zusammengeredet  worden, ohne daß auch nur  ein 
Redner versucht hätte,  aufzuzeigen, daß d iese  Spuren g a r  nicht s o  
schwer zu finden s ind ,  sondern i h r e  Wurzel im kapitalistischen 
System haben. Es i s t  nur eine halbe Wahrheit, wenn ein Hillman 
sagt:  

"Noch bestehen tiefe Wurzeln des  Nazismus und japanischen 
Imperial ismus.  Solange s i e  nicht ausgerottet  s ind,  kann d ie  
Welt nicht die Garantie e ines  Dauerfriedens haben". 

Diese halbe Wahrheit wird zur  ganzen Lüge, weil s i e  v.erschweigt, 
daß d e r  amerikanische,  englische und jeder andere  Imperial ismus 
eine ebenso treibfähige Wurzel des  Faschismus bilden. Undauf d i e se r  
Selbsttäuschung bas i e r t  d e r  gefährliche Selbstbetrug, daR es mög- 

i lich s e i ,  die "letzten Spuren" des  Faschismus im Bunde mi t  irgend- 
welchen demokratischen Imperial isten auszurotten. 
In se iner  Eröffnungsrede hat Jouhaux das  "Verschwinden d e r  Kar-  
tel le und Trusts ' '  a l s  e r s t e  "unerläßliche Vorbedingung" für e ine  
methodische Wirtschaftsorganisation, d ie  d i e  Kriegsursachen be- 
seitigen kann, bezeichnet. 



Das i s t  an  s ich  völlig richtig und Lenin ha t  d i e  verhängnisvolle 
kr iegs t re iber i sche  Rolle d e s  Trusts-  und Monopolkapitalismus schon 
1916 in seiner' berühmten Broschüre:  "Der Imperial ismus a l s  höch- 
s t e s  Stadium d e s  Kapitalismus" mit  unbestrei tbaren Tatsachen nach- 
gewiesen. Aber d i e se s  Standardwerk d e r  marxist ischen Literatur  
hat Jouhaux wahrscheinlich nie gelesen und wenn, dann s i che r  nicht .. 
im geringsten verstanden,  sonst  hät te  ihm jetzt nach fas t  30 Jah ren  
k lar  se in  müssen ,  daß es s ich  s o  keine verantwortungsbewußten Arbei- 

-+ terführung erlauben kann, mi t  e in  p a a r  oberflächlichen Phrasen über 
d ie se  Frage hinwegzugehen, in d e r  s ich  gleichsam wie in einem 
Brennpunkt a l le  d i e  Krankheitserscheinungen d e r  heutigen Gesell- 
schaft konzentrieren. Dieser  Monopolkapitalisnius i s t  tatsächlich 
d a s  Charakterist ikum d e s  sterbenden verfaulenden Kapital ismus,  
abe r  eben desselben Kapital ismus,  den Jouhaux und se ine  Freunde 
auf "demokratische" A r t  noch zu kur ieren  hoffen. Nichts kennzeich- 
net d ie  Hohlheit d e s  ganzen Kongresses  bes se r  a l s  se ine  Stellung 
z u r  Frage d e r  Trus ts  und Monopole. Aufgrund e ine r  Resolution, d i e  
d e r  CTAL (Latein-Amerikanischer Gewerkschaftsbund) eingebracht  
hat te ,  beschloß d e r  Kongreß wörtlich: 

"Es kann keinen Zweifel darüber  geben,  daß d i e  internationalen 
Monopole und Trus ts  d a s  Herz  d e r  Reaktion und d ie  mächtigsten .e 

Stützen d e s  Faschismus waren.  Wir empfehlen, daß d a s  Exeku- 
kutiv-Komitee und d i e  Exekutiv-Organe d e s  WGB d ie  Vorschläge 
d e r  CTAL s tudieren ,  damit  in den verschiedenen Ländern wirk- 
s a m e  Maßnahmen angewandt werden,  um d ie  Kontrolle zu un- 
terdrücken,  d ie  gegenwärtig noch von den internationalen Mono- 
polen und Trus t s  auf Kosten d e s  arbeitenden Volkes ausgeübt 
wird". 

Doppelt soviel Platz in dem Kongreßbericht von "Le Peuple" vom 
13. Oktober 1945 beansprucht e ine  Resolution zu r  "Huldigung für  
Franklin D. Roosevelt" , d ie ses  ebenso geschickten wie konseqeenten 
Freundes d e s  amerikanischen Monopolkapitals. Es heißt da r in :  

"Die Welt d e r  Arbeit  forder t  von den Chefs d e r  Vereinigten Na- 
tionen getreulich den edlen Zielen Roosevelts zu folgen". . 

Niemand ha t  d i e se r  Byzantinerei widersprochen.  Niemand scheint  
da ran  gedacht zu haben, daß z u r  Verwirklichung d i e se r  "edlen Ziele" 
d i e  Atombombe bereitgehalten wird. s 

Wie d e r  Kampf d e r  Opportunisten gegen Faschismus und Monopolis- 
mus  praktisch auss ieht ,  dafür haben Jouhaux und Benoit Frachon, d i e  
beide gleichberechtigte Genera lsekre täre  d e s  französischen Gewerk- 
schaftsbundes (-T) s ind ,  noch während d e s  Kongresses  e in  Bei- 
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s p i e l  ge l ie fe r t .  Ar d e s  5. Oktober  1945 w a r e n  d i e  Delegat ions-  
f i ihrer  des Kongre  i Empfang bei  dem Präs iden ten  d e r  fran-  
zös i schen  K e g i e r u ~ ~ ~ . ,  "CM,-, a l  DP Gaul le  geladen.  Diesem gegeni iher  
c.rklärtc. Jouti;iiiu in sein6.r ~ i n s p r a c h e :  

"Ich bin rlcswii3, daß w i r  bei rler Rcgieriinq a l l e  Hilff. finden wer -  
+. den ,  d i c  fiir die Erfülluricj uricc,r.rr groHt3n Aufgabe unerläßl ich 

i s t .  . . . . L)t,r WGI1 i s t  ari cler Sc Iryierungen z u r  Schaf- 
funq des t.'ric?deric, (Icr Dcrnok -1 d e r  soz ia len  Gerecht ig-  
keit".  

Iri (lern schr i f t l i ch  e ingere ich ten  TBtigkeitsbericht d c r  CGT, den1Ze 
I'ruple" voll inhnltlich veriiffentlichte, ha t te  a b e r  s e i n  A m t s b r u d e r  
Franclion U. a. iolqendes eingestanden:  

"Die Londoner Konferenz  hat  u n s  aufgeforder t  zii kämpfen ,  u m  
d i c  le tzten Spuren  *s Fasch ismus  a u s  . D i e s e  Aufgabe 

haben w i r  noch nicht  b i s  z u m  guten Enc i können. Tro tz  
a l l  u n s e r e r  vehementen  Protestakt ione en d i e  V e r r ä t e r ,  
d i e  Kol labora teure  und Agenten d e r  f ü n ~ r e n  noionne e i n e  Nach- 
s i c h t ,  d i e  uns  beunruhigt  und d i e  auf Sei ten u n s e r e r  gegenwär-  
t igen Regierung ( ! ) den  Willen z u r  SYuberung nicht  bezeugt ,  d i e  
d a s  Land wünscht. .  . . London ha t  u n s  aufgeforder t ,  e i n e n  er- 
harmiinslosen Kampf qeqen d i e  T r u s t s  zu führen. .  . D e r  CGT hat  
s e i n e  k:itionalisierungskarnpagne entfal te t .  Unglücksel igerweise 
s c h a f f t  rlif. den  T r u s t s  zum g r o ß e n  Teil güns t ige  Finanz- und 
Wirtschaftspol i t ik  u n s e r e r  gegenwärt igen Regierung d i e  Unstabi- 
I it,;it d e r  P r e  It  d i e  Kaufkraf t  d e s  Lohnes jedesmal  i n  
Fr.acje iind m, Lage d e r  A r b e i t e r  s e h r  penibel ". 

~ b e r  riictit nur  zu s e i n e m  A m t s b r u d e r  Frachon,  auch  zu s e i n e n  eige-  
e n  Erfahrungen,  d i e  er f a s t  genau v o r  v i e r  Wochen v o r  d e m  Em pfang 
l a c h e n  muflte, s t a n d  Joiihaux im Widerspruch.  Als  er d a m a l s  dem- 

,elben Reqioriingspr~si<ieriten e inen  Vorschlag z u r  Flodifizierung d e s  
Referendums z u r  Wahl d e r  Konst i tuierenden Versammlung  un te rbre i -  
ten woll te ,  wiirde er g a r  nicht e r s t  v o r g e l a s s t ~ n .  Unter  Berufung auf 
d a s  G e s e t z  von 1881 w u r d e  drlm F ü h r e r  d e r  ubc.r 5 Millionen s t a r k e n  
;GT, d i e  s t o l z  auf i h r e  Mitwirkung a n  d e r  nat ionalen Brfreiung zurück-  
~ l i c k t e ,  d a s  Recht abgesprocheri ,  s i c h  in "pol i t ische Dinge einzu-  
nischen".  Se lbs t  d e m  k le r ika len  "Temps p r e s e n t "  w a r  d a s  e i n  s t a r -  
K e r  Tob&. Aber  t ro tzdem w a r  s i c h  Jouhaux a m  6. Oktober  1945 wie- 
d e r  s i c h e r ,  daß  s e i n  Platz  "an d e r  Se i te  d e r  Regieriing" w a r ,  d e r e n  
Präsident  ihm v i e r  Wochen zuvor  den  Stuhl v o r  d i e  Tür g e s e t z t  hat te .  
In d e r  Rr?solution i iber  d i e  Tätigkeit d e r  Landesorganisat ion w u r d e  d i e  
Real is ierung d e r  Forderungen d e r  von d e r  Londoner Gewerkschaf t s -  
konferenz aufgestel l ten C h a r t a  z u r  geb ie te r i schen  Pflicht gemacht .  
Aber  es bedeutet d i e  s c h w e r t s t e  Selbstanklage gegen  d i e s e s  e n g s t i r -  



nige Gehabe d c r  Sozialpatriotcn, wenn s i e  dar in  Organisations-, 
Mc.iiiuiigs-, Vcrsa~nmlurigs-Freiheit, Kollektivvcrtragsrecht  usw" f i i r  
a l l e  Arbeiter" fordern und gleichzeitig damit  einverstanden sind und 
sogar  niithelferi, d ie  deutschen und japanischen Arbeiter  unter  Kura- 
tel  zii stel1r.n: wenn s i e  s ich  scheinheilig für d ie  Bedürfnisse d e r  - 
Dcrnobilisierten einsetzen und kein einziges Wort f ü r  d ie  Beseitigung 
d e r  Sklaverei an den deutschen Kriegsgefangenen übrig haben. Schänd- 
l icher a l s  auf diesen Kongreß i s t  noch nirgendwo cias stolze Wort d e s  

7 

Kommunistischen Manifestes des  "Proletarier  a l l e r  Länder vereinigt  
Euch" in den Dreck getreten worden. Schamloser a l s  h ier  hat noch 
keine Führung gewagt, den internationalen Arbei termassen Steine 
s ta t t  Brot zu geben. So wurde h ier  in Par is  ein "Neubau" er r ichte t ,  
dessen  Baumeister keine Marxisten und Intcrnationalisten waren,  
dessen  Fundament nicht auf internationaler ,  pro le tar i scher  Solidari- 
tä t ,  sondern auf dem Flugsand nationaler Beschränktheit beruhte, 
dessen  Baumaterial a u s  dem Amsterdamer  Müllkasten klcinbürger- 
l icher  Vulgärökonomie ents tammte,  dessen  einzelne Räume nicht durch  
internationale Disziplin verbunden, sondern durch "autonome" Selbst- 
herrl ichkeit  und Eigenbrötelei unüberwindbar getrennt waren,  ein 
"Neubau", d e r  a l s  einzigen IJnterschied gegen Amsterdam einige neue 

mmer  m 
~ c h  ein nc 
;B haben 

An-  

e h r  für d ie  russ isuhe  und 
rues Firmenschild aufzuwc 
das  Lob des  Klassengegnc 
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?isen hat1 
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o Abteilung und außerdem 
te. Diese Baumeister d e s  
ihnen "Le Monde", d a s  

Oi„„ „, französischen schwer in du^^^ IC,  ain Tage nach dem Kongreß 
am 9. Oktober 1945 ausgestel l t  hat ,  wirklich verdient:  

"Es i s t  in d e r  Tat ein konstruktiver Pazifismus, den d ie  Völker 
verlangen, die SO schwer von einem Konflikt getroffen wurden, 
d e r  soviel Leiden und Ruinen erzeugt hat. Es i s t  d i e se r  Pazifis- 
mus ,  den d ie  Schöpfer des  WGB bewiesen haben, wir  sind glück- 
lich, daß d ie  Franzosen s ich  unter  denen gezeigt haben, deren  
Aktion die wirksamste  w a r ,  daß Paris  a l s  Sitz d e s  WGB gewählt 
und Herrn  Sa: illant zur 

r e r n  befi 

n Generz 

ind s ich  

~ l s e k r e t ä  

keiner,  

r bestimmte". 

Unter den WGB-Füh ier soviel Gewissenhaf- 
tigkeit aufbrachte, wie 2.B. d e r  a l te  Bebel, d e r  seinen Freunden 
vierzig J a h r e  vorher  einschärfte:  C 

"Wenn uns unsere  Gegner loben, können wir  s i che r  se in ,  e ine  
Dummheit aemacht zu haben". 

Trotz alledem und ge rade  wegen alledem wird "der Gründungskongreß 
des  WGB in die Geschichte d e r  Arbeiterbewegung eingehen und einen 
d e r  wichtigsten Plätze einnehmen'' - nur in einem ganz anderen Sinne, 
a l s  es s ich  d e r  Vorsitzende des  Zentra l ra tes  d e r  Sowjet-Gewerk- 
schaften vorgestel l t  hat ,  a l s  er diesen Ausspruch prägte.  
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Der  Kamp, U L ~  Einheit ~ ~ ~ e r k s c h a f t s b e w e g u n g  i s t  so a l t  wie 
liese selbst .  Die Einheit i s t  für  jede Arbeiterbewegung ebenso d a s  
ebenselement,  wie es die  Spaltung für d ie  herrschende Ausbeuter- 

..lasse ist.  Die Gründung von Gewerkschaften i s t  d ie  Antwort d e r  
Arbeiterklasse auf d ie  Abc Ausbeuterklasse,  die einen Arbei- 
t e r  gegen den anderen,  die beitsschicht gegen a l l e  anderen  
Schichten, d ie  Arbeitcrkla ?inen Landes gegen d ie  a l l e r  
anderen Länder ausspielen l l l l L  allen Mitteln d e r  Gewalt 
und d e r  List den organisierten Zusammenschluß d e r  Arbeiter  zu 
einheitlich geleitetem Handeln zu verhindern. Genauso, wie.die Ver- 
wirklichung d e r  Ausbeuterinteressen d ie  Aufrechterhaltung d e r  Spal- 
tung d e r  menschlichen Gesellschaft in zwei unversöhribar feindliche 
Klassen voraussetzt ,  i s t  umgekehrt  d ie  volle Verwirklichung d e r  
Arbeiterinteressen nur durch d ie  Überwindung d e r  Spaltung möglich. 
Gezwungen durch i h r e  egoistischen Interessen s teht  d i e  Ausbeuter- 
k l a s se  nicht nur in unversöhnlichen Gegensatz zu den Interessen d e r  
d i rekt  ausgebeuteten Arbei terk lasse ,  sondern ebenso im Gegensatz 
zu den wirklichen Interessen d e r  gesamten Menschheit, zu dem jahr- 
tausendalten Sehnen nach einem friedlichen, harmonisch vereinten 
Gesellschaftsleben. 

n i e  Vereinigung d e r  Arbeiter  in besonderen Arbeiterorganisationen 
>ewerkschaften, Par te i  usw) i s t  ihrem eigentlichen Wesen nach 
r r e i t s  d ie  Keimform, in d e r  s ich  die kommende neue Gesellschafts- 

ordnung manifest iert .  Damit abe r  d ie  neue Ordnung entstehen kann, 
muß die  Arbeiterorganisation a l s  ihre  Keimform zu vollständig eige- 
nem Leben entwickelt werden, muß s i e  sich von d e r  al ten - dem Un- 
tergang geweihten Ordnung - völlig ablösen,  muß s i e ,  wie d a s  Kind 
von d e r  Mutter durch Zerschneiden d e r  Nabelschnur getrennt werden. 
Solange den Arbeiterorganisationen d iese  naturnotwendig bedingte 
Trennung nicht gelingt, d.h. solange s i e  durch d ie  Nabelschnur re-. 
formistisch-opportunistischer Illusionen noch mi t  d e r  grundsätzlich 
einheitsfeindlichen Bourgeoisie verbunden bleiben, sind s i e  dazu ver-  
dammt,  an  allen Interessenskonflikten i h r e r  national gespalteten 
Bourgeoisie teilzunehmen, a l s  nationale Gruppen und bloße Anhängsel 
i h r e r  Bourgeoisie gegeneinander zu kämpfen, s ta t t  s i ch  international 
zu vereinigen, s o  lange sir zu verdammt,  die herrschende 
Ausbeuterordnung auf dem Wege ih re s  Niederganges in d a s  

id sie d a  
blutigen 



C h a o s  zu beglei ten,  s t a t t  i h r e  h i s t o r i s c h e  Mission als Bahnbrecher  
e i n e r  b e s s e r c n  - von jeder  Klassenspal tung bef re i ten  - Gese l l schaf t s -  
ordnung e r fü l len  zu können. 

Indem d i e  Reformisten d e n  A r b e i t e r m a s s e n  vorzu täuschen  v e r s u c h e n ,  
daß  d i e  nicht  wegzuleugnenden Widersprüche d i e s e r  kap i ta l i s t i schen  

ir, 

Ausbeiiterordnung m i t  all i h r e n  Folgen d e r  Verelendung d e r  K r i s e n  
und Kr iege  g e m i l d e r t  und s o g a r  aufgehoben w e r d e n  können d u r c h  d i e  
Z u s a m m e n a r b e i t  d e r  "berufenen V e r t r e t e r "  d e r  Ausgebeuteten m i t  . 
d e n  V e r t r e t e r n  d e r  Ausbeute r  in  "Arbei tsgemeinschaften" i n  d e n  Re- 
g ie rungss te l l en ,  im Völkerbund usw. s i n d  s i e  t a t säch l ich  d i e  wert-  
vol ls ten Stützen d e r  Ausbeute rher r schaf t ,  a b e r  auch  d i e  gefährl ich-  
s t e n  Feinde d e r  Einheit d e r  Arbe i te rk lasse .  G e t r e u  i h r e r  kleinbiir- 
g e r l i c h  beschränkten  Auffassung ü b e r  d i e  Versöhnbarke i t  d e r  ta tsäch-  
l ich unversöhnbaren  Klassengegensä tze ,  s i n d  s i e  - bewußt o d e r  un- 
bewußt - d i e  Agenten d e r  Bourgeoisie  innerha lb  d e r  A r b e i t e r k l a s s e .  
Und weil  d i e  Einheit j eder  Arbei terbewegung - wie  es d i e  Gesch ich te  
von i h r e r  Entstehung b i s  zum heutigen Tage beweis t  - n u r  auf d e m  
Boden des unversöhnlichen .Klassenkampfes möglich i s t ,  auf d e m  d i e  
I n t e r e s s e n  a l l e r  Ausgebeuteten auf d e r  ganzen  Welt d i e  abso lu t  glei- 
chen  s ind ,  d e s h a l b  rnuß jede  nat ionale  und e r s t  r e c h t  jede interna-  
t ionale  Arbe i te rorgan isa t ion ,  so lange  s i e  u n t e r  d e m  ungebrochenen A 

Einfluß d i e s e r  opportunis t ischen "Klassen-Versöhnler"  s t e h t ,  z u r  
Spaltung und Ohnmacht  v e r u r t e i l t  sein.  

D a r ü b e r  sch ien  s i c h  e i n  T a r a s s o w  i n  se inem Ar t ike l  in  d e m  "Temps 
Nouveaux" vom 5. August 1945 k la rgewesen  z u  s e i n ,  i n  welchem er 
d i e  Absichten d e r  Schevenels  und d e s s e n  Freunde  a n p r a n g e r t e ,  d i e  
d e n  WGB z u  e i n e r  Neuausgabe d e s  bankrot ten IGB machen  wollten. 

D a m a l s  s c h r i e b  T a r a s s o w  : 

"Das Exekutivkomitee geh t  von d e m  Gesichtspiinkt a u s ,  d a ß  d i e  
Statuten in e i n e r  A r t  gemacht  werden  m ü s s e n ,  daß  d e r  WGB 
nicht  e i n  ohnmächtig,  b e r a t e n d e r  O r g a n i s m u s ,  e in  Diskut ie r -  
klub s e i ,  d e s s e n  Entschließungen to te  Worte bleiben..  .Konse- 
q u e n t e r w ~ i s e  m ü s s e n  d i e  Entscheidungen d e r  le i tenden O r g a n e  
d e s  WGB von den  nat ionalen Zent ra len  durchgeführ t  werden .  .C 

Wenn n ich t ,  f ü r  w a s  s o n s t  e inen  Weltbund schaffen? D i e  Ent- 
schl ießungen d e s  Bundes - m i t  e i n e m  Wort - m ü s s e n  obligato- 
r i s c h  s e i n ,  d a m i t  s i e  w i r k s a m  s e i n  können und d i e  Existenz s 

d e s  Bundes s e l b s t  qerech t fe r t ig t  is t" .  

Nach so lchen  Verlautbarungen w a r  anzunehmen,  d a ß  zumindes t  d i e  
Russen auf dem P a r i s e r  Kongreß e inen 'en t sch iedenen  Kampf f ü r  d i e  
Sicherung e i n e r  internat ionalen Diszipl in i m  neuen WGB führen  wür-  



den und gegen d i e  berüchtigte "Autonomie" d e r  Landeszentralen, d i e  
jede Internationale völlig aktionsunfähiq machen muß. 

Daß e in  so lcher  Kampf für  e ine  Zentral is ierung d e s  WGR allgemein 
e rwar t e t  wurde,  ging zum Beispiel a u s  e ine r  Erklärung d e r  Schwei- 
zer i schen Gewerkschaftsleitung a n  den Pa r i s e r  Kongreß hervor .  
Danach konnte s i e  deshalb kein Engagement mit  dem WGB eingehen, 
weil s i e  s ich  nicht imstande  fühlte, d iese  von ihren  eigenen Födera- 
tionen respekt ie r t  zu sehen,  von denen jede einzelne über d i e  wei- 
t e s t e  Autonomie im Rahmen d e s  Bundes verfügte. Doch entgegen die- 
s en  Erwartungen war  auffal lenderweise in den öffentlichen Kongreß- 
reden d e r  Russen nichts  von einem solchen Kampf zu spüren.  Umge- 
kehr t  konnte a b e r  d a s  Blatt d e r  französischen Schwerindustr ie  in 
dem schon zi t ier ten Artikel  vom 9. Oktober 1945 berichten: 

"So. wie d i e  Statuten aufgestellt wurden, s ind s i e  bemerkens- 
w e r t  durch  d i e  da r in  ausgedrückte  Sorge,  den kleinen Nationen 
e ine  genüqcnde Vertretung zu sichern.  Hier  muß d i e  von den 
Ver t r e t e rn  d e r  Sowjetgewerkscliaften eingenommene Haltung 
unterstr ict ien werden,  d ie  in diesem Punkte ( ! ! ) Konzessi- 
onen gemacht haben, d i e  gewisse  von ihnen nicht zu e rwar t en  
wagten ( ! ) . . . . .So \\'urden dank d e s  persönlichen Geis tes  d e r  
Sowjetdc~ley i r r t e n  r i !  ~d des  Beistandes d e r  CI0  a l l e  Schwierig- 
keiten überwunden. Man kann s ich  dessen  nur beglückwünschen!' 

Daß d ie  Reaktion ande re  Ursachen a l s  fhre  angebliche Sorge um d i e  
kleinen Nationen hatte,  uni s ich  zu beglückwünschen, geht  a u s  dem 
Bericht d e r  bürgerl ichen "Neue Zür icher  Zeitung" vom 24. Februar 
1946 über  d i e  Tagung d e s  Schweizer Gewerkschaftskongrecsec mit  
genügender Deutlichkeit he , r t  heißt es: 

- 

Rußland 
i selbstäi 
;tatuten E 

. 

rvo r .  Dc 

)olitischc .- .. "Der u r sp r~ ing l i che  F ? Charakter  i s t  im endgültigen 
Statutentext r l e s  WGR raiiengelassen worden.. ..Da in  jedem 
Lande außer  heute überal l  d i e  gewerkschaftlichen Lan- 
deszentraler  nclig s ind ,  konnte d ie  ursprüngliche For- 
derung d e r  5 i~if  obligatorische Ausführung d e r  Be- 
s ch lüs se  d e s  W t i B  durch a l l e  nationalen Verbände nicht bei- 
behalten werden.  Im cndqültigen Statutentext i s t  deshalb d i e  
Autonomie d c r  Landeszeritraleri gewährleistet.  " 

Damit  w a r  es nur1 auch sogar  dt,n Schweizer Reformisten möglich, 
i h r e  Bedenken zii iitier\vindcn und in tiies'e "Internationale" einzu- 
treten.  In d e r  Resolution übcr den Beitritt  d e s  Schweizer Gewerk- 
schaftsbundes Z L I I I I  WGB, d i e  jetzt ohne jede Debatte angenommen 
werden konntt., wird tlie Erwartung a i~sgedrückt ,  

"daß d ic  FI aq<? dcbr 11-itq tt-i!.it  ion:ilpn Berufssekretariate b i s  z u m  



nächs ten  Weltkongreß i n  e i n e r  A r t  und Weise g e r e g e l t  w e r d e ,  
d i e  ihnen innerha lb  d e s  WGB e i n e  weitgehende Selbständigkei t  
bei d e r  Lösung i h r e r  Aufgaben e i n r ä u m t .  " 

' d e r  Sta  
Durchfül 

- -1-- r -- 

D e r  "pol i t ische C h a r a k t e r '  tuten i s t  a l s o  fa l l enge lassen  wor-  
den ,  d a s  Obligatorium z u r  hrung d e r  Beschlüsse d e s  WGB C 

wurde  d u r c h  d i e  Autonomie U ~ I  ~ a i i d e s z e n t r a l e n  e rse tz t .  und d i e  
Internat ionalen B e r u f s s e k r e t a r i a t e  werden  s i c h  mi t  d i e s e n  "ent- 
po l i t i s ie r ten"  Statuten i h r e  "weitgehende Selbstlindigkeit " zu .- 
s i c h e r n  wissen: D a s  a l s o  ist d i e  t a t säch l iche  Grundlage  d e r  "Ein- 
s t immigke i t "  d e s  P a r i s e r  WGB-Kongresses. D e r  r e a k t i o n ä r e  "Le 
Monde" h a t t e  wi rk l ich  a l l e  U r s a c h e ,  s i c h  wegen d e r  Konzessionen 
zu beglückwünschen, d i e  d e r  "versöhnliche G e i s t  d e r  Sowjetdele- 
g ie r ten"  g e m a c h t  hat te .  

Aber  t r o t z  dieser schmkihlichen Kapitulat ion,  ü b e r  d i e  d e r  offi- 
z i e l l e  Kongreßbericht  i n  "Le Peiiple" d e n  f r a n z o s i s c h e n  Prol<.ten 
kein Wort ber ich te t  ha t te ,  behauptete  e l n e  N. S p r g ~ i e w a ,  d i e  a l s  
Pressekor respondent in  a m  Kongreß te i lnahm,  iin "Temps Nouveaux" 
vom 15. Oktober  1945: 

"Die V e r s u c h e ,  d i e  neue  Weltorganisat ion in d a s  G e l e i s e  d e r  
a l t e n  A m s t e r d a m e r  Internat ionale  z u  sch ieben ,  wurden  d u r c h  
den  Kongreß en tsch lossen  z u r ü c k g ~ w i e s e n "  . 

Daß a b e r  i h r e  Behauptung den  Tatsachen w i e d e r s p r i c h t ,  mußte  d i e  N.S. z 

i n  i h r e r  Naivi tät  s e l b s t  zugehen,  indem sie sag te :  

". . . .daß a l l e  K r a f t  d i e s e r  imposan ten  Zahl  (d.h. d e r  27 
~ i l l i o n e n )  a l l e  Macht  und a l l e r  Einfluß d e r  Sowjetgewerkschaf-  
t en  angwandt wurden  z u r  Real is ierung d e r  Einst immigkei t  z u r  
Versöhnung d e r  versch iedenen  Ges ich tspunkte ,  die zutage 
t r e t e n  auf d e m  Kongreß,  wo Gewerkschaftsorganisat ionen s o  
v e r s c h i e d e n e r  ideologischer  Auffassung v e r t r e t e n  waren".  

Leider  i s t  es w a h r ,  daß  d i e  Kraf t  d e r  27 Millionen dazu mißbraucht  
wurde ,  u m  m i t  e i n e r  vorge täusch ten  Einst immigkei t  e i n e  Gewerk-  
schaf t s in te rna t iona le  zu schaf fen ,  auf d i e  zu t r i f f t ,  daß  s i e  "ein 
Diskut ierklub" i s t ,  d e s s e n  Entscheidungen to te  Worte bleiben m ü s s e n .  . 
Was d i e  Versöhnung d e r  s o  versch iedenen  Gesichtspunkte f ü r  Konse- 
quenzen haben muß,  d a s  w i r d  den  r u s s i s c h e n  A r b e i t e r n  in nicht  a l l -  
zu f e r n e r  Zukunft k l a r  wer r s o z i a l i s t i s c h e s  Land + .den, wei in s i e  ihi 

Da8 auch d i r s r r  r r f o r i i  
grrssrs des Intornat iona:  
seinen Anschluü an den U( 

i s t i r c h e  dun 
In Transpor' 
i l  brachlossi 

sch e r f ü l l t  
tarbel ter -Ve 
sn hat. 

w r d m  i s t ,  
rbandOS ii J 

geht aus dem Beschlut4 des Kon- 
l u l i  1946 i n  Zürich hervor, der 



gegen d i e  verbündeten Imper ia l i s ten  und Reformis ten  ver te id igen  
müssen .  Alle Komprornißberei  tschaft  d e r  Sowjetdelegier ten i s t  
nicht  ims tande ,  d e n  Gesichtspunkt  d e r  A m s t c r d a m e r  1dcologc:n - 
d i e  i h r  kapi tal is t isct ies  V~iterlarid vcr te id igcn  - m i t  den  I n t e r e s s e n  
d e r  russ i scher i  und internat ionalen Arbeitc.rklasse zu vc~rsöhnen ,  
d i e  das s c z i a l i s t i s c h e  Rußland ver te id igen  müssc:n. D i e s e r  fau le  
Komprornill i s t  ke ine  Brücke z u r  Arbei tereir ihei t  , sondern  e i n e  ge- 
f ä h r l i c h e  B a r r i e r e ,  d i e  d i e  internat ionale  A r b e i t e r k l a s s e  t renn t  und 
s i e  hindern muß,  m i t  i h r e r  vol len K r a f t  i h r e  e igenen  I n t e r e s s e n  und 
+mit a u c h  d i e  Sowjetunion zu verteidigen.  

IV. Demokratie oder Diktatur. 

Eine falsch gestdlte Frage. 

Was s i c h  d i e  A m s t e r d a m e r  u n t e r  Gewerkschaf t se inhe i t  vors te l l en ,  
ze ig te  e r n e u t  d i e  Stel lungnahme d e s  Bundesvorstandes d e r  Schwei- 
z e r i s c h e n  Geweskschaften ("Neue Z ü r i c h e r  Zeitung" vom 24. 
F e b r u a r  1946). Nachdem d i e s e  Schweizer  zunächs t  e inmal  Losowsky 
und auch  Sinowjew a u s  dem J a h r c  1924 z i t i e r t e n ,  um zu beweisen ,  

daß  d e r  Kampf d e r  Kommunisten f ü r  d i e  Gewerkschaftseinhei t  "nur 
d i e  Maske  z u r  Durchführung i h r e r  pol i t ischen Par te iz ie le"  sei, o d e r  
zumindes t  b i s  zu e i n e m  gewissen  Zeitpunkt gewesen  w a r ,  s te l l t en  
sie nunmehr  f e s t :  

"Gegenüber  d i e s e r  pol i t ischen Zielsetzung s e t z t e  Stal in  s e i t  
1935 e i n e  Neuorient ierung durch .  Die neuen Parolen lau te ten  
"Eintr i t t  in a l l e  an t i fasch is t i schen  Massenorganisa t ionen" ,  
' Kampf f ü r  d i e  Verteidigung d e r  bürger l i chen  demokra t i schen  
Fre ihe i ten  '. . . . .I' 

Hierzu  e r k l ä r t e  d e r  IGB, A m s t e r d a m :  Die  Pre i sgabe  d e r  Losung d e r  
Dik ta tur ,  d i e  be i  Verhandlungen auf gewerkschaft l ichem Boden a l s  
Prüfs te in  j eder  auf D a u e r  und e i n e  g e w i s s e  Fruch tbarke i t  be rechnc-  
t en  Z u s a m m e n a r b e i t  ge l ten  rnuß, i s t  nicht ausgesprochen  worderi. 
Man will  Kommunist  und AnhYnger d e r  Diktatur  h l e i b m  und glcirti-  
zeitig f ü r  f r e i e  G e w ~ r k s c h a f t e n  und Demokra t ie  karnpfcn. Entwrvier 
i s t  nian fiir d i e  Diktatur  o d e r  f ü r  d i e  Deniokratic), man knriii riiclit 
7 



gleichzei t ig  f ü r  be ides  s e i n ,  wenn man nicht  m i t  s i c h  s e l b e r  und m i t  
<,iner r e a l  dtxrikenden Welt in unlösbare Widersprüche g e r a t e n  will . .  . . 
Die Schwcizt~riscl ien Gcwerkscha i tcn  s e i e n  davon überzeugt ,  daß  
d i e  Dcrnokrntic, n u r  von wirklicti  i i t )crzc~igten Demokra ten  ver te id ig t  

werdeii könne,  und daß  e s  nicht möglich s e i ,  Feuer  und W a s s e r  zu- .. 
sa~iiiiic~iiz~il~iiiigcn. Älinlicti i i u ß ~ r t e n  s i c h  aucli d i c  angelsäckisisctien 

Delcgicr ten und zcitilreiche ciiropliische V e r t r e t e r .  .+ 
Divscs  r e f o r m i s t i s c h e  Glaubensbekenntnis  i s t  - wohlgemerk t  - e r s t  
nach Stal ins  N ~ u o r i c n t i e r u n g  auf dem VII. und letzten Weltkongreß 
d e r  Komintern 1935 verfaßt  worden.  Stal ins  damal ige  Sendung z u r  
Volksfront  mi t  a l l en  darauf  folgenden I-leiratsangel)oten ha t  den  R e -  
f o r m i s t e n  noch nicht genügt. D e r  TGB hat  d a s  Eiritrittsgcisuch d e r  
Roten-Gewerkschafts-Tnlerriationale ( d e r  r u s s i s c h e n  Gewerkschaf ten)  
sowohl 1937 a l s  auch 1938 abgelehnt  ( a b e r  d i e  AFofI, 1937 f reud ig  
aufgenommen) .  Die  Los~ing r l rxr  Diktatur  w a r  a l s o  noch nicht  p r e i s g e -  
geben wcrden.  Ob d i e s e  ßedingurig jetzt e r fü l l t  i s t ,  o b  d i e  Pre i sgabe  
d e r  L o ~ u n g  während d e r  Verhandlungen h in te r  den  Kulissen d e s  Pa- 
r i s e r  K o n q r c ~ s s ~ s  "a i i sg~spr -ochen"  w u r d e ,  s teh t  nicht fes t .  Fest  
s teh t  a b e r ,  daß  d i e  Sowjetdeleqici-ten kr incn  öffentlich s i c h t b a r e n  
Kampf fiir d i e  Aufr.echterhaltu~ig ge iühr t  liaben, daß  s i e  v i e l m e h r  i n  
ih ren  Reden und Beschliissen d iese lbe  "Derriokratie" g e f e i e r t  haben,  
wie. d i e  Reformisten.  

i 

D a s  a l l e s  kann nicht a n d e r s  a l s  d i c  ta ts l ichl iche - wenn auch  vidl leicht  
nicht forrilrll  - ausgesprochene I'rcisgcibe d e r  Losung d e r  Dik ta tur  
aiifqefaßt werden.  

So wie s ich  Stal ins  u l t ra l inkcr  RGO-Kurs s e i n e r z e i t  a l s  unfähig er- 
weisen mußtc ,  clie Einheit d e r  deutschen Gewerkschaften gegen  d i e  
re formis t i sc t icn  Spa l te r  zu verwirkl icl ien,  ebenso  ha t  jetzt s e i n e  neu- 
o r i e n t i e r t e  Volksfrontpolitik auf  interriationalem Gewerkschafts-  
gebiet  zu noch schlimmeren Versagen  geführt .  W3hrend näml ich  da-  
m a l s  d i e  deutschen Kommuriisten t r o t z  a l l  i h r e r  - zum Teil nicht  
s e l b s t  v ~ r s c h u l d e t e n  - Schwache iri den  Augen d e r  A r b e i t e r  i m m e r  

noch a l s  unversöhnliche Cr3ynei  rc~ lor rn i s t i schr~r i  Klasser iver ra t s  gel- * 

t en  konnten, haben s i c h  je tzt  d i e  Sowjctdelegier ten a l s  i l lus ionäre  
Versöhnle r  riiit den Sahoteurcn d e r  Gewerkscl iaf tseinhei t  kompromi t -  
t i e r e n  miisseri. Und kein "h i s to r i scher  Führer" ,  s o n d e r n  Stal in  . 
s e l b s  t ,  wi rd  dafür  d i e  Verantwortung übernehnien m ü s s e n .  H i e r ,  w o  
d i e  V e r t r e t e r  d e r  r u s s i s c h e n  A r b e i t e r k l a s s e n  zum e r s t e n  Mal d e n  
g e r i s s e n e n  A m s t e r d a m e r n  d i r e k t  gegenüberstanden,  hat es s i c h  wie- 
d e r  zeigen m ü s s e n ,  daß  Stal ins  Politik ke ine  w i r k s a m e  Waffen b ie ten  
kann ,  um d i e  B a r r i e r e  r e f o r n i i s t i s c h e r  Illusionen zu z e r s t ö r e n .  S i e  



w a r e n  d a m i t  nicht  i m s t a n d e ,  d i e  vom k le inbürger l i ch  r e f o r m i s t i -  
schen  Unverstand notwendigerweise fa l sch  g e s t e l l t e  Frage :  Demokra-  
t i e  o d e r  Diktatur'.' r i ch t ig  zu s t e l l e n  und s o  zii beantworten,  d a ß  s i c h  
dit- Arbe i te rmasscn  von (lern rcforrn is t ischcn Sctiwindcl iiberz(~ucjcn 
kiinnen . 

Rdonnistische Illusion und Wirklichkeit. 

Nach re for in i s t i sch t%r  Auffassung stetit  d e r  Begriff d e r  Demokra t ie  
dem ßcyriff  dr.r Diktatur  s o  unvere inbar  wie  Feuer  und Wasser  gegen- 
üL>tsr. Aber  n u r  in der r e f o r m i s t i s c h  denkenden,  d.h. vom bürger -  
l ichen Standpunkt a u s  be t rach te ten  Welt sch l ießen  d i e s e  beiden Be- 
g r i f f e  e inander  a u s .  Keineswegs a b e r  in d e r  t a t säch l ich  ex is t i e ren-  
d e n  Welt, d i e  s ich  i r i  fo r tgese tz ten  Widersprüchen entwickel t ,  d i e  
s e i t  d e r  Entstehung d e s  I ' r ivateigentums in unversöhnbar  feindl iche 
Klassen  gespa l ten  i s t  und in d e r  s i c h  d e r  gese l l schaf t l i che  Fort-  
s c h r i t t  nicht  a n d e r s  a l s  in  unaufhörl ichen Klassenkämpfen Bahn bre -  
chen kann: in KAmpfen, in  denen  d i e  jeweils  fo r t schr i t t l i che  K l a s s e ,  
d i e  e h e m a l s  fo r t schr i t t l i ch  gewesene ,  a b e r  reak t ionär  gewordene  
K l a s s e  besiegen und m i t  d ik ta tor i scher  Gewalt d e n  konterrevolu-  
t ionären  Widerstand brechen  muß,  wenn sie s i c h  s e l b s t  und d i e  Sache  

L d e s  F o r t s c h r i t t s  nicht  kompromi t t i e ren  will .  Diese lbe  unsinnige 
 anklag^ ,. d i e  tieute tlic Rrformis ten  gegen d i e  Anhänger  d e r  p ro le -  
tarischem Diktatur  er t ic~ben,  haben i h r e  ge i s t igen  U r v ä t e r ,  d i e  
deu tschen  Liberalcn,  v o r  hundert  J a h r e n  gegen  Kar1 M a r x  e rhoben ,  
a l s  d i e s e r  f ü r  den  ii>öglictist vol ls tändigen Sieg d e r  bürgerl ich-demo- 
kra t i schen  Revolution e in t ra t .  

F r a n z  Mehring e r z ä h l t  iri se inen  "Anmerkungen" zu der1 von- ihm 
herausgegebenen Art ikeln von M a r x  a u s  d e r  "Neuen Rheinischen Zei- 
tung" a u s  d e m  J a h r e  1848, d a ß  d i e  b ü r g e r l i c h e  Li te ra tur  d i e s e r  Zei- 
tung d e n  Vorwurf m a c h t e ,  s i e  habe  a l s  "einziqes Mittel z u r  Durch- 
ührung d e r  D e m o k r a t i e  d i e  sofor t iqe  Einfiih 
snqt.  I' ( M a r x - ~ n g e l s  NachlaR , 2. Auflage, 

runq  d e r  
, W. 111, 

Diktatur  ver -  
s. 5 3 )  

Wie r e c h t  M a r x  m i t  s e i n e r  Auffassung ha t te ,  ha t  d a s  d e u t s c h e  Bür- 
g e r t u m  beweisen m ü s s e n ,  d a s  nicht  i n  d e m s e l b e n  Maße wie  d a s  
f r a n z ö s i s c h e  von 1789 m i t  d i k t a t o r i s c h e r  Gewalt  d i e  J u n k e r  , 

zu en tmachten  wagte,  sondern  s i c h  a u s  Furcht  v o r  se inen  
aufs t rebenden  pro le ta r i schen  Bundesgenossen s c h l i t ~ ß l i c h  e i n e m  
Bismarck  in d i e  A r m e  warf .  
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HE nern  s i e  über d ie  Schandtaten d e s  preußischen Mili tarismus,  
at hts gelernt  und a l l e s  vergessen - kämpfen s i e  noch 
stiipiaer a i s  jene Liberalen jetzt a l s  "Sozialisten" aeqen den Sieg e ine r  
wirklichen Demokratie, d ie  heute gi tllig reaktionär 
gewordenen Bourgeoisie nur noch d~ sche  ~ i k t a t u r  . 
verwirklkht  werden kann. 

2genüber 
irch d ie  1 

einer  vc 
proletari 

?in Reformist, d e r  von d e r  Reformierbarkeit d e s  in al len Fugen 
.achenden kapitalistischen Weltgebäudes Uberzeugt i s t ,  kann d ie  
3twendigkeit d e r  Errichtung des  sozialistischen Neubaus einsehen. 

Als Feinde d e r  proletarischen Revolution-glauben s i e  a n  die "orga- 
nische Entwicklung" und begreifen nie, daß d a s  Gesetz d e r  Entwick- 
lung eines baufälligen Gebäudes se in  Einsturz i s t .  Nicht mi t  i h r e r  
reformis t i sch  "realdenkenden Welt" - wohl abe r  mit  den Arbeiter-  
massen,  die unter  den Trümmern e iner  zusammenbrechenden Welt 
nicht begraben werden wollen, müssen d i e  Reformisten in unlösbare 
Widersprüche geraten.  

Im Kampfe gegen Feudalismus und Absolutismus w a r  d i e  Bourge- 
o is ie  eine fortschri t t l ich wirkende Kraft ,  an  deren  vollem Siege 
d ie  Arbeiterklasse ein noch größeres  In teresse  haben mußte, a l s  
d ie  Bourgeoisie selbst .  Denn je konsequenter d ie  bürgerl iche R e -  
volution in ihren demokratischen Umgestaltungen i s t ,  je gründlicher 
d ie  feudalen ube r re s t e  i n  Staat und Wirtschaft beseitigt werden, um 
s o  besse r  wird durch d ie  Herausbildung national geeinter  und zen- 9. 

t ra l  gelei teter  Staaten durch die höhere Entfaltung d e r  Produktiv- 
kräfte in d e r  modernen Industrie usw . d e r  Boden geschaffen, auf 
dem sich die "freiwerdenden" Lohnsklaven (im Unterschied zu den 

ibeigenen und Alterumssklaven) a l s  selbständige Klasse organi- 
e r en  und den Kampf für ihre  eigenen Interessen gegen ihren 
rekten,Feind aufnehmen können, während s i e  bis dahin immer  nur 

„e Feinde ih re r  Feinde bekämpfen konnten. 

1917 in Ri 
!mokrati: 
inlösbare 

Wie die Geschichte a l l e r  Durgerlicnen Revolutionen (von 1640 in 
England bis März  1 ißland) beweist, kann die Bourgeoisie - 
für  ihre  eigenen de x h e n  Forderungen nicht "bis zu Ende" 
gehen. Es i s t  d e r  u L Widerspruch zwischen dem,  was s i e  
zur-Durchführung i h r e r  egoistischen Klasseninteressen zu tun 1 

gedenkt und dem,  was sie unter dem Druck d e r  feindlichen 
Schichten und   lassen &U. tun gezwungen i s t ,  d ie  die Bourgeoisie zu 
ewiger Inkonsequenz Yerurteilt. Es konnte nicht die Absicht d e r  Bour- 
geoisie se in ,  an d ie  Stelle C :n feudal. 
lutistischen Staatsmachi eir 'der Volk 

ier gestü 
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schaf t  z u  se tzen .  I h r e  wi rk l iche  Absicht  w a r ,  m i t  Hilfe d e r  e r o b e r t e n  
S taa t smacht  d i e  reak t ionären  Hindern isse  zu bese i t igen ,  d i e  d e r  Ent- 
faltung i h r e r  p r iva tkap i ta l i s t i schen  Produktionsweise im Wege s tan-  
den.  A b e r  nicht  e twa zu d e m  Zweck,  d i e  Produktionsmit tel  z u r  
Deckung d e s  s teigenden Masst?nbedarfs  auszunutzen ,  sondern  um s i e  
z u r  g e s t e i g e r t e n  Erzeugung von Profit  voll zu entfal ten.  Dami t  s teh t  
d i e  Bourgeoisie  mi t  i h r e r  Absicht  i n  unüberbrückbarem Gegensa tz  
zu den  I n t e r e s s e n  d e r  e rdrückenden  Mehrhei t  d e s  ganzen  Volkes. S ie  
kann a l s  verschwindende Minderhei t  nicht  d a r a n  denken,  i h r e  ego- 
i s t i schen  I n t e r e s s e n  offen zu v e r t r e t e n  oder g a r  durchzuse tzen .  S i e  
muß i h r  Ziel  auf Umwegen und m i t  Hilfe d e r  M a s s e n  durchzuse tzen  
v e r s u c h e n ,  d i e  s i e  s tändig zu täuschen  v e r s u c h e n  rnuß. 

Mit d e m  V e r s p r e c h e n ,  a l l e r  Welt Fre ihe i t ,  Gleichhei t ,  Brüderlich- 
kei t ,  ewige  unveräußer l iche  Menschenrech te  u n t e r  i h r e r  Demokra t ie  
o d e r  "Volksherrschaft"  z u  e rkämpfen ,  ha t  s i c h  d i e  Bourgeoisie  d i e  
Gefolgschaft d e r  M a s s e n  f ü r  d i e  Eroberung d e r  pol i t ischen Macht  
zu verschaf fen  gewußt. S ie  ha t  s i c h  m i t  i h r e n  Freihei ts losungen z u r  
Wortführer in d e r  Massenempörung gegen d i e  auf re izenden ,  a l l e n  ya- 
sel lschaft l ichen F o r t s c h r i t t  hemmenden  und e rs t i ckenden  H e r r s c h a f t s  
methoden d e s  über leb tcn  Feudal ismus gemacht  und d a m i t  d i e  Kraf t  
e r l a n g t ,  um - nicht  e twa  mit  dem f 'demokrat ischenq'  S t immzet te l  
o d e r  d u r c h  p a r l a m e n t a r i s c h e n  Mehrhei tsbeschluß - s o n d e r n  m i t  be- 
waffneter  Macht i h r e  "demokra t i sche"  H e r r s c h a f t  zu e r r i c h t e n .  

Aber  s i e  ha t  nach i h r e m  Siege auch  beweisen m ü s s e n ,  daß  sie d i e  
von den  Massen  erklimpften Freihei ten n u r  f ü r  i h r e  eigenen Sonder- 
i n t e r e s s e n ,  z u r  unbeschränkten Ausbeutung d e r  M a s s e n  auzunutzen 
vers tand .  Die  Bourgeoisie  mußte e r s t  i h r e  Demokra t ie  auf r ich ten  
und funktionieren l a s s e n ,  um d e n  unwiderlegbaren Beweis z u  e r b r i n -  
gen ,  d a ß  e i n e  Demokra t ie  o d e r  Volksher rschaf t  n i e m a l s  von e i n e r  
ego is t i sch  i n t e r e s s i e r t e n  verschwindend kleinen Minderhei t ,  sondern  
eben  n u r  d u r c h  e i n e  K r a f t ,  d i e  d i e  In te ressen  d e r  e r d r ü c k e n d e n  
Mehrhe i t  d e s  Volkes v e r t r i t t ,  ve rwi rk l ich t  w e r d e n  kann. Die Bour- 
g e o i s i e  ha t  d i e  F r a g e  d e r  Demokra t ie  ges te l l t  und m u ß  v e r s u c h e n ,  
i h r e  wi rk l iche  Lösung zu verh indern .  A b e r  s i e  s e l b s t  i s t  d u r c h  d i e  
Widersprüche  i h r e s  H e r r s c h a f t s s y s t e m s  gezwungen, d i e  Voraus-  
se tzungen  zu schaffen,  d i e  jene K r a f t  s t ä r k e n  muß,  d i e  d i e  g e s t e l l t e  
F r a g e  endgültig beantworten kann und wird.  

Wie M a r x  und Engels i m  "Kommunist ischen Manifest"  s o  t reffend 
sch i ldern ,  lebt  d i e  Bourgeoisie in  e i n e m  ewigen Kr iegszus tand  - 
z u e r s t  gegenüber  d e r  A r i s t o k r a t i e ,  dann gegenüber  i h r e n  eigenen 
Bourgeoisiefraktionen ( d e r e n  Sonder in te ressen  m i t  d e r  Industr ia l i -  
s i e rung  kol l idieren)  und schl ießl ich gegen d i e  Bourgeoisie  a l l e r  



i ibrigen Llinder. In a l l  d iesen  Kämpfen muß s i e  a n  d i e  Hilfe c-ips 
Pro le ta r ia t s  appel l ieren.  S ie  selbst. zieht dami t  d a s  Pro le ta r ia t  in  
d i e  politiscl!e Bewegung hinein und muß ihm d i e  Ergebnisse  i h r e r  
c igenen politischen Erziehung v e r m i t t e l n ,  muß ihm d i r  Waffen lie- 
f e r n ,  d i e  s ich  schl ießl ich gegen s i e  s e l b s t  r i ch ten  miissen. S i e  h a t  
d e n  Ausgebeuteten d u r c h  a l lgemeine  Schul-Berufs- und Mil i täraus-  - 
bildung usw . Kenntn isse  und F e r t i g k e i t ~ n  be igebrach t ,  d i e  i h r e  
Schüler  auch f ü r  i h r e  eigenen I n t e r e s s e n  ausnutzen  können. Während 
d i e  Bourgeoisie a l l e  übrigen Klassensch ich ten  z e r s p l i t t e r n  konnte,  
ha t  s i e  d u r c h  i h r e  Zusammenbal lung von A r b e i t e r m a s s e n  in d e n  mo- 
d e r n e n  Großbe t r ieben  d i e  Voraussetzung schaffen miissen,  d a ß  s i c h  
d a s  P r o l e t a r i a t  o r g a n i s i e r e n  konnte und a l s  führende  Kraf t  a l l e r  
übrigen ausgebeuteten Schichten wi rken  kann. 

In d e r  Ta tsache ,  d a ß  s i c h  < iie Bourc 
1 von Ge\ 
und aucl 

.-... > -..- 

leois ie  nach  jahrzehntelangem 

Widerstand mi t  d e r  Bildunr verkschaften und a n d e r e n  Arbei-  
t e rorgan isa t ionen  abfinden h w e i t e r e  Reformen (von] Koali- 
tions- b i s  zum Wahlrecht IJ~W., ~ ~ ~ e s t e h e n  mußte ,  sehen  d i e  Refor- 
m i s t e n  den  Beweis f ü r  i h r e  Theor ie ,  wonach d i ~  A r b e i t e r k l a s s e  
d u r c h  i m m e r  weitergehende Reformen a l l e  noch vorhandenen Schön- 
he i t s feh le r  besei t igen und s o  auf friedlichen1 Wege - ohne d a s  Mittel 
d e r  Diktatur  - ein i t i e  e r r e i c h e n  kann. :h ideale  

jede Refc 
mi t  d e r  L 

Nach i h r e r  Auffas demokra t j  s c h e  Errungen- 
schaf t  keineswegs hen Demokra t ie  i m  Wider- 
s p r u c h  Stehende.5, sondern  e i n  natiirlich verbundener  Bc.standtei1 .. 
d i e s e r  Demokra t ie .  S ie  s te l l en  s ich  d i e  b ü r g e r l i c h e  Demokra t ie  s o  
ungefähr  wie einen wilden Obstbaum v o r ,  d e r  d u r c h  aufpfropfen e c h t  
d e m o k r a t i s c h e r  Ede l re i se r  ganz  und g a r  v e r e d e l t  w e r d ~ n  kann. Nach 
i h r e r  p r imi t iven  Logik mu ,r Baum s e l b s t  bzw. d i e  bürger -  
l i che  Demokra t ie  u n t e r  a l l  änden e r h a l t e n  bleiben. Auch d a s  
f u r c h t b a r e  ßeispiel  I ta l ien utschlands,  wo s i c h  d i e  bürger l i -  
c h e  Demokra t ie  ohne auch  n u r  i m  ger ings ten  rriit i h r e m  "demokra-  
t ischen" C h a r a k t e r  i n  Konflikt zu kommen,  auf ganz  na tür l i ch  Weise 
z u r  fasch is t i schen  Diktatur  "veredelt.el', ha t  den unbelet i rbaren R e -  
f o r m i s t e n  nicht beibr inaen können. daß  s ich  b ü r g e r l i c h e  D e m o k r a t i e  
und fasct  Feuer  und Wasser  gegen- Y 

übersteh1 Demokra t ie  un te r  be- 
s t immter .  .„ „, ius mündet. 
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"Die Bourgeoisie  wendet i h r e n  Blick r ü c k w ä r t s " ,  s c h r i e b  Lenin 
1905, " s i e  fü rch te t  d e n  demokra t i schen  F o r t s c h r i t t ,  d e r  d i e  
Gefahr  e i n e r  Ers ta rk  . a t s  m i t  s i c h  br ingt .  D a s  
Pro le ta r ia t  ha t  nicht! i s e i n e  Ketten,  w i r d  a b e r  

iung d e s  
zu ver1  

Pro le ta r i  
i e r e n  a l s  



m i t  Hilfe d e r  Demokra t ie  d i e  ganze  Welt gewinnen..  .Ein konse- 
q u e n t e r  Kämpfer  f ü r  d i e  Demokra t ie  kann n u r  d a s  P r o l e t a r i a t  
sein".  

( k n i n ,  Ausgew. Werke, Bd. 111, S. 73-83 ' 

Die Bourgeoisie selbst widerlegt die reformistischen 
Illusionen 

urgeoisit: 
jesetzt  h, 
mühsam 
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i r u m  sie 
.e zu en t i  

Ganz im Gegensa tz  z u  d e n  Reformisten,  d i e  den  Demokratie-Schwin- 
de l  d e r  Bourgeoisie  z u r  g roßen  Freude  d e r  Profi t jäger  zu rech t fe r -  
t igen v e r s u c h e n ,  beweist  d i e  Bourgeoisie  s e l b s t  d u r c h  i h r e  Taten,  w a s  
dahi i i ters teckt .  Wäre d i e  r e f o r m i s t i s c h e  Theorie  r i ch t ia .  dann w ä r e  
es unbegreif l ich,  w a r u m  s i c h  d i e  Bo o har t -  
näckig gegen  jcde Reform z u r  Wehr < i m m e r  
wieder  v e r s u c h t ,  d e n  Arbe i te rn  d a s  -einen. 
Für  s i e  s ind  d i e  i h r  abgerungenen Zuges tändnisse  e b e n  ke ine  s o  
f r i ed l ich  getroffenen Vereinbarungen zwischen zwei  g le ich  i n t e r e s -  
s i e r t e n  und dcrn gemeincanien Ziel  e i n e r  idealen Demokra t ie  zus t re -  
benden Volksschichten,  sondern  weit  e h e r  Gebie t sver lus te  a n  e i n e  
feindl iche Macht ,  d i e  zi i r i ickzuerobern s i e  gezwungen i s t .  D a m i t  be- 
w e i s t  d i e  Bourgeoisie ,  daß  s i e  d i e  den iokra t i schen  Errungenschaften 
d e r  Werktätigen keineswegs a l s  wesensg le iche ,  d e n  gleichen Zwecken 
dienende Bestandteile ihrei- Llemokratie be t rach ten  und behandeln 
kann, sondern  a l s  feindlich wi rkende  F r e m d k ö r p e r ,  d i e  s i e  n u r  ge- 
zwungenermaßen in i h r e m  Herrschaf t sgebäude  p laz ie ren  mußte ,  a b e r  
u n t e r  ganz  bes t immten  günst igen Zei t-  und a n d e r e n  Umständen  auch  
konnte, ohne d e s s e n  S icherhe i t  in Gefahr  zu b r i n g e n .  Sind d i e  
günst igen Umstände  an? Schwinden - und s i e  m ü s s e n  u m  s o  m e h r  ver -  
schwinden,  j e  w e i t e r  d i e  kapi tal is t isch-  i m p e r i a l i s t i s c h e  Abstiegs- 
perio.de ( z w a r  nicht übera l l  gleichmäßig,  a b e r  unaufhal tsam) for t-  
s c h r e i t e t  und s ieh t  s i c h  d i e  Ausbeute rher r schaf t  d u r c h  d i e  Forderun-  
gen i h r e r  Lohnsklaven bedroht  - dann Iäßt d i e  Bourgeois-Demokrat ie  
i h r e  Hülle fal len und s t e l l t  den  M a s s e n  i h r e  offene Staatsgewalt  

itgegen. Auch d i e  " f r e i e s t e  Demokra t ie  d e r  Welt" von Weimar  h a t t e  
!benso wie  jede "Demokrat ie")  i h r e n  "Ausnahme-Paragraphen",  
!n d e r  "Sozialist" F r i t z  Ebert  gegen s t re ikende  Eisenbahner  i m  

F e b r u a r  1922 s o  gut  z u  handhaben wußte. Und d e r  "im G e i s t e  Roose- 
ve l t s"  handelnde Truman ha t  je tzt  i m  Mai 1946 d e n  USA-Eisenbahnern 
d e n  gleichen Anschauungsunterr icht  über  Demokra t ie  o d e r  Diktatur  
e r t e i l t .  Gegen se in  Ausnahmegese tz ,  d a s  nach d e m  Bericht d e r  
"Neuen Z ü r i c h e r  Zei tung" vom 28. Mai  1946 d i e  "Unterstel lung 
d e r  Streikenden u n t e r  d i e  A r m e e "  v o r s a h ,  e rb l ick ten  "die par lamen-  



ta r i schen Exponenten d e r  Gewerkschaften.. . .einen ins Herz  d e s  
Streikrechts  gezielten Angriff, den s i e  a l s  ' faschist ische Machen- 
sctiaft '  bezeichneten". Wie es in demselben Bericht weiter  heißt ,  
wurde auf gewerkschaftlicher Seite "gegen e ine  solche Mobilisierung 

d e r  ~ r b e i t e r s c h a f t "  eingewandt, I'  s i e  komme e ine r  ' faschist ischen 
Sklaverei ' gleich". 

- 
Es i s t  nicht nur d ie  empör te  Stimmung d e r  vergewaltigten Arbei te r  
es i s t  zugleich d i e  enttäuschte Illusion in  den Köpfen d e r  amerika- g 

nischen Gewerkschaftsführer ,  d i e  s ich  in solchen Anklagen wieder- 
spiegelt.  In dem Bericht über d i e  Tätigkeit s e ine r  Gewerkschaften 
hat d e r  CIO-Delegierte C a r r e y  auf dem Pa r i s e r  WGB-Kongreß darauf 
hingewiesen, daß e ine  Kampagne fü r  d i e  volle Beschäftigung und 
erhöhten Lebensstandard für  d i e  60 Millionen amerikanischen Arbei- 
ter geführt wird und weiter  erwähnt,  daß d ie  CI0  ein poli t isches 
Komitee besi tze,  d a s  e r s t  Roosevelt und dann Truman unterstützte.  

So haben d iese  Reformisten ernsthaft  geglaubt, d i e  Demokratie zu 
s tä rken  und zu helfen, "die letzten Spuren d e s  Faschismus" auszu- 
rot ten.  Aber knapp 8 Monate spä ter  müssen  s i e  ihrem Vorkämpfer 
fu r  Demokratie,  für  des sen  Unterstützung s i e  ein besonderes Korni- 
tee besi tzen,  wegen "faschist ischer Machenschaften" anklagen, 
müssen  damit  abe r  auch beweisen, daß d i e  re formis t i sche  Politik - 
d ie  i m m e r  d a s  Gegenteil d e s  Gewollten e r r e i ch t  - unmöglich r ichtig 
se in  kann. 

+ 

Das furchtbare  Beispiel Itali snds ha t  al len Reformi- 
s ten  den richtigen Gedanken ler Faschismus offene 
brutale Gewalt is t .  Die refo  zr te  Gedankenwelt 
re icht  jedoch nicht a u s ,  um diesen Gedanken weiterzuentwickeln: 
Nicht jede Gewalt muß faschist isch se in ,  s i e  kann ebenso gut fort- 
schri t t l ich wie reakt ionär ,  ebenso revolutionär wie konterrevoluti- 
onär  wirken,  je nach dem. ob  s i e  von den Kräften d e s  For tschr i t t s  
ode r  von den Kräfte aktion angewendet wird. Es kommt heute 
mehr  denn je  da rau  h se lbs t  und d e r  Arbei te rk lasse  mög- 
l ichs t  klarzumacher nd W&) fortschri t t l ich wirkende Gewalt 
unterstützt  werden mui,. umgekehr t  muß reakt ionäre ,  d e r  faschisti- 
schen Kont uf d a s  Schärfs te  be- f 
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Ganz gewiß kann d e r  Arbei te rk lasse  d i e  Staatsform i h r e s  Landes 
nicht gleichgültig sein.  Nur Ignoranten konnten predigen "Schlimmer 
a l s  unter  Brüning kann es auch unter  Hit ler  nicht kommen"! - Ganz 
gewiß muß d ie  Arbei te rk lasse  i h r  bürgerlich-demokratisch regier -  
t e s  Land gegen den Faschismus verteidigen und zwar  da rum,  W 
s i e  dar in  den günstigsten Boden für  d i e  Organisierung i h r e r  eic 
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Klassenkraf t ,  f ü r  d e n  Kampf um i h r e  eigenen p r o l e t a r i s c h e n  Inter-  
e s s e n  bes i tz t .  Aber  d i e  A r b e i t e r k l a s s e  kann d i e s e  Aufgabe nicht  im 
Bunde und nicht u n t e r  d e r  Führung i h r e r  Bourgeoisie  durchführen ,  
denri (.s i s t  d i e s e  Hourgeoisie s e l b s t ,  d i e  i h r  d i e s e n  Boden s t r e i t i g  
macht .  

Wenn d i e  USA-Bourgeoisie i h r e n  Arbe i te rn  m i t  Mil i tärgcwalt  d e n  
S t re ik  verb ie te t ,  dann  hebt  s i e  i h r  e igenes  kap i ta l i s t i sches  Warenge- 
s e t z  auf ,  wonach d e r  P r e i s  d e r  Ware d u r c h  Angebot und Nachfrage 
b e s t i m m t  wird.  S i e  zwingt d i e  A r b e i t e r ,  i h r e  e inz ige  Ware, d i e  
s i e  auf d e m  kapi tal is t ischen Warenmark t  anzubieten haben,  i h r e  
Arbe i t skra f t ,  zu d e m  von d e r  Bourgeois-Regierung wil lkürl ich fest-  
gese tz ten  P r e i s  zu verkaufen.  Und d i e  A r b e i t e r  haben nicht  e i n m a l  
d a s  Recht, d a s  den  kapi tal is t ischen Warenbesi tzern zus teh t ,  i h r e  
Ware,  d .  h. i h r e  Arbe i t skra f t  f ü r  s i c h  zu behal ten und nicht  z u  
verkaufen.  

Z u r  se lben  Ze i t  ( d e s  E isenbahners t re iks )  bes tand  noch f ü r  die ka- 
p i ta l i s t i schen  Warenbes i tze r  e i n e  Preiskontrol le .  Wie d i e s e  ge- 
handhabt w i r d ,  d a r ü b e r  e i n e  Probe a u s  d e r  "Neuen Z ü r i c h e r  Zei-  
tung", d i e  a m  13. Jun i  1946 a u s  USA ber ich te t :  

"Ein w e i t e r e r  Grund d e s  Mangels  ( d e r  ~ e d a r f s d e c k u n g )  l iegt  
i m  Fortbestehen d e r  heftig umst r i t t enen ,  a b e r  i m m e r  noch 
angewendeten Höchstpreisvorschriften, welche  d i e  Land- 
wi r t schaf t  und manche Industr iezweige vera r i l assen ,  d i e  
Produktion zu v e r m i n d e r n  o d e r  d i e  Güter  zurückzuhal ten.  ( ! ) 

Ein Beispiel i s t  d e r  Höchs tpre i s  für Butter ,  der plötzl ich zu 
e i n e m  s t a r k e n  Mangel a n  Butter und dafür  zu e i n e m  Überange- 
bot von Milch führte .  
D u r c h  d a s  Mit tel  e i n e s  Pre i saufsch lages  von  20  % m u ß t e  d i e  
Regierung d i e  n o r m a l e  Versorgung wiederhers te l l en" .  

Also  m i t  20 % Zuschlag zu d e n  Höchs tpre i sen  wi rd  d i e  n o r m a l e  
Butterversorung und m i t  d e r  bewaffneten Macht d e r  n o r m a l e  Ei- 
senbahnverkehr  wieder  herges te l l t .  D a s  i s t  in d e r  Tat d e r  w a h r e  
C h a r a k t e r  d e r  bürger l i chen  Demokra t ie ,  d i e  m i t  i m m e r  of feneren  
Gewaltmethoden d i e  kapi tal is t ischen Ausbeute r in te ressen  s i c h e r n  
muß. Und d a s  p a s s i e r t  i n  e i n e r  Z e i t  d e r  besten Hochkonjunktur. Es 
i s t  nicht  s c h w e r ,  vorauszusehen ,  wohin d i e s e r  Weg in d e r  unver-  
meidl ich folgenden Wir t schaf t skr i se  führen muß.  Die USA zäh l te  
in  d e r  K r i s e  von 1929 Ca. 12 Millionen A r b e i t s l o s e  und auf d e m  
Höhepunkt d e r  folgenden Konjunktur 1937 i m m e r  noch Ca. 2 Milli- 
onen. In d i e s e m  K r i e g e  i s t  d i e  A r b e i t e r a r m e e  in d e n  USA um \ir,i- 
t e r e  17 auf i n s g e s a m t  6 0  Millionen angewachsen.  



Die Reformisten vor dem kapitalistischen Staats- 
und Wrtschaftswnder 

Wie d i e  USA-Gewerkschaftsführer d i e  Lage beur te i l en ,  zeigt  ein 
Artikel i n  d e r  "Staatszeitung" und "Herold" i n  New York vom 6. 
Januar  1946, i n  welchem W. Reuther ,  d e r  Präs iden t  d e s  CIO-Auto- I 

Arbei ter-Verbandes,  zu d e m  damal igen  S t re ik  bei  Genera l -Motors  
Stellung nahm. Reuther ,  d e r  a l s  e i n e r  d e r  jüngeren und fähigsten 
Gewerkschaf t s führer  g i l t ,  s c h r e i b t  : 

"Die General-Motors  w a r  in  d i e s e m  Klassenkr ieg  ( ! ) d e r  an-  

g r e i f e n d e  Teil.  D a s  mächt igs te  und d i e  g röß ten  Profi te  e r w i r t -  
schaftende kooperat ive Unternehmen d e r  Welt ha t  s i c h  inmi t ten  
d e r  Vereinigten Staaten a l s  e i n  s o u v e r ä n e r  Staat  e t a b l i e r t  und , 
führ t  nun e inen  S t re ik  gegen d a s  Publikum. Es führ t  e inen  Kampf ,  
d e r  s i c h  gegen d a s  I n t e r e s s e  d e r  Volksgesamthei t  r i ch te t " .  

Um d i e  30 %ige Lohnforderung zu begründen und s i e  auch den  Trus t -  
gewaltigen schmackhaf t  zu machen ,  ver f ich t  Reuther d i e  bekannte 
r e f o r m i s t i s c h e  Theor ie  von d e r  Steigerung d e r  Massenkaufkraf t ,  wo- * 
nach d i e  M a s s e n  befähigt werden ,  d i e  s teigenden W a r ~ n r n e n g e n  zu 
kaufen,  d i e  Überproduktion und d i e  auch  d a m i t  unvermeid l iche  Wirt- 
s c h a f t s k r i s e  zu verhüten.  Ganz r ich t ig  s a g t  er,  d a ß  e i n e  Rückkehr 
zu dem Produktions- und Beschäftigungsstand d e r  Vorkr iegsze i t  clic 
Erwerbslosigkei t  von 19 Millionen und e i n e  Wiederholung. . . . .von 
1929 bedeuten würde.  So r ich t ig  Reuther d i e  Konsequenzen d e s  bis-  
her igen  Weges e ins ieh t ,  s o  i l lus ionär  i s t  d e r  Ausweg, den  er zu 
sehen  glaubt  : 

"Wir v e r m ö g e n  m e h r  a l s  j e  zu produz ie ren  und z w a r  bei  gleich-  
ze i t iger  Ver r ingerung  d e r  Arbe i te rzah l .  D a r a u s  e r g i b t  s ich ,  
d a ß  w i r  e inem neuen Abgrund z u r a s e n ,  wenn w i r  uns  nicht  
ohne jedes  w e i t e r e  Zijgern zu dem Entschluß auf ra f fen ,  u n s e r e  
Lebenshal tungsnormen in e inem Maße zu s t e i g e r n ,  wie es d e r  
v e r g r ö ß e r t e n  Produktionsfähigkeit en t spr ich t .  D a s  bedeutet :  
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Wir m ü s s e n  uns  nun f ü r  e i n e  Politik h ö h e r e r  Löhne ohne gleich-  
ze i t ige  Pre i ss te igerung  entscheiden. .  .bei  d e r  d i e  Profi te  von 
s e l b e r  wachsen werden".  

A b e r  i n  e i n e r  - f ü r  e inen  Reformisten völlig unbegreif l ichen - Wei- 
se haben d i e  T r u s t h e r r e n  d i e  guten Ratschläge,  d i e  den M a s s e n  
h ö h e r e  Kaufkraf t  und ihnen tiohere Profi te  g a r a n t i e r t e n ,  nicht  n u r  
abgelehnt ,  sondern  d i e  Genera l  Motors  Co. s e t z t p  umgekehr t  wie 



Reuther s a g t ,  "allen Beweisen f ü r  u n s e r e  Behauptungen.. . .Gleich- 
gül t igkei t  und Schmähwor te  entgegen,  und gleichzei t ig  gr iff  sie zu 
dem Mittel d e r  Inser t ion  in d e r  ganzen P r e s s e  d e s  Landes, um.. . . 
d i e  Öffentlichkeit i r rezufi ihrcn",  gegenüber  d e r  Forderung d e r  
Gewerkschaft  auf Einsichtnahme i n  d i e  GeschYftsbücher d e s  Unter- 
nehmens ,  uni d e s s e n  firtanzielle Tragfähigkeit f ü r  d i e  Lohncarhijhung 
feststcxllcri ril körincri". . .tbrl<lYrte H a r r y  W. Artdcrson d e r  Vizc- 
prSsidc.nt t1t.r  Gc:riorcll-Motorcis dcar P r e s s e  in  a r r o g a n t e r  Mißachtung 
d e s  öffc:ti:liclit~n Rr~chtsbewul3tseins, nicht e inntal  den Aktionären 
d r r  Cit~scll.;clirift w w d e  Einblick i n  d i e  CeschYftsbüctier d e r  GM ge- 
w3irt." . 
Aber  nicht  niir den  Gewerkschaf t sver t re te rn ,  auch  d e m  dre ig l ie -  
d r igen  vom Prasidenten Truman e ingese tz ten  "fact finding boakd" 
(Schl ichtungsinstanz)  verweiger ten  d i e  Schar fmacher  d i e s e  Ein- 
s ich tnahme.  

D i e s e  bezeichnenden V o r k o m m n i s s e  i m  Eisenbahner  - und Gene- 
ral-Motors-Streik ( d i e  keineswegs Einzelerscheinungen d e r  USA 
s ind)  zeigen,  in  welch un lösbaren  Widerspruch d i e  Reformisten 
m i t  i h r ~ r  Theor ie  und Prax is  q e r a t e n  müssen .  S i e  s c h r e i e n  gegen  
" fasch is t i sche  Machenschafteri" und " fasch is t i sche  Sklavere i" ,  
a b e r  gegenüber  e inem Trlirnan können s i e  a l s  "überzeugte Demo- 
kra ten"  d i e  demokrat ischer1 Rechte d e r  A r b e i t e r  nicht  ver teidi-  
gen ,  wenn d i e s e r  -;eine G<,waltmethoden dami t  begründet ,  d a ß  
d e r  biirgerlich-tlcniokratisct~e Staa t  den  Eisenbahners t re ik  nicht  
z u l a s s e n  d ü r f e  und verh indern  m ü s s e ,  weil er 'sich a l s  pol;ti- 

s c h e r  Kampf gegen  d i e s e n  Bourgeoisie-Staat s e l b s t  r i c h t e .  
Denn a u c h  den  Reformisten cpht d i e  S icherhe i t  d i e s e s  S taa tes  
d e n  I n t e r e s s e n  d e r  A r b e i t e r  voraus .  Mit i h r e m  G e s c h r e i  können 
s i e  viel le icht  noch v ie le  USA-Arbeiter t äuschen ,  a b e r  nicht  die 
USA-Bourgeoisie, denn  d i e s e  kennt  d i e  Rolle, die d i e  Reformisten 
g e s p i e l t  haben und i m m e r  wieder  sp ie len  werden ,  wo ihnen d i e  
Verantwortung f ü r  d e n  S taa t  ü b e r l a s s e n  wi rd .  Genauso  wie  s e i n e r -  
z e i t  d i e  deutschen Regierungssozial is ten gegen d i e  Ber l iner  Ei- 
s e n b a h n e r ,  genauso  und noch s k r u p e l l o s e r  gehen  jetzt  2.B. die 
Labour-Party-Sozialisten gegen  d i e  Dockarbe i te r  , d i e  f ranzös i -  
schen  vere in ten  "Sozialisten" und "Kommunisten" gegen  d i e  Pa- 
r i s e r  Rotat ionsdrucker  v o r  und a u c h  d i e  Regierungssozial is ten 
und Kommunisten in  Skandinavien o d e r  Italien b e s t r e i t e n  i h r  ehr -  
b a r e s  S t re ikbrecherhandwerk  m i t  d e n  Machtmit teln d e s  b ü r g e r -  
l ichen Klassens taa tes .  Es bes teh t  nicht  d e r  g e r i n g s t e  p r inz ip ie l le  
Untersch ied  zwischen d e n  Reformisten,  d i e  in  d e n  USA a l s  Ge- 
werkschaf t s führer  gegen  T r u m a n s  " fasch is t i sche  Methoden" pro-  



test ierten und den Reformisten, d ie  s i e  a l s  Mitglied e ine r  bürger- 
lichen Regierung in England, Frankreich usw. durchführen müssen.  

Der  Staat - und zwar jeder Staat - i s t  eben nicht d e r  über den Klas- 
s en  stehende, unparteiisch und gerecht  urteilende Schiedsrichter  
(wie die reformis t i sche  Theorie behauptet) sondern das  Machtin- 
s t rument  in den Händen d e r  jeweils herrschenden Klasse,  wie es 
auch d ie  reformis t i sche  Praxis beweist. Der bürgerl iche Staat - 
auch d e r  "allerdemokratischste" - i s t  und bleibt das  Machtinstrument 
zur  Unterdrückung d e r  Arbeiterklasse.  Ob a n  d e r  Spitze d ieses  
Staates ein Ebert, ein Truman, ein Attlee oder  ein Maurice Thorez 
steht ,  ändert  nichts an  dessen  Verpflichtung, d ie  Gewaltmethoden 
d ieses  Staates gegen d ie  Arbeiter  und im In teresse  d e r  Reaktion 
durchzuführen, gezwungen durch die Folgen des  Niederganges i h r e r  
kapitalistischen, d e r  ihre  demokratische Handlungsfreiheit i m m e r  
weiter  einschränkt,  muß d ie  Bourgeoisie in fortgesetztem und ge- 
steigertem Maße zu Gewaltmethoden greifen,  muß somit  jeder.btir- 
gerlich-demokratische Staat seine Umhüllung i m m e r  mehr  preis-  
geben und - f rüher  oder spä te r  - jenen Punkt er re ichen,  wo sicli 
d iese  Gewalt nur noch unverhüllt in d e r  faschistischen Diktatur be- 
haupten kann. Nach d e r  Theorie d e r  Reformisten i s t  Demokratie und 
Diktatur s o  unvereinbar, wie Feuer und Wasser,  aber- i h re  Praxis . 
a l s  "überzeugte Demokraten" zwingt s i e ,  für  d i e  Vereinigunq d e r  
bürgerlichen Demokratie mi t  d e r  faschistischen Diktatur d ie  Wege 
zu ebneqb i s  s i e  nach getaner Schuldigkeit davongejagt werden. 

Ebenso wie in d e r  Einstellung d e r  Reformisten zum bürgerlichen 
Staat liegt auch in i h r e r  Stellung zu r  kapitalistischen Wirtschaft d e r  
schlüssige Beweis, daß s i e  keine Sozialisten sind. Nach i h r e r  klein- 
bürgerlich-beschränkten Auffassung s teht  d a s  überragende In teresse  
d e r  Kapitalisten a n  d e r  Erzeugung von möglichst hohem Profit kei- 
neswegs im unvereinbaren Gegensatz, sondern umgekehrt in voller  
Harmonie mi t  dem Interesse  d e r  Massen an  hohen Löhnen und stei-  
gendem Lebensniveau. Das hohe Lied, d a s  jetzt d ie  Reuther und Co. 
den GM-Direktoren und Trustmagnaten vorsingen, - daß eine durch  
hohe Löhne gesteigerte Massenkaufkraft den reibungslosen Absatz 
d e r  ständig steigenden Warenmassen und demzufolge auch d a s  "von . 
se lber  Wachsen d e r  Profite" garant ier t  - i s t  dasse lbe  Lied, mi t  dem 
d e r  moderne Reformismus zu r  Welt kam. War es abe r  schon damals ,  
a l s  d e r  imperialistisch-aufsteigende Kapitalismus den Arbeitern 
einige etwas d ickere  Brosamen von seinen fllberprofiten zuwerfen 

L 

konnte - und Illusionen über gemeinsame Profit- und Lohninteressen 
erwecken konnte - ein mi t  d e r  Wirklichkeit disharmonisches Lied, 
s o  i s t  es heute ein Spottgesang, mi t  dem die  Reformisten ih r  ei- 
genes Gebrechen verspotten können. 



Nicht  aus p u r e r  Bosheit,  o d e r  " f re iem"  Willen, sondern  u n t e r  d e m  
e i s e r n e n  Zwang bl indwaltender Gese tzmäßigke i t  i h r e r  widerspruchs-  
vol len Ordnung muß d i e  kap i ta l i s t i sche  K l a s s e  v e r s u c h e n ,  d i e  ver -  
s iegenden Quellrn i h r e r  Prof i tmachere i  auf d e m  bedrohl ich zusam-  
mengeschrumpf ten  W ~ l t r n a r k t  d u r c h  g e s t e i g e r t e  r e l a t i v e ,  auch  abso-  
lu te  Verelendung tit.r blassen auszugleichen uncl d e r e n  Widerstand 
d u r c h  d i e  Cewaltrnethoden i h r e r  S taa t smacht  zii b rechen .  Wäre es 
den Kapital is ten mögl ich ,  s o  "vernünftig" zu handeln,  wie es ihnen 
d i e  Reformisten in t e i lnahmsvol le r  Besorgnis  a n r a t e n ,  dann wiirden 
s i e  g e r n  f ü r  d a s  Linsengericht  e i n i g e r  Reformen d i e  wil l ige Gefolg- 
schaf t  i h r e r  Lohnsklaven fgir a l l e  Zei ten erkaufen.  

Es s teh t  gewiß im Widerspruch z u  jeder  menschl ichen Vernunft ,  
en t spr ich t  a b e r  vollkomrnen d e m  kapi tal is t ischen Wahnsinn, wenn 
t r o t z  d e r  gewaltig ges te iger ten  Ergiebigkeit d e r  technisch vervol l-  
kommneten Produktion d i e  Kaufkraf t  d e r  M a s s e n  und i h r  r e a l e s  Le- 
bensniveau nicht gehoben,  s o n d e r n  gesenkt  wi rd .  Nur in e i n e r  so-  
z ia l i s t i schen  Wirtschaftsordnung kann d e r  g e s a m t e  Produktionser-  
t r a g  d e r  g e s a m t e n  Bevölkerung d iens tbar  gemacht  werden.  In d e r  
kapi tal is t ischen Wirtschaftsordnung a b e r  gehör t  d e r  Produktionser-  
t r a g  nicht d e r  ganzen  Ccse l l schaf t ,  sondern  d e n  Besi tzern d e r  Pro- 
dukt ionsmit tel ,  d e n  Kapital is ten.  S ie  s e t z e n  d i e  Produktionsmit tel  
nicht  z u r  Bedarfsdeckung d e r  M a s s e n  i n  Bewegung, 'sondern ledig- 
l i ch  z u r  Erzeugung von Profi t ,  sie können n u r  dadurch  zu Profit  ., 
kommen,  daß  s i e  d i e  A r b e i t e r  ausbeuten.  Es widerspr ich t  weder  
e inem "Arbe i te r schutz"  noch demfSi t tengese tz"  d i e s e r  Ordnung,  
wenn d e r  A r b e i t e r  i m  noch s o  "gerechten" Tageslohn n u r  d i e  Anwei- 
sung auf e inen  Bruchteil  d e s  g e s a m t e n  Wer tes  e r h ä l t ,  den  er tat- 
säch l ich  i m  kapi tal is t ischen Betr ieb geschaffen ha t  und d e r  in "nor- 
malen"  Ze i ten  gei-ade a u s r e i c h t ,  um s e i n e  verausgabte  Arbe i t s -  
k r a f t  zu r e p r o d u z i e r e n ,  während  s i c h  d e r  Kapital is t  d e n  übr igen  
Teil des Wer tes ,  d e n  d e r  A r b e i t e r  geschaffen h a t ,  a l s  Mehrwer t  an-  
eignen und zu Geld ,  zu Profi t  und ' lüberschüss iges l l  Kapital  ver -  
wandeln kann und verwandeln muß,  wenn s e i n e  ganze  Funktion a l s  
Kapital is t  überhaupt  e inen  r e a l e n  Sinn und Zweck f ü r  ihn haben  s o l l  
Würde d e r  Kapital is t  d e m  r e f o r m i s t i s c h e n  Rat folgen und d i e  Massen-  
kaufkraf t  d e r a r t i g  heben,  d a ß  s i c h  d i e  M a s s e n  a l l e  e r z e u g t e n  Waren 
und G ü t e r  dafür  aneignen können, dann müßte er d e n  in d e n  Waren 
mitenthal tenen M e h r w e r t ,  d e r  d i e  e inz ige  Quel le  s e i n e s  Prof i t s ,  
s e i n e s  Gewinnes o d e r  s e i n e s  "Verd iens tes  " bildet ,  dense lben  Ar-  
b e i t e r n  wieder  z u r  Verfügung s te l l en ,  d i e  ihm d e n  M e h r w e r t  i n  un- 
bezah l te r  Arbe i t  geschaffen haben. D a s  h ieße  n ich ts  a n d e r e s ,  a l s  
daß  er den  A r b e i t e r n  se inen  gese tz l ich  g a r a n t i e r t e n ,  "rechtmäßig" 
e r w o r b e n e n  Ausbeute rverd iens t  schenken so l l .Das  i s t  nach  re for -  



mist i scher  Illusion, abe r  nicht in d e r  kapitalistischen Wirklichkeit 
möglich. 

Die inpedalistiache Einheitsfront 1945/46 
unter Führung der USA 

Auf dem Wege d e s  Warenexportes hat te  insbesondere d e r  Kapital ismus = 
d e r  führenden Industrieländer (England, Frankreich,  Deutschland) 
gestützt auf se ine  technische tfberlegenheit und se ine  staat l ichen 
Machtmittel Einfluß- und Absatzgebiete e robern  und r i e s ige  Profite 
b i s  zum "Kapitalüberfluß" gewinnen können. Doch d e r  Widerspruch 
zwischen den ständig wachsenden Produktivkräften und dem enger  
werdenden Absatzmarkt  zwang zu neuen Formen d e s  Konkurrenzkamp- 
f e s  um d ie  imper ia l i s t i sche  Beherrschung d e s  Weltmarktes. So 
t r a t  d e r  Kapitalismus um die Jahrhundertwende in se ine  imperial i-  
s t i sche  Etappe, in welcher unter  d e r  Führung d e s  Finanzkapitals d a s  
Monopol anstel le  d e r  freien Konkurrenz und d e r  Kapitalexport an- 
s te l le  d e s  Warenexports zum typischen Kennzeichen d e s  neuen Kapi- 
ta l i smus  wurden. 
- 

Indem d e r  Kapitalismus den Kapitalüberfluß in rückständigeren Län- 
de rn  anlegt, in denen es wenig Kapital gibt ,  d e r  Grund und Boden 
verhältnismäßig billig, d ie  Löhne niedrig und d ie  Rohstoffe wohlfeil 
s ind,  kann er dor t  außerordentlich hohe Extraprofite e rz ie len .  Könnte 
d e r  Kapitalismus s o  vernünftig handeln, wie seine kleinbürgerlichen 
Kr i t iker  i m m e r  wieder einwenden, dann könnte er den Kapitalüber- 
fluß im eigenen Lande anlegen, um den Massen Brot und Arbeit  f ü r  
e ine  gewisse Zeit zu schaffen. 

". . . .wäre  d e r  Kapital ismus imstande,  " sch r i eb  Lenin 19 16,  
"die Landwirtschaft zu heben, die jetzt üherall weit hinter d e r  
Industr ie  zurückgeblieben i s t ,  könnte er d a s  Lehensniveau d e r  
Massen d e r  Bevölkerung heben, d i e  t ro tz  des  scliwindelerregen- 
den technischen Fortschri t t  überal l  e in  Hunger und Bettlerda- 
s e in  fr is ten. .  . .dann könne von einem Kapitalüberschuß nicht 
d ie  Rede sein.. . .Aber dann wäre  d e r  Kapital ismus nicht 
Kapital ismus,  denn d i e  Ungleichmäßigkeit d e r  Entwicklung 
wie das  Hungerdasein d e r  Massen sind wesentliche unvermeid- 
l iche  Bedingungen und Voraussetzungen d i e se r  Produktionswei- 
se. Solange d e r  Kapitalismus Kapital ismus bleibt, wird d e r  
Kapitalüberschuß nicht zur  Hebung de r  Lebenshaltung d e r  
Massen in dem betr  2rwendet - cleriii da s  würde 
e ine  Verminderung apital is ten bedeuten - 
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sondern zu r  Steigerung d e r  Profite durch Kapitalexport- ins 
Ausland in rückständige Länder.. . .Die Möglichkeit d e r  Kapi- 
talausfuhr wird dadurch geschaffen, daß e ine  Reihe rückstän- 
d iger  Länder bere i t s  in den Kreislauf des  Weltkapitalismus 
hineingezogen i s t ,  d ie  Hauptlinien d e r  Eisenbahnen bereits ge- 
legt  oder  in Angriff genommen, d ie  elementaren Bedingungen 
d e r  industrit?llcn Entwicklung ges icher t  s ind usw . Die Notwen- 
digkeit dcsr Kapitalausfuiif-'wird dadurch geschaffen, daß in 
einigen Ländern d e r  Kapitalismus 'überre i f '  geworden ist und 
dern Kapital (unter  d e r  Voraussetzung d e r  Unterentwickeltheit 
d e r  Landwirtschaft und d e r  Armut d e r  Massen) ein Spielraum 
für  ' rentable '  Betätigung fehlt". 

(Lenin, Imperial ismus,  S. 54/55, Berlin 1945) 

Das  von Lenin in seinem Buche s o  treffend gezeichnete "Gesamtbild 
d e r  kapitalistischen Weltwirtschaft am Vorabend d e s  e r s t e n  imperi-  
al ist ischen Weltkrieges" hat in den se i ther  verflossenen 30 Jah ren  
noch viel markantere  Züge angenommen, d i e  den Wahnsinn d e s  
'überre i f '  gewordenen Kapitalismus nur noch grotesker  hervor t re-  
ten lassen.  Aber d ie  Ereignisse in d i e se r  Zeit haben auch d i e  Rich- . tigkeit d i e se r  Lehren bestätigt, d i e  Lenin gezogen und in ~ u ß l a n d  er- 
folgreich angewandt hat. 

Vermittels  d e s  Kapitalexports (durch den Aufbau moderner Industrie- 
und Verkehrsanlagen) haben die Profitjäger r i e s ige  Extragewinne 
e r r e i ch t ,  abe r  s i e  haben dadurch in diesen rückständigen Ländern 
auch d i e  Konkurrenten geschaffen, d ie  je länger,  je  mehr  gezwungen 
sind,  ihnen ih re  ehemaligen Absatzgebiete s t re i t ig  zu machen. So 
vorteilhaft s ich  die Methode d e s  Kapitalexports für  die Profitjäger 
zunächst ausgewirkt hat ,  s o  s e h r  muß s i e  ihnen auf d ie  Dauer  zum 
Verhängnis werden, denn s i e  gleicht ihrem Wesen nach e ine r  Kerze,  
d ie  von beiden Enden angezündet wird. Sie muß den vorhandenen 
Weltmarkt fü r  den Absatz d e r  kapitalistisch produzierten Waren - 
von dem Gesundheit und Leben d e r  kapitalistischen Wirtschaftsord- 
nung abhängt - zusätzlich verengen helfen. 

Die Rivalität des  englischen und deutschen Imperial ismus um die  
Vorherrschaft  auf dem Weltmarkt hat entscheidend zum Ausbruch 
des  e r s t e n  Weltkrieges beigetragen, dessen  Ausgang die Aussichten 
für  den Kapitalismus weitgehend verschlechtert  hat. Trotz se ines  
mili tärischen Sieges mußte sich d e r  englische Imperial ismus darauf 
bescheiden, seinem deutschen Rivalen die Flügel nur zu stutzen. Er 
mußte ihn leben lassen ,  um ihn a l s  Bollwerk gegen d ie  noch viel  
größere  Bedrohung durch  d a s  neu erstandene sozial ist ische Rußland 



ausnutzen zu können. Mit Lenins Sieg in Rußland war de r  Weltraum 
für  die kapitalistische Ausbeutung um ein Sechstel kleiner geworden. 
Dazu kam, daß die Kriegsumstände, die Industrialisierung rück- 
ständiger Länder wie China, Indien, Australien, SUdafrika , Kanada 
usw. in zusätzlichem Maße gefördert und damit die Absatzmöglich- 
keiten für die alten Industrieländer noch mehr eingeengt hatten. 
Daß auf diesem ohnehin verengtem und durch den fortgesetzten 
Kapitalexport sich ständig mehr verengenden kapitalistischen Le- 

w 
bensraum der  Konkurrenzkampf umso schärfere  Formen annahm und 
zu einem neuen Weltkrieg führen mußte, wäre nur unter de r  Bedingung 
zu vermeiden gewesen, daß die deutsche Arbeiterklasse ihren "über- 
reifen" Kapitalismus gestürzt ,  und damit die Entwicklung in de r  ganzen 
Welt in andere Bahnen gelenkt hatte. Weil diese fortschrittliche Lösung de r  
kapitalistischen Weltkrise verhindert wurde, blieb nur de r  reak- 
t ionäre Lösungsversuch eines zweiten Weltkrieges übrig. Aber 
auch dessen Ausgang hat die Aussichten für den Kapitalismus nur 
noch mehr verschlechtert. Es is t  kein Zeichen von Stärke,  son- 
dern  das  Gegenteil, wenn jetzt Deutschland und Japan a l s  zwei 
hochentwickelte Industriestaaten auf die unterste Stufe einer Kolo- 
nie - Existenz herabgedrückt werden sollen. Damit gesteht d e r  Weltkapi- 
talismus ein, da8 er zwei hochentwickelte Gliedmaßen seines Welt- . 
körpers amputieren muß und nur a l s  Krüppel weitervegetieren kann. 

Daß es den "Demokraten" in diesem Krieg nicht um die "Ausrot- 
tung des  Faschismus" ging, mit dem s ie  sich ja bis 1939 ganz gut 
vertragen hatten, sondern um die radikale Reseitigung ih re r  zu- 
dringlichen imperialistischen Konkurrenten auf dem Weltmarkt, 
haben nur politisch Wundergläubige übersehen können. Aber auch 
durch das  anfängliche Ausscheiden schen und japanischen 
Konkurrenz nach dem 11. Weltkrieg noch verbliebenen 
Jagdgründe für die übrigen Profitjä! lswegs erfolgver- 
sprechender geworden. Denn ers tens  i s t  das  "artwidrige" rote  
Sechstel nicht nur nicht verschwunden, sondern hat sich umgekehrt 
erheblich ausdehnen können, zweitens sind die rückständigen Län- 
d e r  - wenn auch in sehr  unterschiedlichem Maße - in ih re r  Indu- 
strialisierung fortgeschrit  ten. 

de r  deut! 
sind die 

jer  keine 
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Südafrika, das  am Anfang des  Jahrhunderts dem englischen Mutter- 
land durch den Burenkrieg "einverleibt" wurde, kann heute seinen 
Stahlbedarf selbständig decken. Ebenso hat sich Kanada soweit ver- 
selbständigt, daß es jetzt dem verarmten Mutterlande eine Milli- 
ardenanleihe gewähren konnte. Und die Unabhängigkeitsbewegungen 
in den Kolonien und Halbkolonien bc 
dor t  überall eine mündig gewordenc 

?weisen r 
?, einhei: 

iur zu deutlich, daß 
mische Bourgeoisie 



i h re  kapitalistischen Bewegungen und Bewegungsfreiheiten fordert ,  
was nichts anderes heißt, a l s  daß s i e  ohne und evtl. auch gegen 
ih re  Mutterländer d ie  Profitmacherei auf eigene Rechnung betrei- 
ben will. 

Es ist  a l so  ein sich von allen Seiten mehr verengernder Weltmarkt, 
der  den Kapitalisten zum Waren- und Kapitalexport übriggeblieben 
ist. Kein Wunder, daß im Lager d e r  Kapitalisten die  Sorge vor 
diesem Frieden nicht geringer i s t ,  a l s  die Furcht de r  Massen vor 
einem neuen Weltkrieg, de r  durch d ie  tolle Jagd nach den Absatz- 
möglichkeiten heraufbeschworen wird. Das Kräftverhältnis im La- 
ge r  der  imperialistischen Konkurrenten is t  in diesem Krieg weit- 
gehend geändert: "Deutschland und Japan zunächst ausgeschaltet, 
aber  Deutschlands erbi t ter ter  Konkurrent England is t  in seinem 

'Sieg (der  schätzungsweise das  halbe Nationalvermögen Englands 
gekostet haben soll)  abhängig von d e r  Finanzhilfe de r  USA. Groß- 
britannien hat d ie  schwersten Bedingungen, die seine wirtschaftli- 
che Handlungsfreiheit in seinem eigenen Imperium weitgehend ein- 
schränken, nach dem Motto:"Friß oder stirbnschlucken müssen. Die 
ehemalige Großmacht Frankreich muß mit einem völlig veralteten 
Produktionsapparat (diesem Erbe se iner  ehemaligen Funktion a l s  

I "Bankier Europas") versuchen, sich wieder emporzuarbeiten und 
emporzuhungern. Italien i s t  faktisch nur noch amerikanische Halb- 
kolonie. Wie abhängig die  übrigen "Neutralen" sind, hat zum Beis- 
piel die Raubgold-Affaire de r  Schweiz gezeigt. Diese mußte von 
den Nazis, wäirend d e s  Krieges Qier eingeführten Gold 250 Mill. 
Francs "freiwillig", d.h. unter dem-Druck de r  übermächtigen 
USA herausrücken, um "Schlimmeres", zum Beispiel "Schwarze 
Listen" usw., a lso  den Wirtschaftsboykott zu verhüten. 

Einer solch. "freiwilligen" Gefolgschaft a l ler  übrigen Industrie- 
staaten s icher ,  kann d e r  durch den Krieg reichgewordene USA- 
Imperialismus hemmungslos seine geschwächten Konkurrenten 
übertrumpfen. Am 7. Dezember 1945 hat die USA-Regierung die- 
sen ein Weißbuch mit Vorschlägen für  die "Ausdehnung des  Han- 
dels  und des  Absatzes in de r  Welt" zugestellt. 

Abgesehen von den heuchlerischen Phrasen über den "Schutz d e r  
Völker vor de r  Kriegsgefahr" usw. wird darin vorgeschlagen, daß 
alle bestehenden Einschränkungen des  Handels durch Regierung 
oder Kartelle aufgehoben werden, daß allen Nationen f re i e r  Zu- 
t r i t t  zu den Rohstoffquellen gewährt wird, daß Maßnahmen getrof- 
fen werden, um den zollfreien Durchgangsverkehr ausländischer 
Produkte zu gewährleisten, daß Vorzugstarife und Einfuhrbeschrän- 
kungen beseitigt werden, daß mit einem Wort, d i e  zu erwartenden 
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Warenüberschüsse d e r  USA-Monopolisten in al len Ländern d ie  
"offene Tür" finden, um auf dem "Fuße völliger ökonomischer 
Gleichheit" mit  allen anderen konkurrieren zu können. Diese'Gleich- 
heit" ähnelt unter  den gegebenen Bedingungen dem gemeinsamen Star t  
e ines  robusten Sportlers mit  einem Kriegsverletzten,  d e r  den Wett- 
lauf auf Krücken (oder Anleihen) machen muß. Genau s o ,  wie das  

a 

industriell,  führende England des  19. Jahrhunderts  unter d e r  Lo- 
sung des  Freihandels seine damals  rückstandigen Konkurrenten 

X- 

schlagen konnte, ebenso wird jetzt d ie  USA im Zeichen d e r  "offe- 
nen Tür" denselben Zweck - abe r  wesentlich schneller  erreichen.  
Wie planmäßig s i e  den Krieg bere i t s  dafur ausgenutzt hat ,  dafür 
gibt es typische Beispiele. Die Landung in Nordafrika hat damit  
geendet, daß s ich  d ie  Monopolisten in Frankreichs wertvollster  
Kolonie Marokko häuslich niedergelassen haben.Ihre mili tärischen 
Stützpunkte in Indien während des  Krieges gegen Japan haben s o  
viel eingebracht, daß jetzt die Einfuhr aus  d e r  USA nach Indien 
v iermal  s o  groß wie die englische ist .  In China muß d e r  französi- 
s che  Kapitalismus hilflos zi , wie d ie  von ihm einst  ange- 
legten Eisenbahnwege von SI iichtigen Konkurrenten wieder 
aufgebaut werden. Die "hoc gewährten Anleihen an  d ie  
schwachen oder verarmten Länder wie Italien, Frankreich,  Polen, . 
Ungarn, Saudi-Arabien usw . sind durchweg mit  d e r  Abmachung 
verbunden, daß ein bes t immter ,  natürlich nicht s e h r  kleiner Teil 
zum Ankauf amerikanischer Waren, insbesondere solcher Kriegs- 
produkte verwendet werden muß, für d ie  es normalerweise wenig 

Interessenten gibt. Welch zweifelhaftes Geschäft d ie  a rmen  Ver- 
wandten machen, zeigte s ich  in Italien an  folgendem Beispiel: Die 
a u s  den USA-Heeresbestänc iften Lastkraftwagen mußte 
d i e  italienische Regierung f tillion Lire verkaufen, abe r  die 
Italiener wollten nur 3/5 de s bezahlen, weil d iese  Vehe- 
kel zu viel Benzin f r e s sen  U.'" ,ktisch für Privatzwecke sind. 
Und dieselben Methoden d e r  gegenwärtigen Ubervorteilung im 
Wettrennen um die  Profite wenden die  kleineren auch untereinan- 
d e r  an. Die Engländer zwingen d ie  Schweizer Uhrenfabrikanten, 
ihnen auch Präzisionsmaschinen für d ie  Uhrenfabrikation zu verkau- * 
fen, obwohl d i e  braven Schweizer genau wissen,  daß sie s ich  da- 
mi t  den eigenen Ast  absägen. Die Franzosen zwingen d ie  I tal iener,  
ihnen ih re  ~ u x u s p a r f u m s  abzukaufen, obwohl ihnen Spaghetti not- * 
wendiger wären. Wie d ie  "Neue Züricher Zeitung" vom 3 1. Mai 
1946 berichtet ,  hat England d a s  kleine Dänemark gezwungen, ihm 
"unter seinen eigenen Inlandspreisen zu verkaufen und bietet ihm 
dafür.. . .Gelegenheit, sich :re (Schweizer) Kosten zu er- 
holen". Ein Kilo Eier bezah d mit Kr.  1,90, d ie  Schweizer 
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Durch d ie  Aufhebung d e r  l'reiskontrolle in d e r  USA und d e r  damit  
verbundenen Wcrtsenkung d e s  Dollar ,  sahen s ich  Kanada und 
Schwr.deii gczwiinrJr%ri, i h re  Wätirunq riiifzuwr~rtr?ri. Welctic Folrlc.ri 
die willkürlicheri Sprünge d e r  USA-Dollarfürsten für d ie  Kleinen 
zeitigen, zeigt zum Beispiel Norwegen, das  für 500 Millionen Kro- 
nen neue Schiffe in Schweden bauen läßt und dadurch jetzt gezwun- 
gen i s t ,  rund 80 Millionen mehr dafür zu bezahlen. 

Über d i e  Gründe und die wirklichen Absichte e r  Aufhebung 
d e r  Preiskontrolle in den USA zugrunde lieg zhtet die 
"Ne~ie Züricher Zeitung" vom 18. Juli 1946 : 

?n, d ie  dc 
en,  beric 

"Die USA-Regierung gab dabei dem Druck d e r  öffentlichen 
Meinung nach, die eine möglichst baldige Wiederherstellung 
d e r  'normalen' vorkric~gsmäßigen Konkurrenzwirtschaft ver-  
langte. Der nunmehrige Zusamm-nbruch d e r  behördlichen 
Preisreglementierung stel l t  nur  einen weiteren, al lerdings 
entscheidenden Schri t t  in d i e se r  Richtung d a r .  Man kann da- 
r a u s  ersehen,  W i e,  gelinde gesagt ,  bescheiden d ie  Aus- 
sichten auf die Verwirklichung d e r  von d e r  Regierung ent- 
worfenen PlYne e iner  auf Konjunkturausgleich und 'Vollbe- 
schnftigung ' abzielenden Wirtschaftspolitik s i n d E s  hat viel- 
mehr  den Anschein, a l s  daß die USA mit Riesenschritten d e r  
Wiederherstellung d e r  f re ien  Wirtschaft entgegengehen. " 

Die "öffentliche", 
iiktierte Meinung 
lamit d i e  a lberne  

d. h. die von den Trustmagnaten fabr iz ier te  und 
hat a l so  d ie  dürftige Schranke beseitigt, und hat 
z u r  Täuschung d e r  Massen propagierte Illusion 

qiderlegt, nach welcher d e r  kapitalistische Staat d ie  gesellschaft- 
lichen Produktivkräfte planmäßig lenken kör ?at brutal  ge- 
zeigt, n a s  hinter a l l  dem Geschwätz solche i9-Pläne für 
"Vollbeschäftigung" steht ,  mit  dem die Refc sich se lber  und 
d ie  Massen über die Wirklichkeit der planlos ins  Verderben steuern- 
den kapitalistischen Wirtsc rchie  während d e s  Krieges hin- . 

wegzutäuschen versuchten 

inte und I 
r Boveric 
irrnisten 
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Die Konsequenzen d ieses  Weges haben - wie dieselbe NZZ sch r i eb  - 
bei den "vorsichtigen Engländern", d ie  ja jetzt auf Gedeih und Ver- 
de rb  a n  das  Schicksal d e r  USA gebunden sind,  Besorgnis "über 
die wagemutigen Extratouren i h r e r  überseeischen Freunde" hervor-  
gerufen und das  führende Wirtschaftsblatt,  d e r  Londoner "Economist" 
behauptet: 



'Wir habendas Recht, von den Amerikanern zu verlangen, s i e  
mögen den Nachweis erbringen, daß s i e  uns nicht zurück zu 
1929 führen". 

Mit genau demselben Recht d iese  Ökonomisten von e iner  ab- 
geschossenen Granate ver1 aß sie nicht explodieren und kein 4 

Unheil anrichten sollte, de„„ yciiriuso wenig, wie ein todbringendes 
Gcaschoß kann de r  Kapitalismus die ihm von seinem blindwaltenden 
k'rofitgesetzen vorgeschriebene Bahn ändern und sein katastropha- %- 

l e s  Platzen in Krisen und Kriegen verhindern. Dieser Unmöglich- 
keit in naiver Weir d ,  fragt das  Schweizer Kapita- 
listenblatt die b e s ~  
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"Sollen die A er inre  sofort  greifbaren Möglichkeiten 
zugunsten e iner ,  nebt blematischen Krisen- 
verhütung in der  Zuki eine derart ige Ein- 
stellung von einer jun ebenden Nation, die 
sich im Vollbesitz ih re r  Kräft, „L.„, vernünftigerweise ( ! ! ) 
erwartet  werden?" 

,agt, proi 
-n? Kann 
wärtsstri 
ci f i ihlt  . 

Und s o  bleibt auch den noch s o  besorgten Kapitalvertretern nichts 
anderes übrig, a l s  sich "vernünftigerweise" mit ihrem Schicksal 
abzufinden und die Fahrt in den Abgrund mitzumachen, denn s o  
sagt die NZZ:  

"Ob Europa es will oder nicht2 die Sprünge de r  amerikani- 't 

schen Konjunktur wird e s  mehr oder weniger s tark  mitzu- 
machen haben. Die Führung de r  Weltwirtschaft i s t  ihm aus  
der  Hand geglitten und auf die Vereinigten Staaten übergegan- 
gen. Mit d ieser  Tatsache wird man sich wohl oder übel ab- 
finden müssen". 

n Produki 
dffen die . .  . 

Solange die kapitalistische Produktion noch damit beschäftigt i s t ,  
die - während des  Krieges nicht gedeckte - Nachfrage im eigenen 
Lande zu decken, wird sich das  Problem des  Warenabsatzes auf 
dem zusammenschrumpfenden Weltmarkt noch nicht s o  voll bemerk- 
bar  machen. Es i s t  aber  an den Fingern abzuzählen, daß e s  
bei der  r iesig gesteigerte] tionskraft mit de r  allen die USA i 

nach kapitalistischen Begr halbe Welt versorgen kann - 
nur kurze Zeit dauern kann, bts sich de r  Waren - und Kapitalüber- 
fluß wieder ungehemmt auf den vei leltmarkt ergießen wird, i 
um dort  sehr  bald wieder alle Porc 'üllen. Dann steht aber  
auch der  demokratischen Imperiali r derselben Frage,  an 
welcher der  faschistische Imperialismus gescheitert i s t :  vor 
Frage des  Kampfes um seinen Lebensraum. Und diesmal mil 
einzig möglichen Ziel d e r  Eroberung Sowjetrußlands und des  

-engten b 
?n auszuf 
.smus vo' 

- 
t dem 
Sen 
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Riickverws T imperii utungsgebiet . Denn 
an einen K ierhalb d hen Weltsektors i s t  
schon al lein aufgrund d e r  Vormachtstellung d e r  USA nicht mehr  
zu denken. Weder England al lein,  noch im Bunde mi t  allen übrigen 
kapitalistischen Staaten könnte das  wagen. So groß auch d ie  Dif- 
ferenzen in ihrem Lager sind, und auch immer  bleiben werden, 
noch größer  muß s ich  ihr  g n e s  In teresse  an d e r  Erwei- 
terung ih re s  Gesamtlebensi lurchsetzen in  d e r  Bildung 
e iner  imperial ist ischen Ein it, d i e  von den USA-Imperia- 
listen geführt wird. 
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Die ,,üemkratien als Fahne der hnperlalistiadieri 
Einheitsfront 

Während noch auf dem Par iser  WGB-Kongreß die Sowjetdelegierten 
mi t  den Amsterdamern um die  Wette "die Zusammenarbeit  d e r  
Völker und die unzers törbare  Einheit i h r e r  Regierungen" a l s  "die 
einzige Garantie eines stabilen und dauerhaften Friedens" feier-  
ten,  hatte s ich  zur  selben Zeit  auf der Londoner AuRenminister- 
konferenz bere i t s  das  Abtasten d e r  Fronten für d i e  kommende Aus- 
einandersetzung deutlich gezeigt. Nach dem Schluß d e r  Londoner 
Völkerbundstagung war  in bürgerlichen Blättern wie 2.B. in d e r  
"Neuen Züricher Zeitung" vom 15.2.1946 zu lesen:  
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ier nichtkommunistischen Mächte haben sich.. . . 
ichlossen" . 

Und um dieselbe Zeit hält  Winston Churchill ( a l s  Privatmann ver-  
steht  s ich)  zufällig in Fulton (USA) am 5. März 1946 eine Rede, 
erhebt seinen Warnruf gegen den s ich  ausbreitenden Kommunismus, 
bezichtigt die Kommunisten d e r  Tätigkeit a l s  Fünfte Kolonne, wen- 
let sich scharf  gegen d ie  Kommunisten und gegen d i e  Gebietser-  
reiterung d e r  Sowjetunion: Propagiert beileibe keinen "Westblock", 
iondern n U r "die brüderl iche Vereinigung d e r  englischsprechen- 

Jen  Nationen", wünscht s ich  ein "starkes Frankreich" für  se ine  
"Atlantik-Gemeinschaft" und das  a l l e s  um - "die Freundschaft mi t  
d e r  Sowjetunion zu s tärken und den Weltfrieden zu sichern". 



D a s  Zent ra lorgan  d e r  KP  Frankre ich  ( d e s s e n  Fiihrung ja auch  e i n  
" s t a r k c s  Frankre ich ' '  wünscht)  hat  d i e s e  Rede e i n e s  d e r  "Drei  
G roßcn" ctinen "d i scours  r c g r e t t a b l e "  (briciauerl iche Rede) genannt ,  
Stcilin s c l b s t ,  d e r  e t w a s  deu t l i cher  gewordcn i s t ,  ha t  offen g e s a g t ,  
(laß Churchi l l  den  Kr ieg  gegen d i c  SU will .  Er ha t  zurn Schluß s e i n e r  
Rede a n  d i c  Attacke e r i n n e r t ,  d i e  Churchi l l  und s e i n e  Freunde schon  C* 

~ i n m a l  a m  Ende d e s  e r s t e n  Weltkriegs gegen d i e  CU ger i t t en  haben ,  
und ha t  m i t  d e r  Vers icherung  g e s c h l o s s e n ,  d a ß  e i n  e r n e u t e r  V e r s u c h  
ebenso  zersch lagen  w e r d e n  w i r d ,  wie v o r  26 J a h r e n .  Im Hinblick 
auf d i e  "Millionen b r a v e r  Leute, d i e  f ü r  d i e  Verteidigung d e r  Sache  
ies Fr iedens  Wache hal ten" glaubt  Stal in ,  d i e  Sow,jetunion gegen  e inen  
leuen Vernichtungsversuch g e s i c h e r t .  Stal ins  Perspekt ive auf "die  
Yillionen b r a v e r  Leute" i s t  l e i d e r  nicht s o  f e s t  begründet ,  wie es 
d i e  auf Tatsachen ges tü tz te  Überzeugung Lenins w a r ,  d e r  v o r  26 
Jahren  sagen  konnte, " ih re  eigenen A r b e i t e r  fal len ihnen in d e n  A r m ,  
wenn ihn d i e  Imper ia l i s ten  qegen uns  erheben".  Gehemmt  d u r c h  d i e  
Sol idari tä tsakt ionen i h r e r  A r b e i t e r  und auch  d u r c h  d i e  schweren  In- 
t e ressenkonf l ik te  im eigenen Lager a m  Ende d e s  e r s t e n  Weltkr ieges,  
mußten s i c h  d i e  Imper ia l i s ten  schl ießl ich d a m i t  abfinden, daß  auf 
d e m  sechs ten  Teil d e r  Erde  d i e  Grundlage f ü r  e i n e  neue Ordnung ge- 
schaffen werden  konnte, d i e  i h r e r  e igenen Unordnung tatsächlicti  so 
unvere inbar  wie Feuer  und Wasser  gegenübers teh t  und m i t  d e r  es 
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ke ine  Versötinungsmöglichkeit geben kann-. D a s  Sche i te rn  i h r e r  
konterrevolut ionären Intervent ionsversuche nach d e r  Oktoberrevo-  
lution ha t  d i e  Imper ia l i s ten  n u r  zum Ver tagen ,  keineswegs a b e r  z u m  t 

Aufgeben i h r e r  Vernichtungspläne gegen d a s  soz ia l i s t i sche  Rußland 
veran laß t .  Die Churchi l l  und Genossen haben es noch nicht v e r g e s -  
s e n ,  daß  d i e  Umwandlung Rußlands i n  einen 'p ro le ta r i schen  S taa t  
f ü r  England d e n  s c h m e r z l i c h e n  Ver lus t  s e i n e s  "europäischen Indiens" 
bedeutet ,  und sie w e r d e n  heu te  u m  s o  mehr. d a r a n  e r i n n e r t ,  a l s  s i c h  
je tz t  auch im as ia t i schen  Indien i m m e r  s t ä r k e r e r  Drang nach Selb- 
s tändigkei t  zeigt .  Rußland s e l b s t  ha t  s e i n  Einflußgebiet in Europa 
von d e r  Elbe b i s  z u r  Adr ia  und auch  i n  As ien  e rheb l ich  vorgescho- 
ben und belebt  schon a l le in  d u r c h  s e i n e  Behauptung a l s  s o z i a l i s t i s c h e r  
S taa t  und v ie l  weniger  d u r c h  Stal ins  Politik d i e  Befreiungsbestrebun- 
gen un te rdrück te r  Völker .  D a s  a l l e s  zwingt d i e  Imper ia l i s ten  zu 

A 

d e r  Wiederholung d e s  V e r s u c h e s ,  mi t  dem s i e  nach d e r  Oktoberrevo-  
lution g e s c h e i t e r t  s ind.  

Eine entscheidende U r s a c h e  i h r e s  damal igen  Mißerfolges i s t  heu te  
durch  d i e  fakt isch bestehende i m p e r i a l i s t i s c h e  Einheitsfront besei-  
tigt.  Bleibt den  Imper ia l i s ten  n u r  noch ~ i b r i g  zu verh indern ,  d a ß  
ihnen auch  d i e s m a l  wieder  i h r e  eigenen A r b e i t e r  in den  A r m  fal- 
len. Um d a s  zu verh indern  und daruberf i inaus d i e  vol l ige Clnter- 
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stützung d e r  Arbei te rmasse  'iung i h r e r  Kriegs-  
z ie le  zu e r r e i chen ,  dazu blc ; ie  nur  noch ihr  a l le r -  
probtes Mittel: d ie  Massen über i h r e  wirklichen Absichten hinweg- 
zutäuschen. Ihr wirkliches Ziel :  Die Eroberung Rußlands f ü r  d i e  
Profitjäger bleibt geheim und im Zeichen d e r  Demokratie (de r  
llwestlichen" vers teht  s i ch ) .  Im Zeichen des  Weltfriedens (auf dem 
Kirchhof d e r  Verhungerten) predigen d ie  Churchill und Genossen 
den Kreuzzug gegen d i e  Sowjetunion und bei diesem noblen Ge- 
schaft haben er und d i e  ganze Bourgeoisie, wie i m m e r ,  i h r e  getreu- 
e n  reformist ischen Schildknappen, d i e se  Demokraten pe r  exellence,  
ganz auf i h r e r  Seite. 

Churchill attackiert die SU Im Zeichen der 
bürgerlichen Demokratie. Kann Stalin die Sbl 
irn Namn der proletarischen Demokratie 
verteidigen? 

Stalins Hinweis auf "die Millionen b rave r  Leute, d i e  fü r  d i e  Vertei-  
digung d e s  Friedens Wache halten", beweist, daß er s ich  jetzt be- 
wußt i s t ,  daß die Sowjetunion nicht aus  eigener Kraf t  al lein,  sondern 
nur gestützt auf d ie  aktive Hilfe d e r  Millionen d i e  imperial is t i -  
schen Absichten verei teln kann. Die Frage abe r ,  d ie  s ich  alle klas- 
senbewußten Arbei te r  und Freunde Rußlands heute stel len müssen ,  
i s t  d i e ,  ob  mi t  den bisherigen Methoden d e r  Stalinpolitik d ie  Milli- 
onen zu aktiver  Hilfe überhaupt mobil is iert  werden können. Daß 
d i e se s  mi t  Lenins Politik möglich war ,  haben d i e  Tatsachen bewie- 
sen. Aber ebenso unbestr i t ten haben d ie  Tatsachen bewiesen, daß 
es bei ge t r eue r  Befolgung d e r  Stalinpolitik weder möglich war ,  
mit  dem ultralinken Kurs  den Sieg d e s  deutschen, noch mit dem 
rechten Volksfrontkurs den Sieg d e s  spanischen Faschismus zu 
verhindern und daß es mit Stalins Politik unmöglich w a r ,  den ver -  
heerenden Einfluß d e r  Reformisten in d e r  Arbeiterbewegung zu 
brechen oder  auch nur  zurückzuwerfen, daß genau umgekehrt  
e r s t  durch se ine  falsche Politik d e r  Reformismus s ich  wieder er- 

+ holen und se ine  k lassenverrä ter i sche  Politik (mi t  ausdrücklicher 
Zustimmung und Unterstützung von Stalins Anhängern) ve r s t ä rk t  
durchführen konnte. 

Diejenigen, d i e  heute d i e  Richtigkeit d i e se r  Politik mit  d e r  Tat- 
sache  d e s  mil i tär ischen Sieges d e r  Sowjetunion über  Hit ler  & Co. 



beweisen wollen, übersehen oder verschweigen eine vorausgegan- 
gene Tatsache: daß nämlich e r s t  durch Stalins Sozialfaschisten- 
und RGO-Spaltungskurs die Niederlage de r  deutschen Arbeiterklas- 
se entscheidend ermöglicht wurde. Erst dadurch wurde Deutschland 
nicht ein sozialistischer Bundesgenosse, sondern de r  faschistische 
Todfeind de r  Sowjetunion. Wenn sich die Sowjetunion dieses Tod- -* 

feinden entledigen konnte, s o  nicht zuletzt durch ih r  Bündnis mit 
den Feinden ihres  Todfeindes. ~ b e r  jetzt haben sich diese  zeitwei- 
ligen Bundesgenossen in offene und lückenlos verbundene Todfein- 
de de r  Sowjetunion verwandelt. Damit braucht die Sowjetunion 
eine Politik, die jetzt im Weltmaßstab das  erreichen muß, was s i e  
vor 1933 in Deutschland nicht erreichen konnte: nämlich die Ar- 
beitermassen in ih re r  entscheidenden Mehrheit a l s  den einzig 
zuverlässigen Bundesgenossen zu gewinnen. 

Jetzt  organisieren die  Churchill und Genossen den entscheidenden 
Kampf gegen das  sozialistische Rußland im Zeichen de r  "Demo- 
kratie" gegen die proletarische Diktatur. Und "die Millionen bra- 
ver  Leute", auf die Stalin spekuliert, werden den Imperialisten 
nicht in den Arm fallen können, solange s i e  nicht vom reformisti- 
schen Einfluß befreit sind, d.h. solange s i e  noch an1 diese bürger- 
liche Demokratie glauben. All de r  Groll, den ihre  ständig zuneh- 4 

mende Verelendung gegen die kapitalistische Mißwirtschaft er- 
zeugt, bringt die Massen nicht von selbst  zum klassenbewußten 
Handeln, sondern kann umgekehrt (wie seinerzeit  von dem Faschis- 
mus)  für konterrevolutionäre Zwecke ausgenützt werden, wenn die 
führende revolutionäre Kraft fehlt, die das  instinktive richtige 
Empfinden de r  Massen in klares  Bewiißtsein zu fo rmund  zu plan- 
mäßigem Handeln zu leiten versteht. Und diese  Kraft, die Lenin 
mit  der  bolschewistischen Partei für Rußland zu schaffen verstand, 
die er vermittels d e r  Kommunistischen Internationale auch in 
anderen Ländern de r  Welt zu schaffen begonnen hatte, diese Kraft 
hat Stalin nicht nur nicht erhalten, und weiterentwickelt, sondern 
umgekehrt anfangs geschwächt und sch?ießlich liquidieren müssen, 
weil er s i e  von seinem nationalbeschränkten Standpunkt aus  nicht 
meistern konnte. 

L 

Wie soll den Massen de r  Schwindel aufgedeckt werden, daß Churchill 
mi t  samt  seinen Reformisten nicht für eine Demokratie kämpfen 
kann, die ihnen ihre demokratischen Rechte und Freiheiten erwei- 
t e r t  und nicht schmälert ,  die ihre  Existenz verbesser t  und nicht 
verschlechtert ,  die Krisen und Kriege verhindert und die Welt den 
Frieden sichern kann, wenn den Massen nicht gesagt und praktisch 
bewiesen wird, was s i e  schon selbst  rein instinktiv empfinden, daß 
diese von den Reformisten gefeierte und für die Churchill und Ge- 



nossen s e h r  einträgliche Demokratie e ine  Demokratie für  d i e  Rei- 
chen gegen d ie  Armen i s t ,  daß d i e se  Demokratie keine Herrschaf t  
d e r  Mehrheit d e s  Volkes, sondern d ie  dürftig verkleidete Kapitals- 
diktatur eirier verscfiwindenden Minderheit i s t ,  daß s i e  d iese  Demo- 
kra ten  bei Bedarf rnit bewaffneter Macht und "faschistischen Metho- 
den" in d i e  "faschistische Sklaverei" zwingen wollten (wie Je tz t  d i e  
USA-Reformisten se lbs t  eingestehen).  

Wie können d ie  Massen z u r  Verteidigung i h r e r  bedrohten demokra- 
tischen Rechte und Freiheiten und gegen d ie  Gewaltmethoden i h r e r  
demokratischen Bourgeoisie, d i e  unvermeidlich in d e r  offenen Ge- 
waltsdiktatur d e s  Faschismus enden müssen ,  mobil is iert  werden,  
wenn Stalin se lbs t  und se ine  Anhänger d i e  Massen über  den wahren 
Charakter  d e r  bürgerl ichen Demokratie hinwegtäuschen, wenn ihnen 
z.B. während d e s  Kr ieges  wahrheitswidrig eingepaukt wurde,  daß 
es um demokratische Freiheiten ging, s ta t t  ihnen wahrheitsgemäß 
zu sagen,  daß d i e  Roosevelt, Churchill und Genossen nichts  ande re s  
a l s  i h r e  imperial is t ischen In teressen  gegen d ie  hungrigen Räuber 
ve r t r a t en  und d ie  Freiheitsfragen nu r  benützten, um die Massen 
von d e r  Vertretung i h r e r  eigenen proletarischen In teressen  abzu- 
halten, wenn nach dem Kriege den Massen und sogenannten Kommu- 
nisten d e r  re formis t i sche  Scliwindel vorgegaukelt wird,  daß s i e  d ie  
letzten Spuren d e s  Faschismus mi t  Hilfe d i e se r  verlogenen Bour- 
geoisie-Demokratie ausro t ten  können, deren  kapitalistische Grund- 
lage die Wurzel d e s  Faschismus i s t ,  wenn mi t  einem Wort Stalins 
ganze Politik innerhalb und außerhalb Rußlands beweist ,  daß er 
se lbs t  s i ch  über d a s  Problem d e r  Demokratie und d e r  Diktatur ge- 
nauso wenig - wenn auch a u s  anderen Ursachen - klar  i s t ,  wie 
se ine  reformis t i schen Gegner: daß deshalb d ie  Ver t r e t e r  s e ine r  
Politik - wo auch i m m e r  s i e  auftreten - nicht nu r  nicht imstande 
sind,  d i e  Reformisten zu widerlegen, sondern umgekehrt gezwungen 
sind,  s ich  mit den Reformisten zu "versöhnen", wie irn neuen WGB. 

Daß Stalin gegenüber dem Problem d e r  Demokratie und Diktatur - 
in dessen  Lösung d e r  Schlüssel z u r  Mobilisierung d e r  gesamten 
" rbe i t e rk l a s se  in  den kapitalistischen Staaten und auch fü r  d i e  

~ l l e  Kraftentfaltung d e r  russ ischen Arbei te rk lasse  l iegt  - keinen 
.a ren ,  d.h. marxis t i schen Standpunkt ver t r i t t ,  beweist insbeson- 
2 r e  se ine  widerspruchsvolle Stellungnahme z u r  Sozialdemokratie. 

Nachdem s ich  se ine  Politik von Anfang a n  a l s  völlig unzureichend 
z u r  erfolgreichen Bekämpfung d e r  Sozialdemokratie erwiesen hatte,  
ha t  Stalin a u s  pu re r  Verlegenheit d i e  berüchtigte Theorie d e s  Sozial- 
faschismus erfunden, mi t  d e r  er d i e  Sozialdemokratie nicht ge- 
schwächt, abe r  s ich  se lbs t  Ton ihm geführte kommunistische 
Bewegung aufs Schwerste k< t t ier t  hat. Nach d e r  berühmten 
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,.,cht "zwei marxistische Parteienw nebeneinander bestehen könnten. 
Nach dieser bis heute noch gültigen Theorie wird a lso die Sozial- 
demokratie,obwohl s ie  sich prinzipiell nicht im Geringsten geändert 
hat, und heute genauso wie seit 19 14 eine kleinbtirgerlich-refor- n 

mistische Arbeiterpartei i s t ,  die auf Gedeih und Verderb mit dem 
Bestand der  bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung ver- 
bunden bleibt - a l s  eine marxistische Arbeiterpartei erklärt. 

t 

Wäre Stalins jetziger Standpunkt richtig, dann wären damit a l le  
die Bernstein, Kautsky und die russischen Menschewiki gerecht- 
fertigt, die Lenin zeitlebens a l s  "Spalter" verleumdet haben, dann 
wäre Lenin im Unrecht gewesen, a l s  er mit seinen beruhmten 21 
Punkten auf dem 11. Weltkongreß die notwendige Barriere gegen das  
Eindringen der  zentristischen Konjunkturritter in die Kommunisti- 
sche Internationale errichtete. Daß aber die russische Arbeiter- 
klasse siegen konnte, während die deutsche mit und gerade wegen 
ihrer  nicht gespaltenen Partei von einer Niederlage zur  anderen 
schrit t ,  beweist, wer recht hat. Kommunisten, die die Sozialdemo- 
kratie a l s  eine marxistische Partei anerkennen, und die Vereini- 
gung ihrer  eigenen Partei mit dieser kleinbürgerlichen Partei för- I 

dern und durchführen, beweisen damit, daß s i e  mit dem manti- 
stischen Grundprinzip gebrochen haben, daß die Schaffung einer 
selbständiaen revolutionären Partei a l s  entscheidende Vorausset- t 
zu e r  Arbeii ? fordert. ing für dt 
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Eh !igt sich Begriffsverwirrung und Anpas- 
S U I I ~  CIII UCII r ~ f o r m i s t i s ~ . ~ ~ . .  -4ndpunkt in Stalins Einschätzung 
des  Weges zum Sozialismus. Einem Largo Caballero gegenüber 
hielt es Stalin im Dezember 1936 für "sehr wohl möglich, daß der  
parlamentarische Weg sich in Spanien a l s  ein wirksameres Mittel 
fü r  die revolutionlre Entwicklung a l s  in Rußland erweisen wird". 
Jetzt, fast  10 Jahre  später berichtet die "Neue Züricher Zeitungw 
vom 2&August 1946 von einem Gespräch d e r  englischen Labour- 
Delegierten, in dem diese "den Vater des  Sozialismus höchst auf- 
geschlossen gegenüber der  britischen Labourpolitik gefunden haben.. . 
und gerade auf theoretischem Gebiete gab Stalin seinen britischen 
Gästen unumwunden zu, daß auch der  von ihnen einqeschlaqene 
Weq qangbar sei  . 
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"eingeschlagene Weg"- ob s i e  wollen oder nicht - zum selben Ziele 
fuhren muß , dem auch Churchill konsequent zustrebt. 

Ganz s icher  dürfen Kommunisten die Differenzen, die zwischen den 
Labouristen und Churchill bestehen, nicht übersehen, sondern müssen 
s i e  ausnützen. Sie müssen, wie Lenin sagte, die Labouristen unter- 
stützen, "wie de r  Strick den Gehängten1'. Kommunisten können 
unter keinen Umständen den Reformisten bestätigen, daß ihr parla- 
mentarischer Weg "gangbar" se i ,  wenn s i e  nicht das  kommunistische 
Prinzip preisgeben wollen, wonach es für die Arbeiterklasse nur 
den einen einzigen gangbaren Weg über die Sowjets und die  prole- 
tarische Diktatur gibt. Und s i e  können den Attlee nur zu dem Zweck 
in die Regierung verhelfen, daß s i e  die Massen aufgrund se iner  
praktischen Tätigkeit von der  Falschheit des  reformistischen und 
de r  Richtigkeit des  kommunistischen Weges überzeugen können, um 
wie Lenin sagt,  "den politischen Tod1' d ieser  Reformisten zu be- 
schleunigen. 

Die "offizielle" Propaganda gegen die  Regierungspolitik d e r  Attlee 
und Bevin muß völlig wirkungslos bleiben, weil sie nicht nur mit  
Stalins "theoretischen" Zustimmungserklärungen für  ihren refor- 
mistischen Weg, sondern ebenso auch mit de r  Regierungspraxis im 
Widerspruch steht, d ie  von Stalins Anhängern a l s  Mitglieder biirger- 
lich-kapitalistischer Regierungen in Frankreich, Italien, usw. ausge- 
übt wird. 

Es i s t  unmöglich, die Westblockpolitik, mit d e r  d ie  Reformisten 
ihrem kapitalistischen Vaterland und folglich dem Weltimperialis- 
mus dienen, wirkungsvoll zu bekämpfen, und ih re  ganze 'Schädlich- 
keit für die Arbeiterklasse aufzudecken, wenn gleichzeitig d ie  
''Regierungskommunisten" in den kapitalistischen Ländern dieselbe 
Politik d e r  Vaterlandsverteidigung und Kapitalsrettung betreiben. 
Der einzige Unterschied besteht lediglich in de r  Illusion dieser  Re-  
gierungskommunisten, die sich einbilden, neben ihren kapitalisti- 
schen Vaterland auch noch das  sozialistische Rußland verteidigen 
zu können. Um die Vereinbarkeit d ieser  beiden - tatsächlich un- 
vereinbaren - Aufgaben zu beweisen, sind s i e  gezwungen, ih re  An- 
treiberrolle gegenüber de r  Arbeiterklasse noch brutaler durchzu- 
führen. Nirgends deutlicher a l s  in Frankreich, wo die Kommunisten 

* a l s  Produktions- und Arbeitsminister usw. fungieren, und wo die 
Gewerkschaften unter ihrem überragenden Einfluß stehen, zeigt 
sich ihre  wirkliche Rolle. Es is t  leider wahr, was die "Neue :Züri- 
cher Zeitung" vom 29. 5. 1946 über "Die Kommunisten in Frank- 
reich" berichtet : 



"Weit gefehlt wäre  es, wenn man annehmen würde, daß die  
Kommunisten ihre  sozialistischen Rivalen dadurch in den 
Schatten stellen,  daß sie für  die Arbeiter höhere Löhne, grö- 
ße re  Vergünstigungen herausschlagen wollen. Eher verhalt 
e s  sich umgekehrt. Den Kommunisten i s t  e s  vollkommen e rns t  
mit ihrem Schrei nach de r  Erhöhung d e r  Produktion: s i e  set-  
zen die Fabrikarbeiter, die mit  ihren' heutigen Löhnen kaum 
mehr anständig leben können, einer wahren Zerreißprobe a u s ,  
indem s i e  die Aufbesserung e r s t  a l s  Belohnung für spätere  Zeit, i 

in de r  mehr erzeugt und deshalb die Währung nicht ins Wanken 
gebracht werden soll ,  in Aussicht stellen. Man behauptet, da.ß 
die Kommunisten, die ja über die Schlüsselstellung des  Pro- 
duktionsministeriums verfügen, immer  mehr  zur Akkordar- 
beit'neigen und ihr  eine bestimmte Richtung de r  Stachanow- 
schen Vorbild geben. Zudem sind Streiks verpönt und in den 
verstaatlichten Betrieben ganz verboten. Damit fühlen sich die 
a u s  der  alten gewerkschaftlichen Schule hervorgegangenen So- 
zialisten an  die  Wand g denn ihre  Doktrinen sind noch 

altmodisch,nach d e r  a odox-klassenkämpferischen 
Richtung orientiert ,  ih ische Haltung aber  kompromiß- 
lerisch: Unternehmer und Arbeiter gelten ihnen als zwei I 

Mächte, d ie  sich ewig auseinanderzusetzen haben, wenn nötig, 
mit  Drohungen, ,Erpressungen, sogar mit Streiks,  wobei abe r  
immer  die  gütliche Regelung vorzuziehen ist. Die Kommuni- t 
sten zucken über d iese  auf Markten und Vertragschließen ein- 
gestellte Mentalität nur d ie  Achseln. Sie haben es in.Frank- 
reich erre icht ,  daß in Frankreich d e r  Staat die Löhne fest- 
se tz t ,  vom Stankpunkt h8herer Interessen ( ! ) aus ,  denen ge- 
genüber es wenig bede eiterfamilie nur eine 
Wassersuppe oder aucl iuf dem Tische hat". 
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Zu den zahlreichen Be i sp ie le~~ ,  u i r  ir iurr-  iiurJ zu sehr  d ie  Richtig- 
keit des  V< ien bestätigen, hat d e r  Str Pariser Rota- 
tionsdruck~ nuar 1946 ein besonders n ; hinzugefügt. 
Dieser hoch qualifizierten Arbeitergruppe haLL=,, Zeitungsbesit- 
Z e r  schon Oktober 1945 eine Gehaltserhöhung zugebilligt, die aber  
ohne Zustimmung de r  Regierungsstellen nicht perfekt werden konnte. 
Diese Zustimmung wurde durch verschiedene Umstände (wie Re- 
gierungsumbildung) bis in den Anfäng Januar verzögert. Um ih re r  

1 
Forderung Nachdruck zu verleihen, griffen die  Arbeiter zu einem 
eintägigen Warnungsstreik in vier Par iser  Betrieben. Weil auch das  
nicht wirkte, legten s i e  am 26. Januar 1946 die ganze Par iser  P resse  
still. Unter d e r  Lei nistischen" Arbeitsministers 
begann eine offene I l i e  Streikenden, denen vorge- 

tung des  
Kampagn 

-eik d e r  1 
larkante: 



worfen wurde, daß s i e  kein Recht zum Streik hätten, da ihre  Lohn- 
und Arbeitsbedingungen den Durchschnitt weit überragen und daß sie 
ja "unter den Boches" (unter de r  Nazibesetzung) auc'h nicht ge- 
streikt  hätten. 

So endete d ieser  Streik mit e iner  Niederlage d e r  Arbeiter. Welche 
Erbitterung das hervorrief,  zeigte sich darin,  daß z.B. nach erfolg- 
t e r  Wiederaufnahme d e r  Arbeit die Drucker den Druck d e s  kommu- 
nistischen Parteiorgans in Lyon ablehnten, weil dar in  die falschen 
Anschuldigungen ihres  Arbeitsministers erscheinen sollten. Die 
Drucker de r  "Humanit6" hatten a u s  Protest, die infamierenden 
Stellen des  Ministeraufrufes gestrichen, s o  daß a l so  d a s  Zentralor- 
gan der  KPF an  diesem Tage unter d e r  Zensur se iner  eigenen Arbei- 
t e r  erscheinen mußte. 

Bei alledem sind sich diese  kommunistischen Führer bewußt, daß 
s i e  sich noch im kapitalistischen Regime befinden. Anläßlich e iner  
Polemik mit dem sozialistischen "Populaire", d e r  am 20. Februar 
1946 die "sozialistische" englische Regierung a l s  Beweis für d ie  
Möglichkeit de r  friedlichen gewaltlosen Umwandlung d e r  Gesell- 
schaft "auf dem Wege de r  Demokratie", wodurch die bolschewisti- 
schen Gewalt- und Diktatur-Methoden sich a l s  überflüssig erwiesen- 
zit iert  hatte, antwortete die "Humanit6" am folgenden Tage: 

Wir bestehen darauf,  zu behaupten, daß es dort ,  wo die  kapi- 
talistischen Gesellschaft besteht, keinen Sozialismus gibt und 
daß andererse i ts  die Politik,die Bevin treibt ,  nichts mit  Sozi- 
a l i smus gemein hat". 

In de r  Praxis wird a b e r  d iese  Theorie beiseite gestellt. Von dem 
Aktionsprogramm, das  de r  CGT-Kongreß im April 1946 mit 8834 : 
1292 Stimmen angenommen hat,  schreibt  d e r  reaktionäre "Le Monde" 
am 20. April 1946: Daß dieses "eine ökonomische Doktrin zum Aus- 
druck" bringt, "die ohne Zweifel dem Generalverband d e r  Unter- 
nehmer den Geschmack nicht verderben wird". Weiter schreibt  die- 
ses Blatt dazu: 

"Man k a m  Stachanow und Ford sich gegenseitig unter de r  
Formel umarmend vorstellen: die Erhöhung d e r  U h n e  muß ab- 
hängen von de r  nach nach Volumen und Qualität gesteigerten 
Produktivität. Das hat niemals aufgehört, wahr zu sein,  abe r  
es i s t ,  von de r  CGT kommend, eine neue Wahrheit. Gewiß 
wollen wir hier nichts a l s  Taktik sehen. ~ b e r  i s t  es nicht 

(vielmehr) wirklich das  Bewußtwerden e iner  ökonomischen 
Nowendigkeit, die CGT übt praktisch die ökonomische Macht 



aus. Man sieht nicht gut, wer s i e  hindert, sofortige Lohner- 
höhungen zu fordern und zu erreichen.. . . Wenn die kommuni- 
stischen Mehrheid er nicht fordern. . . s o  darum,  weil s i e  
wissen, daß lediglich die Steigerung des  Produktionsertrages 
die  Bevölkerung reichlicher bekleiden und beköstigen kann. .' 
i h re  Verantwortlichkeit i s t  verpfändet in diese Schlacht de r  
Produktion, die ebenso wenig wie die Revolution mit Worten 
gewonnen wird. Die Minderheitler (d.h. die Sozialdemokraten), 

I 

die  Anhänger überspannter Forderungen, sind die den ökonomi- 
schen Wahrheiten verschlossen?. . . . Auf jeden Fall, verglichen 
mit.. ..der Stellung nach dem e r s t en  Weltkrieg i s t  die Ver- 
wechslung d e r  Rollen frapierend. Benoit Franchon sagt: wir sind 
noch im kapitalistischen Regime, aber  er fordert  die Arbeiter 
auf ,  sich wie im sozialistischen zu betragen.. . . Auf lange , 

Sicht wird s i c h ' s  zeigen, ob die von den Kommunisten aufer- 
legte Arbeitsdisziplin ausreicht für die Wiederaufnahme de r  
Produktion, d ie  die CGT ehrlich will. Denn die ökonomischen 
Vorstellungen de r  CGT haben eine schwache Stelle (une faible) : 
e s  qenügt nicht, dem Kapitalisten das  Leben zu lassen,  auch die  
entscheidende Rolle des  Kapitals im französischen Wiederauf- 
bau muß anerkannt werden." - 8 

Um diese Wirtschaft in Gang zu bringen, sagt "Le Monde", "sind 
hunderte von Milliarden Neuinvestitionen nötig. Wo diese finden? Im 

i 
Ausland?" Das scheint nach "Le Monde" ebenso unmöglich, weshalb 
er schließt: 

"Zu einem stabilen ökonomischen Gleichgewicht hat d e r  Kon- 
greß e r s t  d ie  Hälfte des  Weges zurückgelegt, de r  nach Frachon 
nicht de r  kürzeste zwischen zwei Punkten zu sein braucht. Aber 
er weiß sehr  gut, daß um die zweite Hälfte zu machen, Maß- 
nahmen getroffen werden müssen, die die große Majorität 
d e r  Franzosen und selbst  d e r  Arbeiter zurückweist". 

Das Lied des  führenden Organs de r  Iranzosischen Industriellen 
gleicht aufs Haar dem, was im Jahre  1930 die  "Deutsche Allgemei- . 
ne Zeitung" gesungen: Wenn ihr  den Kapitalismus nicht sterben las- 
sen wollt, dann schafft andere a l s  die "gegebenen Bedingungen", 
damit er leben kann. Und diesmal sind es nicht in e r s t e r  Linie die P. 

französischen Tarnow s, d.h. die Jouhaux oder Leon Blum , sondern 
sogenannte Kommunisten, die Benoit Franchon und Maurice Thorez, 

die sich "als Arzt  am Bette ihres  todkrahken ciKapitalismusw enga- 
gieren. Und wie fest  s i e  von d e r  Möglichkeit des  Wiederaufbaus 
dieser  todkranken Wirtschaft überzeugt sind, zeigt sich z.B. in 



'einer Rede Andre Marty ' s vor 6000 Jugendlichen in Par is ,  worliber 
die "Humanite" vom 15. Februar 1946 berichtet: 

"Weil es uns an allem mangelt, bleibt nichts besseres zu tun, 
a l s  die Produktion mit  allen Kräften zu steigern". 

Andre Marty erwähnt die Erfolge d e r  Jugendlichen auf diesem Ge- 
biet und hebt hervor,  daß die Trusts bestrebt sind,  diesen Elan 
zu brechen, de r  entfacht wurde durch die Initiative des  General- 
sekretärs  d e r  KPF, Maurice Thorez, de r  im Juli 1945 in Waziers, 
den"  Scharfblick und den Mut hatte, um a l s  Ers ter  zu sagen, wo s ich 
das Interesse de r  französischen Arbeiterkldsse und d e s  Volkes be- 
findet: Arbeit, Einigkeit. Die Reaktion führt einen Feldzug, behaup- 
tend: "Es i s t  h ier  nichts zu machen. Der Jugend bleibe nichts, a l s  
das  Land zu verlassen". Andre Marty ruft aus  : 

"Gilt es nicht vor  allem, Frankreich wieder aufzubauen? Ein 
a l t e r  Minister behauptete, daß dafür 60 Jahre  notwendig wären, 
Ihr  werdet es in  zwei oder d re i  Jahren sc.haffen. ". 

Wozu dann d i e ' ~ r b e i t e r  noch den "Kommunismusw d e r  Marty und 
Thorez brauchen, wenn es möglich sein,  soll ,  d ie  bankrotte Kapital- 
wirtschaft (in zwei bis d re i  ~ a h r e n )  wieder aufzubauen, woran die 
Kapitalisten selbst  nicht glauben, darüber können sich die Illusioni- 
sten keine Gedanken machen. Diese "Kommunistenv unterscheiden 

W sich von den alten reformistischen Kapitalsrettern und Vaterlands- 
ve r t e id igen  tatsächlich nur durch noch größeren Geschäftseifer. 
Die "Neue Züricher Zeitung" vom 27. August 1946 berichtet z. B. 
aus  England: 

"Der soeben von d e r  Union d e r  Bergarbeiter Qewähite General- 
sekretär  Horner , ein Kommunist.. . .hat jetzt plötzlich d a s  
Schlagwort in d ie  Debatte geworfen: ' W e r  nicht arbeitet ,  soll  
auch nicht e s sen '  ! Er will die Regierung (d.h. a lso  die Atlee- 
Labouristen) dazu bewegen, d ie  im Augenblick nicht beschäf- 
tigten in(. die Kohlengruben zu senden. Allein in Wales sind.. . . 
60. w o  arbeitslos.  Horner hofft, durch solche Maßnahfnen die  
Kohlenindustrie wieder leistungsfähig zu machen". 

Die Sorge, um die Leistungsfähigkeit ihres  "va te r~andes"  zwingt 
diese "Kommunisten" genauso wie die  Reformisten auch zu gegen- . 
seit iger internationaler Bekämpfung. Als Syrien für  d ie  Loslösung 
von Frankreich (mit  wohlwoll~ndern Beistand Englands) kämpfte, be- 
zeichnete die Thorez-Fresse das  a l s  faschistische Bestrebungen, 
während die svris.111 C Kommunisten gegen den französischen Im- 
perialismus agitie 1 1  



Die italienischen Kommunisten wollten Süd-Tirol und Triest  fUr sich 
genauso wie die jugoslawischen und österreichischen das  Umgekehrte 
wollen. Die Thorez und Genossen sind für d ie  Angliederung de r  Saar  
und wenn möglich des  ganzen linken Rheinufers an  Frankreich und die  
Abtrennung des  Ruhrgebietes, während die Pieck und Ulbricht fiir 
ein ungeteiltes Deutschland eintreten usw. 

C 

Die Folgen d e r  Stalinpolitik - Verwirrung und Direktionslosigkeit 
im Arbeiterlager, sowie Anwachsen d e r  Reaktion - zeigen sich i m m e r  '3 

bedrohlicher. Soweit die Sozialdemokratie wie 2.B. in Frankreich 
an Einfluß ver l ier t ,  kommt dieser  de r  Reaktion zugute. Die kleri- 
kale MRP i s t  rapid zur  stärksten Partei geworden. Die kommunisti- 
schen Wählerstimmen gehen in  den Industriezeitren zurück und wur- 
den bisher nur durch Zunahme in  Agrargebieten ausgeglichen. Die 
Rechtsparteien konnten am 2. Juli allein in Paris 6 Mandate erobern. 
Der  Ruf nach de r  "starken Regierungw wird immer  deutlicher. In 
Italien hat d ie  ~ o m o  Qualunque, dessen Führer sich offen zum Fa- 
schismus bekennt, bei den Wahlen über eine Million Stimmen er- 
zielt. Wie die NZZ am 18.7.1946 meldete: "nimmt die gerichtliche 
Abrechnung mit.. . . .Faschisten immer mildere Formen an". Der 
neo-faschistische Justizminister Pisenti, "gegen den d e r  Staatsan- 
walt 5 Jahre  Gefängnis beantragte, wurde freigesprochen". Ganz I 

s o  ähnlich wird in Frankreich die  "Säuberung" durchgeführt. Es zeigt 
sich immer mehr ,  daß das Wiedererwachen des  Faschismus mit  
Stalins Politik nicht zu verhindern ist. Damit aber  werden die Aus- * 
sichten für  Churchills Pläne immer mehr begünstigt. 

Auch in Deutschland predigen Stalins Anhänger den Wiederaufbau 
de r  "Demokratie" und befinden sich damit in "theoretischer" 
Ubereinstimmung mit den Aposteln de r  imperialistischen Besatzungs- 
mächte. Weil sie aber  damit in Widerspruch mit  dem praktischen Le- 
bensbediirfnis und Interesse de r  deutschen Arbeiterklasse und Werk- 
tätigen geraten,  a l so  beim besten Willen von den Massen nicht ver-  
standen werden können, i s t  es nur natürlich, daß'vor de r  Hand d ie  
"sozialistischen" Berufsdemokraten die Gewinner sind, und die  fa- 
schistische Ideologie neue Nahrung findet. 

Daß ein demokratisches, d.h. biirgerlich-demokratisches Deutsch- 
land nicht leben kann, hat es 1933 ein für allemal bewiesen und 
nur Leute, d ie  das  nicht einsehen oder nicht einsehen können, ver-  5 

suchen, d iese  Tatsache zu leugnen. Deutschland kann sich nur noch 
a l s  sozialist ischer,  d.h. proletarisch-demokratischer Staat lebens- 
fähig erweisen. Weil das  aber  im Widerspruch mit  den Interessen 
d e r  imperialistischen Mächte steht, müssen diese  es mit  al len 
Mitteln zu verhindern versuchen. Ein sozialistisches Deutschland 



s teht  a b e r  nicht im Widerspruch, sondern in vollster  ubereinst im- 
mung mi t  den wirklichen Interessen des  proletarischen Rußlands. 
Nur Stalins Politik, d ie  mit  den Interessen des  proletarischen Ruß- 
lands schon längst nicht mehr  übereinst immt - kann den Wiederauf- 
beu e ines  bürgerlich-demokratischen Deutschlands propagieren. 

Und jetzt, wo die  Churchills unter  dem Deckmantel d e r  Demokratie 
den Angriff auf die Sowjetunion vorbereiten,  wo d ie  kleinbürgerlichen 
Reformisten unter  d e r  Losung : für  Demokratie und gegen Diktatur 
einem Churchill die Massengefolgschaft s ichern (solange s i e  nicht 
von Faschisten abgelöst werden) kann Stalins Politik,die den Refor- 
misten d i e  Gangbarkeit i h re s  illusionären Weges bestätigt, d i e  den 
Massen d ie  Möglichkeit des  demokratischen Wiederaufbaus vor-  
täuscht - nicht ande r s ,  a l s  e ine  unfreiwillige Hilfe für  Churchill 
wirken. Denn solange d ie  Massen nicht zu d e r  Erkenntnis gelangen, 
daß s i e  zu e ine r  wirklichen Demokratie nur  im Kampfe gegen d i e  
bürgerl iche Demokratie, gegen d i e se  demokratisch verhüllte Dik - 
tatur  und deren   nutznieße^ die  Churchill und Genossen,gelangen 
können, solange werden s i e  in i h r e r  großen Mehrheit den Demago- 
gen folgen - auch gegen d ie  Sowjetunion. 

Kann oder mu8 man A- der Diktstur Wbn, um 
für die üemokratie kämpfsn zu können? 

neißt nac 
7 s ich in 
?.na A n r  1 

Eine Frage richtig stel len,  1 h Lenin, s i e  schon zu r  Hälfte 
beantworten. Als Lenin 191' seinem berühmten "Staat und 
Revolution" auch mit  d e r  Fr„= „, Demokratie und Diktatur aus- 
einandersetzte,  klagte er,  daß man ganze Ausgrabungen machen 
muß, um d ie  Verfälschungen d e s  Marxismus durch die Opportu- 
nisten, d i e  Kautsky und Genossen aufzudecken. Heute i s t  d e r  damals  
schon reichlich groOe Schutthaufen über den grundlegenden marxi- 
stischen Erkenntnissen durch Stalins Theorien bestimmt nicht klei- 
n e r  geworden. Diesem Minus steht  a b e r  heute dadurch e in  erheb- 
l iches Plus gegenüber, daß d ie  sei therige Entwicklung das  Ekdürf- 
n is  d e r  Massen nach Klarstellung d i e se r  Frage und ih re  Fähigkeit 
zum Verständnis weitgehend ges te iger t  hat. Sie i s t  bere i t s  heute 
zu e iner  entscheidend wichtigen Lebensfrage für  d i e  Massen und 
auch für  d i e  Herrschenden geworden. 

Die bisherige Geschichte beweist jedenfalls, daß 
1. d ie  Bourgeoisie d ie  Frage d e r  Demokratie aus  Rücksicht 



auf i h r e  egoistischen Sonderinteressen absichtlich falsch 
stel len muß, um ih re  Kapitalsdiktatur zu verbergen,  

2 .  die Reformisten durch i h r e  kleinbürgerlich-beschränkte 
Lebens- und Denkungsart d ie  Frage gezwunqenermaßen 
nur falsch stel len können, 

3. die Stalinpolitik den Bourgeois- und Reformistenschwindel I 

nicht aufdecken und nicht widerlegen kann, 
aß  es abe r  vom Standpunkt des  Marxismus-Leninismus durchaus 
löglich i s t ,  d ie  Frage s o  zu stel len und zu beantworten, daß s i e  von 

f 

en Massen, d ie  an d e r  Aufrichtung e ine r  wirklichen Demokratie 
ein Lebensinteresse haben, verstanden werden kann. 

Nach d e r  Behauptung d e r  Bourgeoisie, d ie  von den Reformisten un- 
terstützt  wird,  bringt oder kann zumindest i h r e  Demokratie den 
Menschen die Freiheit bringen. Das abe r  steht  schon im Wider- 
spruch mit d e r  Tatsache, daß Demokratie nichts anderes  heißt, 
a l s  Volksherrschaft und daß - solange - ganz gleich in welcher Form- 
' jerrschaft  ausqeübt wird ,  von e ine r  Freiheit a l l e r  Menschen nicht 
lie Rede r .. Wo Herrschaft  besteht ,  gibt es Beherrschte ynd 
leherrsck las genaue Gegenteil von freien Menschen. 

;ein kann 
ite sind C 

, iber die L„, „„sie-Demokratie i s t  nicht nur d a s  Gegenteil von 
Freiheit, s i e  i s t  ebenso d a s  Gegenteil e iner  Volksherrschaft. Eine 

I 

solche kann es nur geben, wo die  Herrschaft  im In teresse  d e r  Mehr- 
heit des  Volkes ausgeübt wird. Das abe r  war  innerhalb d e r  Bourge- 

Y 
oisie-Demokratie noch nie und wird je länger je weniger möglich. 
Alle noch s o  schönen demokratischen Einrichtungen - s o  wertvoll 
s i e  auch a l s  Ergebnisse d e s  Kampfes für  e ine  wirkliche Demokra- 
t i e  sind - können den wahren Charakter  d e r  Bourgeois-Demokratie 
a l s  d e r  Herrschaftsform e iner  zahlenmäßig i m m e r  kleiner werden- 
den Minderheit nicht verbergen. Es entspricht  z.B. d i e se r  Demokra- 
t i e  ebenso s e h r ,  wenn am Wahlsonntag d e r  re ichs te  Industrielle 
(wie d e r  Automobilkönig Ford ) und sein a l l e r ä rms te r  Lohnsklave 
einen gleichwertigen Stimmzettel abgeben und d i e se r  sich einbilden 
kann, am "Geschick se ines  Landes gleichberechtigt mitzubestimmen", 
wie es dieser  Demokratie entspricht ,  wenn a m  darauffolgenden 
Montag d e r  Großindustrielle Tausende se iner  "gleichberechtigten" 
Lohnsklaven aufs Pflaster werfen und zum Hunger verurtei len kann, 
sobald das  seine Profitinteressen erfordern.  In Wirklichkeit bringt 
d i e se  Demokratie nur e ine r  kleinen besitzenden Klasse  d i e  unbe- 
schränkte Freiheit zur  Ausbeutung a l le r  Werktätigen und gewährt  den  
besitzlosen Lohnsklaven, d ie  heute auch schon nicht mehr  ganz unbe- 
schränkte Freiheit, s ich  stück- oder stundenweise fü r  einen mehr  
oder weniger "gerechten Tageslohnl' zu verkaufen oder  - zu verhun- 
gern. Denn wie es d a s  Beispiel im USA-Eisenbahnerstreik wieder 



gezeigt 'hat, zwingt d ie  üourgeoisie ihren Lohnsklaven mit den Macht- 
mitteln ih res  Staates, mit diktatorischer Gewalt, ihren "demokra- 
tischen" Herrscherwillen auf und nimmt ihnen ih r  (wirkliches ) 
wichtigstes demokratisches Recht d e s  Streiks, mit  dem s ie  sich 
verteidigen können. Die Bourgeoisi& denkt nicht daran und kann auch 
nicht daran denken, d ie  gewaltig gesteigerten Produktionsmittel 
lldemokratisch"i d.h. im Interesse des  ganzen Volkes auszunutzen, 
dafür bedarf es keine Beispiele. Nur reformistische Illusionicten 
können sich nach den unzähligen Gegenbeweisen einbilden, daß die 
Bourgeoisie etwa daran denkt, sich irgendeinem parlamentarischen 
Mehrheitsbeschluß - d e r  ihren Ausbeuterinteressen zuwiderläuft - 
zu fügen. 

Mit al lem, was diese Bourgeoisie tut ,  beweist sie,daR alle ih re  Re-  
den von Freiheit, Demokratie oder Volksherrschaft bewußte Liigen 
sind. Für den unglaublichen Zustand des  Tiefstandes de r  reformi- 
stischen und auch d e r  offiziellen kommunistischen Arbeiterftihrer 
zeugt es, daß nicht in ih re r ,  sondern in d e r  sogenannten neutralen 
oder klerikalen Presse  die  Not und die  daraus  erwachsende Stimmung 
de r  Massen a m  Ende d e s  Krieges einigermaßen objektiv geschildert 
wird. So war 2.B. in  d e r  französischen klerikalen "Temps present" 
(Gegenwärtige Zeit)  vom 1.6.1945 unter de r  uberschrift  : "Wes- 
halb die Streiks" U. a. zu lesen: 

"Und besonders d ie  Arbeiter befanden s ich in einem unüber- 
steigbaren Widerspruch : Produziert, produziert, produziert, 
sagen die  Gewerkschaften, Parteien und Minister. Das i s t  d i e  
einzige Art ,  um aus  unseren Schwierigkeiten herauszukommen! 
Einverstanden: abe r  hier sind fünf Jahre ,  in  denen wir nicht 
gegessen, wie es sich gehört. W i r  wollen gern ,  abe r  wir  können 
nicht so viel arbeiten. Und dann, für wen arbeiten? Für Frank- 
re ich,  ja ! Für den Kolloborateur , der  nicht beseitigt i s t?  
Nein! Für den Industriellen und den Kaufmann, die alles getan 
haben, um mit den Deutschen das Geld zu gewinnen? Abermals 
nein! Um fortgesetzt a l s  Parias,  als Maschinen, a l s  dienst- 
willige und respektierte Untergeordnete behandeit zu werden? 
Nein, nein, niemals wieder! - Besser a l s  1936 hat die Arbei- 
terklasse  gefühlt und verstanden, daß die Verbesserung i h r e r  
Lebensbedingungen nicht ohne ernsthafte Reformen real is ier t  
werden kann. Sie will Reformen de r  ökonomischen Struktur. 
Sie glaubt an die  Nationalisierungen. Sie glaubt an die  wirt- 
schaftliche Demokratie. Ob man darüber lacht oder ob man 
daran glaubt, d i e  Arbeiterklasse will im Bewußtsein ihrer- 
moralischen Kraft und zahlenmäßiqen Macht eine wirkliche 
Rolle spielen. 



Die Regierung scheint das  noch nicht begriffen zu haben.. . .wir 
sind am Fuße d e r  Mauer.. . .der  wirkliche Reichtum, d e r  wirk- 
liche Wohlstand d e r  Nation, das  sind s e h r  wohl die Arbeiter .  
Im übrigen, nichts i s t  möglich ohne sie.  Diejenigen, d ie  d ie  
heutige Kr i se  mit  d e r  Kr i se  nach dem e r s t en  Weltkrieg ver-  

3 
gleichen, täuschen sich. Das Problem i s t  aktueller .  'I 

Die Klerikalen in Frankreich werden wie überall  a l l e s  tun, um die  
Arbeiterklasse am "Spielen ih re r  wirklichen Rolle" zu hindern, dazu + 
sind s i e  a l s  prominente Verteidiger d i e se r  "göttlichen" Weltordnung 
des  Kapitalismus gezwungen. Sie schildern die t raur ige  Lage d e r  
Arbeiter  nicht, um ihnen wirksam zu helfen, sondern um vielmehr 
von d e r  Enttäuschung d e r  Massen gegenüber ihren  Partei- und Ge- 
werkschaftsführern zu profitieren. Der  rapide Aufstieg d e r  MRP 
(Republikanische Volksbewegung) , d ie  innerhalb e ines  Jah res  aus  
kleinstem Anfang zu r  s tärks ten  Partei  Frankreichs wurde,  ha t ,  wie 
ein bürgerliches Blatt ganz richtig feststel l te ,  e ine  auffallende Ähn- 
lichkeit mit  dem Aufstieg d e r  deutschen Nazibewegung. Natürlich 
wäre  es falsch, zu behaupten, daß die MRP schon e ine  faschist ische 
Partei  s e i ,  oder anzunehmen, daß d ie  Entwicklung in Frankreich ode r  
in anderen Ländern genau dieselben Formen wie in Deutschland 

' 

annehmen müßte. Aber a l l  die Besonderheiten in Rechnung gestel l t ,  a 

zeigt d e r  Aufstieg d i e se r  Partei ,  d e r  mit  dem relativen Abstieg d e r  
kommunistischen und dem unaufhaltsamen Abstieg d e r  sozialdemo- 
kratischen Partei  parallel  gegangen i s t ,  daß s i e  zum Sammelbecken ? 

d e r  Unzufriedenen und Enttäuschten geworden i s t .  Es sind wohlge- 
merkt  nicht die gleichen Formen, abe r  es i s t  unverkennbar d ie  glei- 
che  Tendenz d e r  Entwickluna. d ie  s ich  ebenso e ins t  in Deutschland 
zeigte: je  rücksichtsloser c und "Kommunisten" 
für den Wiederauibau i h r e r  !tzen,um s o  gründlicher 
schaffen s i e  die Voraussetz e Massen von ihnen und 
i h r e r  "Demokratie" enttäuscnt weraen una s ich  den "mehrverspre- 
chenden" Parteien und zuguterletzt dem offenen Faschismus,  d e r  
ihnen "alles" verspr icht ,  zuwenden. 

., , 
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Dieser Tatsache stehen d ie  Reformisten r a t lo s  gegenüber. Sie sehen I 

wohl, wie ih re  Demokratie i n  eine i m m e r  t ie fere  K r i s e  hineingerät. 
s i e  wissen,  daß d iese  Demokratie nur auf e ine r  "gesundenv', d.h. 
den Kapitalisten genügend Profite und den Massen eine halbwegs aus- 
reichende Existenz s ichern  und die wirtschaftliche Grundlage "nor- 
mal" funktionieren kann. Aber s i e  konnen s ich  von ihrem vulgär- 
ökonomischen Standpunkt aus  einfach nicht vorstel len,  daß d ie  kapi- 
tal ist ische Wirtschaft aufgrund i h r e r  eigenen Gesetzmäßigkeit in den 
jeweils schwächsten kapitalistischen Ländern unvermeidlich in einen 



Zustand gelangen muß, wo die Bourgeoisie die Hauptaufgabe 'ihrer 
Wirtschaft - die Profitmacherei - nur noch in dem Maße erfüllen 
kann, a l s  es ihr  gelingt, sich von der  Erfüllung der  Nebenaufgabe 
ihrer  Wirtschaft - der  Sicherung der  Massenexistenz - freizumachen. 
Vor nahezu hundert Jahren haben Marx und Engels aufgrund wissen- 
schaftlicher Forschungen das unvermeidliche Kommen eines solchen 
Zustandes vorausgesagt : 

cken zu I können, I "Um aber  eine Klasse unterdrti müssen ihre  
Bedingungen gesichert sein, innerhalb d e r e r  sie wenigstens 
ihre  knechtische Existenz fristen kann. 
Der Arbeiter wird zum Pauper , und der  Pauperismus entwik- 
kelt sich noch rascher  a l s  Bevölkerung und Reichtum. Es tri t t  
hiermit offen hervor,  daß die Bourgeoisie unfähig is t ,  noch 
länger die herrschende Klasse der  Gesellschaft zu bleiben ' 

und die  Lebensbedingungen ih re r  Klasse der  Gesellschaft a l s  
regelndes Gesetz aufzuzwingen. Sie is t  unfähig zu herrschen, 
weil s i e  unfähig is t ,  ihrem Sklaven die Existenz selbst inner- 
halb seiner Sklaverei zu sichern.. . . . " 

(Kompunistisches Manifest, I) 

Seitdem hat die  italienische Bourgeoisie 1922 und die deutsche 1933 
die Richtigkeit de r  marxistischen Voraussage durch die Tat be- 
wiesen, Sie konnte nicht weiter regieren, sondern mußte damit die 
Mussolini-Hitler beauftragen. 

Und die  Bourgeoisie anderer heute noch demokratischer Länder 
wird diesem Beispiel früher oder später folgen müssen, ob s i e  will 
oder nicht: weil auch sie immer unfähiger wird, den Massen 
eine halbwegs erträgliche Existenz zu sichern. Aber eben darum 
muß die Bourgeoisie den Massen jedes demokratische Recht, jede 
Bewegungsfreiheit nehmen, tim ihren Widerstand gegen ihre  Verelen- 
dung unmöglich zu machen. Sie muß also die demokratische HUlle, 
mit der  sie in "normalen" Zeiten ihre  Kapitalsdiktatur verhüllen 
konnte, fallen lassen und in der  faschistischen Diktatur ihr wahres 
Gesicht zeigen, weil es ihr nur noch durch die Übergabe ih re r  po- 
litischen Macht an  den Faschismus möglich ist ,  ihre Verfügungsge- 
walt über die Produktionsmittel, diese Quellen ihrer  Profitmacherei 
zu retten. 

Marx und Engels haben nicht nur richtig vorausgesehen, da0 die 
Bourgeoisie ihren eigenen Verfallstermin herbeiführen, sondern 
auch die Kraft entwickeln muß, die ihr  Erbe übernehmen kann. Denn 
durch die Entfaltung der  großen Industrie hat s i e  die Grundlage für 
d i e  revolutionäre Vereinigung der  Arbeiter geschaffen, hat sich so- 



mit selbst  den Boden untergraben, auf dem ih r  System beruht und 
hat vor allem - "ihre eigenen Totengräber" geschaffen, wodurch 
s i e  "ihren Sturz und den Sieg des  Proletariats in gleicher W e i s e  un- 
vermeidlich" gemacht hat. Was Marx und Engels allerdings nicht 
irn vollen Umfang voraussehen konnten, i s t  die kapitalbeschützende z 
Rolle, die heute sogenannte Marxisten spielen, um das Proletariat 
,On der  Erfüllung se iner  Totengräberfunktion abzuhalten. Von den 
;ozialdemokraten, die heute noch genau das  sind, a l s  was s i e  Marx i 

Tor hundert Jahren (1852) im "Achtzehnten Brumaire des  Napoleon 
3onaparte1' beschrieben hat,  i s t  nichts besseres zu erwarten. Heute 
~ i e  damals besteht ihre  Rolle darin,  "den sozialen Forderungen d e s  
'roletariats die revolutionäre Spitze abzubiegen", versuchen s i e  
i ie  Gegensätze zwsichen Kapital und Arbeit 41abzumildern und in 
Harmonie zu transformieren". Heilte wie damals glauben diese  
Demokraten "an die  Posaunen, vor deren Stößen die  Mauern Jeri- 
chos einstürzten. Und sooft s i e  den Wällen des  Despotismus gegen- 
überstehen, suchen s i e  das  Wunder nachzumachen". 

( 18. Brumaire, iii. ) 

Heute vei  lallt)^^^ sie in ihrem unzerstörbaren Wunderglauben von dem 
Kapitalismus, d e r  letzten Endes nur noch faschistisch dahinvege- B 

t ieren kann, da0 er demokratisch weiterleben, d.h. den Massen 
demokratische Rechte und Existenz sichern soll. Aber noch viel 
mehr a l s  s i e  bescheiden verlangen, sind s i e  bereit ,  dem Kapitalis- t. 

mus zu geben, damit er den Termin se iner  Machtübergabe an  den 
Faschismus noch um eine kurze Galgenfrist hinausschieben kann. 
Zu diesem Zweck haben die deutschen Sozialdemokraten ein "klei- 
neres  bei“ nach dem anderen, d.h., den Abbau de r  demokrati- 
schen Rechte der  Werktätigen geschluckt und deren Verelendung wi- 
derstandslos hingenommen. Zum gleichen Zweck bemiihen sich 
jetzt ih re  Glaubensgenossen in den noch demokratischen, Ländern. 
Unter ih re r  Initiative verwandeln sich die Gewerkschaften, insbe- 
sondere in England, Frankreich und Italien in eine "Arbeitsfront", 
für die de r  demokratische Staat d ie  Löhne und Arbeitsbedingungen 
diktiert und mit  Hilfe se iner  opportunistischen Lakaien jede Gegen- I 

wehr zu verhindern versucht. E s  i s t  nicht verwunderlich, daß die  
Sozialdemokraten diese Selbstmordpolitik betreiben. Daß s i e  abe r  
darin von sogenannten Kommunisten nicht nur unterstützt, sondern -a 

noch überboten werden, von Kommunisten, die sich dabei auf 
Marx und auch auf Lenin berufen, das  haben sich die großen Vorkämp- 

f e r  d e r  Arbeiterklasse s icher  nicht denken können. 
Die Bourgeoisie miiß für den Preis e iner  Verlängerung ih re r  Aus- 
beuterexistenz auf die direkte Ausübung d e r  politischen Macht ver- 
zichten und ihre  demokratischen Herrschaftsformen preisgeben. Sie 



rnuß a l s o  se lbs t  d ie  bürgerl iche Demokratie ode r  r ichtiger,  was  
b is  zu diesem Zeitpunkt davon noch übrig geblieben i s t  - umbringen. 
Sie rnuß d a s  tun, a b e r  s i e  kann d a s  auch tun, ohne ihr  entscheiden- 
d e s  Lebensinteresse zu gefahrden. Denn die Bourgeoisie übergibt 
dem Faschismiis nur ihre  Macht z u r  Uriterdrückiing, behält a b e r  
i h re  "Freiheit" zur  Ausbeutung d e r  Arbeiterklasse.  Daß d e r  Faschis- 
mus  fur die Bourgeoisie e in  zwar vers tümmel tes ,  abe r  immerhin 
doch noch ein Leben - a b e r  für  d i e  Arbeiterklasse durch den Verlust  
jeder Bewegungsfreiheit einen gewissen,  wenn auch nicht absoluten 
Tod bedeutet - das  haben die 21 Jahre  Mussolini und 12 J a h r e  Hit- 
ler bewiesen. 

Hierin zeiat  s ich die Unrict ir ig~eit  d e r  reformist ischen Auffassung, 
wonach Bo I und Arbeiterklasse ein gleichbeg Inter- 
esse a m  B id a m  weiteren Ausbau d e r  Demok c n  
sollen. In keit sind es grundverschiedene Int d ie  
innerhalb aer uemokrat ie  ausgetragen werden. Die Demokratie i s t  
kein Versöhnungsfeld, sondern ein Kampfboden. Nicht freiwillig, 
sondern unter  dem Druck d e r  aufstrebenden Arbei terk lasse  und auch 
durch d i e  Widersprüche ih re r  eigenen Ordnung gezwunoen. hat  d ie  
Bourgeoisie se lbs t  diesen Kampfboden schaffen müss  . weil 
s ich  die Arbeiterklasse auf diesem Kampfboden a l s  C 31-e 

erweis t  und erweisen muß, i s t  d ie  Bourgeoisie a u s  it- ziellen, 
egoistischen Klasseninteresse gezwungen, die Demokratie preiszu- 
geben, um damit  den Kampfboden zu vernichten, auf dem s i e  un- 
weigerlich von d e r  Arbeiterklasse geschlagen werden muß. 
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Mit s icherem Klasseninstinkt hat  sich d ie  Bourgeoisi, dung 
von Gewerkschaften entgegengestellt (oftmals noch e er a l s  
d e r  Bildung politischer Arbeitervereine) , wohl wisse s ich  
d ie  klassenmäßige Grundlage und das Ziel d i e se r  Or~ciiiLJaLivn a l s  
unvereinbar mit  den  Interessen i h r e s  Ausbeutersystems erweisen  
muß.Anstelle d e s  kalt berechnenden Egoismus, d e r  d ie  ständig mi t  

.und gegeneinander konkurrierende Bourgeoisie beherrscht ,  bas ier t  
die Arbeiterorganisation von Anfang an  auf d e r  Grundlage völlig 
gemeinsamer Interessen. Anstelle d e r  Konkurrenz t r i t t  h ier  d i e  
Solidarität und damit kündigt sich d i e  Befreierrolle d e r  Arbeiterklas-  
se für d i e  ganze unterdrückte Menschheit an ,  die sich nach harmo- 
nischer Wiedervereinigung sehnt. Die Lebensinteressen d e r  Bourge- 
oisie,  i h r e  ganze Existenz hat  genau umgekehrt d i e  Aufrechterhaltung 
d e r  Spaltung d e r  menschlichen Gesellschaft in Besitzende und Be- 
si tzlose zu r  Vcraussetzung. Fur d i e  Bourgeoisie hat  die Demokratie 
nur solange einen Wert, als n Ausbeutergeschäft 
hilft ode r  zumindest nicht s lft im Zeichen i h r e r  De- 
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mokratie (wie auch unter dem Zeichen d e s  Hakenkreuzes oder d e s  
Faschistenbeiles) für Ihre "Freiheit" . zur  Ausbeutung d e r  Massen. 
Iri diametralem Gegensatz dazu kämpft die Arbeiterklasse im Zei- 
chen ilirer Demokratie für  die Befreiung a l ler  Ausgebeuteten. In den 
Ziellosungen "Freiheit für d ie  Ausbeuter! " und "Befreiung von d e r  z 
Ausbeutung!" stehen sich die zwei Klassen, stehen sich die  bürger- 
liche und proletarische Demokratie s o  unvereinbar wie Feuer und 
Wasser gegenüber. + 
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Seitdem die  in Gewerkschaften organisierte Arbeiterklasse Forde- 
rungen in bezug auf Lohn- und Arbeitsbedingungen erhoben und mit 
Hilfe des  Streiks durchgesetzt hat ,  hat s i e  faktisch den Kampf ge- 
gen die Grundlage d e r  bürgerlichen Demokratie - gegen die abso- 
lute Diktatur des  Unternehi kapitalistischen Betrieb begon- 
nen. Wie Marx in de r  einge trten Stelle im "Elend de r  Philo- 
sophie" s o  treffend formul mntwickeln sich in diesem Kampfe - 
einem wirklichen Bürgerkrieg - a i i e  Elemente für eine zukünftige 
Schlacht". Die Gewerkschaften können nichts anderes  a l s  Kampfor- 
gane de r  Arbeiterklasse sein, d ie  ihre  Ziele und ihre ganze Exi- 
stenz nur gegen den Willen de r  herrschenden Klasse vertreten und 
behaupten können. Der konsequent geführte gewerkschaftliche Kampf # 

beweist den Arbeitern den Unterschied zwischen proletarischer und 
bürgerlicher Demokratie. Die bürgerliche schützt z. B. den Streik- 
brecher a l s  nützliches Element ih re r  Gesellschaft, aber  die Arbei- b 
terklasse kehrt sich nicht daran,  wenn s i e  d iese  Elemente ent- 
sprechend den moralischen Grundsätzen proletarischer Demokra- 
t ie  behandelt. Der  Vertrauensmann, de r  unter den Bismarckschem 
Sozialistengesetz die Gewerkschaft im Betrieb repräsentierte,  war 

.ein proletarisch-demokratischer Kampfposten. So hat die west- 
europäische Arbeiterklasse im jahrzehntelangen Kampf ihre  Gewerk- 
schaften, Parteien, usw. geschaffen, s i e  hat  sich wirklich wert- 
volle Reformen und ebenso demokratische Rechte erzwungen. Sie 
hält mit  Recht daran fest. Sie i s t  auch bereit ,  sie zau verteidigen, 
abe r  s i e  glaubt de r  kleinbürgerlich-reformistischen Führung, daß 
dies eben nur im Rahmen de r  bürgerlichen Demokratie möglich se i  
und daß jede Diktatur das  Ende ihre en bedeute . s 

Daß diese wahrheitswidrige Auffas! on breiten Ar- 
beiterschichten geglaubt wird, i s t  nicht zuletzt auf die abschrecken- 
ien Ergebnisse de r  Entwicklung der Iemokratie in 
?ußland zurückzuführen. Es heißt, ( ;e einen sehr  
schlechten Dienst erweisen,  wenn e dort  zutage- 

-tretenden Entartungen zu beschönigen oder sogar zu leugnen. Die 
Ursachen, die dazu geführt haben, aufzuzeigen, i s t  e iner  Arbeit 
darüber vorbehalten. Hier kann dazu nur gesagt werden, daß sich 
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die westeuropäische und amerikanische Arbeiterklasse dadurch 
nicht davon abhalten lassen kann, sich ihrerse i ts  aus  ih re r  eigenen 
Lage heraus,  darüber k lar  zu werden, wie s i e  ih re  demokratischen 
Errungenschaften verteidigen und sichern kann. 

Die Erzeugung von genügend Profit und die Sicherung e iner  halbwegs 
erträglichen Existenz für die Massen sind die zwei entgegengesetz- 
ten Ansprüche, die d ie  heutige kapitalistische Wirtschaft immer  
weniger erfüllen kann. Wie wenig z.B. die französische Wirtschaft 
heute dazu imstande is t ,  zeigt d ie  im vorigen Abschnitt zi t ierte 
Stellungnahme des  führenden kapitalistischen Organs "Le Monde", 
wonach mit  al ler  Bereitschaft d e r  dortigen Gewerkschaftsführer 
"ers t  die Hälfte des  Weges" zurückgelegt hat, daß aber  für "die 
zweite Hälfte.. . .Maßnahmen getroffen werden müssen, die d ie  gro- 
ße Majorität d e r  Franzosen und Arbeiter zurückweist". Das heißt 
nichts anderes ,  a l s  daß den Massen noch grausamere  Entbehrungen 
auferlegt werden müssen. 

Ein anderes  Beispiel zeigte die Streikbewegung in dem kraftstrot- 
zenden Amerika. Im General Motors-Streik de r  im 28. Abschnitt 
bereits  erwähnt wurde, haben die Kapitalsvertreter den Einblick 
in die Geschäftsbücher nicht nur den Geschäftsführern, sondern 
auch der  staatlichen Schlichtungsinstanz glatt verweigert. Wie 
aus  einem offiziellen Artikel eines GM-Vertreters in de r  "Staats- 

C Zeitung" und "Herold" in New York vom 6 .  Januar 1946 zu ersehen 
i s t ,  e rklär te ,  "der Syndikus der  Gesellschaft, Rechtsanwalt W. 
Gordon Meritt" dem Schlichtungsausschuß, "daß ihm das Recht, 
die Geschäftsbücher d e r  Gesellschaft zu prüfen, nicht zusteht.. . . 
Meritt erklärte:  

"daß seine Gesellschaft keine Rückkehr zum Gesetz d e s  
Dschungels wünsche. Die Beziehungen zwischen General 
Motors und ihren Angestellten müßten solche zwischen Ar- 
beitgeber und Arbeitnehmer sein,  nicht aber  zwischen Ar- 
beigebern und Konsumenten. Hätten die Arbeiter etwas mit  
d e r  Preisfestsetzung zu tun, dann würde das  Department 
of Justice von uns verlangen, sich mit dem Verband hinzu- 
setzen und zu bestimmen, was vernünftige Preise und Kosten 
sein sollen. Nach de r  Verbands-Konzeption hätte de r  Un- 
ternehmer abzudanken und er müßte eine Revolution in  den 
Gebräuchen und Verfahren zulassen, wie s i e  in de r  ameri-  
kanischen Industrie bestehen". 

Das i s t  d ie  brutale Logik des  Kapitalismus. Wenn e r  s o  sterbens- 
krank i s t ,  wie de r  deutsche um 1930 und wie de r  französische de r  



jetzigen Zeit, dann verlangt er, daß die Massen mehr hungern und 
mehr arbeiten sollen, um die Milliarden notwendiger Neuinvestie- 
rungen herauszuwirtschaften, damit d ie  Bedingungen geschaffen 
werden, unter denen sein krankes System noch leben kann: Dann 
predigen seine Vertreter d ie  Theorie von den gemeinsamen Inter- 
essen und de r  Volksgemeinschaft. Wenn er aber  noch s o  robust 
a l s  unumschränkter "Herr im Hause" auftreten zu können glaubt, 
wie in de r  USA, dann spricht er seinen Lohnsklaven jedes Recht + 
ab, anhand de r  Geschäftsbücher festzustellen, ob die erzielten 
Gewinne nicht ausreichen, um ihrem kümmerlichen Lohnanteil 
oder ih re  Konsumfähigkeit an den von ihnen geschaffenen Reich- 
tümern zu erhöhen. Besser a l s  es hier  d ieser  Syndikus de r  Gene- 
r a l  Motors ausgedrückt hat ,  kann den Arbeitern wohl kaumd demon- 

:r iert  werden, daß s i e  in  d ieser  kapitalistischen Ordnung ledig- 
ch die Funktion a l s  ffArbeitnehmer' ' ,  d.h. a l s  Ausbeutungsob- 
!kte zu erfüllen haben und daß der  Kapitalismus nicht danach f ragt ,  
1d auch immer weniger danach fragen kann, ob seine "Arbeit- 

nehmer" auch a l s  Konsumei t ieren,  d .h. ihren Anspruch 
auf eine Lebenshaltung geltc en können, die dem ungeheuer + 
gesteigerten gesellschaftlic ltum halbwegs entspricht. 

nten exis 
2nd mach 
hen Reicl 

Zu dem "Gesetz des  Dschungels", d. h. dem Gesetz,  wonach d e r  I 

Stärkere  den Schwächeren auffrißt, brauchen die Kapitalmagnaten 
in de r  USA, wie anderswo, nicht e r s t  "zurückkehren". So haben es 
und werden e s  immer  und solange praktizieren, wie sich die B 

Massen damit abfinden. 

Aber d ie  Massen sind in ihrem instinktiven Drange bereits  auf dem 
Wege, dieses brutale Faustrecht, in dem sich d e r  wirkliche 
Charakter de r  lldemokratisch" verbrämten Kapitalsherrschaft mani- 
festiert ,  anzugreifen und durch ein wirklich demokratisches Recht 
zu ersetzen,  das  im Interesse de r  Mehrheit des  Volkes ausgeübt 
werden kann. Und eben in diesem Kampfe, zu dem d i e  Arbeiter- 
k lasse  durch die  Kapitalswillkür gezwungen i s t ,  fällt wiederum - 
genauso wie im Frühkapitalismus - den Gewerkschaften die Pionier- 
aufgabe zu, d ie  sie erfüllen müssen, wenn sie ihren eigentlichen 

i 

wie d i e  *ileue Zürcher Zeitung" vom 1 8 . ~ ~ 1 i  1946 berichtet ,  haben dve *Tedereldeserve B c  
h ö r d w d e r  U S I  "berechnet. da8 d i e  f l ü ~ s i g m  M i t t e l  der Wirtrchsltsbetr iebe und der pr lveten,  
d i r  1959 nur b5 Mi l l i a rdan  Dollar betrug, Ende 1945 d i e  ge ia l t ige  S u r e  von 225 R i l l i a r d m  
erreicht  haben." Mach Angeben das Geierkrchaftstuhrers Reuter iuA durch d m  F o r t f a l l  der 
Ubararbaitungszeit usr. um J0 Mi l l iarden Dol lar  19'16 das Lohncinkowrn der Arbeit.. sinken. 



Zweck nicht preisgeben, wenn s i e  s ich  se lbs t  nicht aufgeben wollen. 

Um die Verbesserung d e r  Lohn- und Arkitsbedingungen haben die  
Gewerkschaften se i t  i h re r  Entstehung dcn Kampf aufgenomnirn, 
de r  im Rahmen d e r  kapitalistischen Ordnung bestenfalls er re ichen 
kann, "den Lohnsklaven ih re  Existenz innerhalb ih re r  Sklaverei" 
zu sichern.  Je tz t ,  nach einem Jahrhundert d e r  gewaltigstrn Ent- 
wicklung und Vervollkom r gesellscliaftlichen Produktiv- 
krLäite erklären deren ka! he BPsitner in dürren ,  unzwei- 
deutigen Worten, daß s i e  inientenfrage. d.h. oh d ie  
Massen im ganzen noch +L.„ ...... xonsumieren, und s o  ih re  re in  
physische Existenz behaupten können, überhaupt nichts angeht. Sie 
muten sogar umgekehrt wie seinerzeit  in I)eiltschland und jetzt in 
weitoren kapitalistisch schwach gewordenen Ländern den Massen 
noch g rößere  Entbehrungen zu,  a l s  sie d e r  Frühkapitalismuc mit 
sich brachte. Was abe r  in d e r  Forderung d e r  arnerikanischen Ge- 
werkschaften auf Einsichtnahme in d ie  Geschäftsfiilirung, d e r  ame- 
rikanischen Riesenbetriebe zum Ausdruck kommt, i s t  d ie  neuge- 
wonnene Uberzeugung d e r  Massen,  daß s i e  se lbs t ,  gestiitzt aiif d ie  
organisierte Kraft i h r e r  Gewerkschaften in die widerspruchsvolle 
Leitung d e r  Produktion eingreifen rniissen. Denn s i e  i s t  bei iinge- 
heuer gesteigerter  Kapazität immer  weniger iri d e r  Lage, ihre  
elementaren Lebenshediii befriedigen. Auf was d ie  Massen 
in ihrem unbeirrbaren el  n Drang hinauswolien miissen - 
ohne daß s i e  sich üher di lenzen ih res  Weges voll heuußt 
sind - das  hat mi t  d a n k e r i w r ~  t r ~  Uffenheit d e r  Gmeral-Motors-  
Syndikus Meritt k lar  ausgesprochen: "Nach d r r  Verbandskonzep- 
tion", - d.h. nach dem,  was d ie  Massen wollen miissen - "hätte 
de r  Unternehmer abzudanken und e r  müi3te eine Revolution iri den 
Gebrauchen und Verfahren ziilassen, wie sie.. . . ..bestehen. 
Mrr i t t  hat hier  d e r  Katze dir- Schelle iimgehungt. Er hat völlig 
recht ,  duß eine Revoliition,d.h. eine völlig? I!mwälzi~ng d e r  kapi- 
talistischen Gebräuche und Verfahren "zuqelassen" werden mijß, 
um die Trustmagnaten das  Privileg zu neliinen, ailfgrund d"ssen s i e  
sich den iöwnanteil des  von den Massen erzeilqtrw gesellschaftli- 
chen Reichtums anrignen können, aiifgitnd dessen s i e  sich - urje de r  
Reformist Reuther ganz richtirj sagt - "inriiitten d e r  Vereinigten 
S t a a t ~ n  (und iiherall) a ls  ein souvrrärier Staat etabliert  haben "uni1 
gesiiitzt auf d ie  gesamte Maclit dieir.s Dourgeoisiestaatec eiiirri 
'Klassenkrieg'  fiihrrn. der. s ich g q e n  die  Interessen dcr Volksge- 
.*.arntlieit r i ih t r t" .  

mnung de  
pitalistisc 
d ie  Konsi 

.-";~,.o"A 1 

- h i s s e  zu 
ementare 
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I:? !;;.Sem Klasierikrieg kann al=r die Arheib?rl<lasse unter d r r  

Fiil,riing solrlier Refcrniist.en, d ie  noch an d i r  Versölinhiiilcr-it rler 
i .,aeri iinvrrriiibzrrn I<lassci~int<~res';r.ii glnii i i~n,  rlii' sicbi rioch ri:,- 



bilden,  da0 dir. Kapital is ten ditrch e i n e  v e r m i t t e l s  h o h e r  Löhne ge-  
s t r i g e r t e  Ma; .~rikaul 'kraf t  rrii,iinc(slo.s Wiirrn abse tzen  und s i c h  
wactisende P lo i i t e  s i c l i r r n  kiiiiriilii, nich t  ci-grri. Unter  die-  
ser i l l u s i o n a r ~ n  Fdhrung kann d ie  A r h r i t e r k l a s s e  i h r e  A u i g a k  
n ich t  nrf i i l l rn .  vor. d i r  s i e  d u r c h  d i e  Entwickliing s e l n s t  g e s t e l l t  
i s t .  Die  A r b r i t e r l d a s s e  kann s ich  heilte nicht m e h r a u f  d i e  For- B 

derung e i n e s  "qerechteii  Tageslohnes" bpschr;inken, wei l  eben  der 
K a p i t a l i c m i i  d iesen  ririfach nicht  m e h r  gewahren  kann. Danun muO 

4 
s i e  heute dariirn kämpfen,  dafl d e r  I i n t e r n ~ h m e r ,  d e r  ganze  Kapi- 
t a l i s m u s ,  d e r  d i r  gpwaltig g e s t e i g e r t e  P r d u k t i v k r n f t  nicht m e h r  
z u r  Redarfsdeckung d e r  \loiKsmehrfirit  ausniitzen, n ich t  m e h r  
nieictern kriiin. d c r  nicht  m e h r  ü b ~ r  s i e  h e r r s c h t ,  s o n d e r n  von 
ihnen b e h c r r s r l i t  w i r d ,  d:?r d i e  von ihm en.:fesselten K r ä f t e  nicht  
m e h r  führen kann, s o n d e r n  von ihnen blindlings und i m m e r  neiie 

K r i s e n  und Katastrophen folgen und d i e  g a n z e  Mpnschhei t  i n s  Chaos 
s t ü r z e n  muO, daR d i e s e r  ,Kapi ta l i smus  ta t säch l ich  zum "Atxianken" 
gezwungen werden  rniifl. 

Vie lmehr  a l s  i s  e i n  Merl i t t  und s e i n e  Auftraggeber  a b z u s t r e i t e n  
vermögen ,  und auch v i e l m e h r  a l s  s i c h  d i e  Reformisten in i h r e r  
k le inbürger l i rh rn  Denkweise vors te l l en  können, "haben d i e  A r b e i t e r  1 
mit. der Pre i s f r s t se tzung  zu tun" und n ich t  n u r  m i t  d e r  Pre i s fes t -  
setziinq, sondern  m i t  d r r  ganzen Hers te l lung  und d e r  Vertei lung 
der Gelirauchsgiiter.  9 

Ebenso wie die i ta l i en i sche  Arbe i te rk lasse ' l920  b i s  1922, i i i e d i e  
deu tsche  1929 b i s  1932, ebe!iso i s t  die A r b e i t e r k l a s s e  nach d i e s e m  
K r i e g e  i n  al len kapi tal is t ischen Ländern,  wenn auch nicht  U k r a l l  
g le ich  wei t ,  v o r  d i e  aktiielle Aufgabe g e s t r l l t ,  f ü r  d i e  t'berIiihruiig 
d e r  Produktionsmit tel  a u s  den ~ ä n d e n  d e r  unfähig gewordenen  Pri- 
vateiqentiirner in  rlie Hände der qanzen Gese l l schaf t  zu k i l r n ~ f e n  lind . . 
d a m i t  den  Er t rag  d e r  gese l l schaf t l i ch  betr iebenen Produktion f ü r  
a l l e  e h r l i c h  a rbe i tenden  Menschen d iens tbar  z u  machen ,  um a b e r  
auch dieieninen.  d i c  nicht  s r l h c t  a r b e i t e n  wollen. d i p  nur a l s  Para -  ., - , 
s i t e n  zu f r e s s e n  qcwiilint sitiri, zu e h r l i c h e r  ( lesel lschaft l icher  Mit- 
a r b e i t  zu ~ w i r i o ~ n " .  Das  Pro!ilem i s t  a k t u r l l e r ,  als es nach den1 I 

e r s t e n  Weltkrieq w a r ,  wie d e r  f r a n z ö s i s c h e  " T ~ m p s  p r 6 s r n r '  schon  
in]  .Juli 1915 ganz  r ich t ig  i e s t g r s t ~ l l t  hat .  

> 
Aber eben ,  wei l  heu te  von d e r  Ejsung d i e s e s  Proh lens  d a s  Sctiick- 
s a l  d e r  internationalen Arhr- i ter l<lassc und d i p  i i e i t c r e  Enwickluiig 
der ganzen W'.lt abtiiingt, n i i i i r r i  i ~ n d  wrr i l en  i i c l i  aiis d e r  A r b i -  
t e r k l a s s e  aucti d i e  K r ä i t r  e r ~ t i r i c k e l i i ~  un te r  d e r c n  liii!>riiii(~ s i e  ilir 
inst inkt ives Wollen, "ein" kirkl ic l ie  ROLL<? zu sp ie len" ,  verwi rk l i -  



chen kann. Denn mit  ih re r  bisherigen Ftihrung wird s i e  unweiger- 
lich das  t raur ige  Schicksal d e r  deutschen Arbeiterklasse tcilen 
müssen. 

Auch die  deutsche Arbeiterklasse hatte von sich aus a l le  objektiven 
Voraussetzungen, um i h r e  historische Mission zu erfüllen. Sie 
hatte sich in d e r  lanaen und harten Schule d e r  büraerlichen Demo- - 

1 
kratie a l le  notwendigen sachlichen Fähigkeiten angeeignet, um d ie  
gesellschaftlichen Kräfte - die dieBourgeoisie nicht mehr meis tern  
konnte - i n  e iner  höheren Form zu erhalten und fü r  die Zwecke des  
Fortschri t tes weiterzuentwickeln. 

Die deutsche Arbeiterklasse i s t  letzten Endes an  folgendem geschei- 
tert :  Sie teilte in d e r  entscheidenden Situation i n  ih re r  Mehrheit 
d ie  lllusion des  bürgerlich-demokratischen Weges - wie ihn die  
Reformisten predigen (und den ein Stalin auch noch a l s  gangbar an- 
erkennt). Sie konnte von d e r  revolutionären Minderheit nicht davon 
überzeugt werden, daß sie ihre  schwer erkämpften demokratischen 
Errungenschaften, i h re  mühsam aufgebauten Organisationen und sich 
selbst  nur noch auf proletarisch-revolutionärem Wege und den ent- 
sprechenden Mitteln verteidigen konnte. Der  reformistisch beein- 
flußte größere  Teil d e r  Arbeiterklasse konnte damals von den ultra- 
links orientierten Kommunisten, d ie  sich selbst  über  das  tatsäch- 
lich gestell te F'roblem nicht im geringsten klar  waren,  einfach nicht 

t davon überzeugt werden. 

Die schamlose Verfälschung des  Begriffes d e r  Demokratie und des  
Begriffes d e r  Diktatur wird von d e r  Bourgeoisie bewußt betrieben, 
um die  Massen über den tatsächlichen Gang d e r  Entwicklung zu 
täuschen. Von den Reformisten wird s i e  wegen ihren kleinbürger- 
lich begrenztem Gesichtspunkt nicht durchschaut und deshalb unter- 
stützt. Diese Verfälschung aufzudecken, i s t  in Deutschland bis 
1933 nicht gerlungen. Aber weil das  nicht gelang, deswegen is t  
d ie  deutsche Arbeiterklasse in i h r e r  entscheidenden Mehrheit dem 
Wege d e r  trügerischen bürgerlichen Demokratie bis zum bitteren 
Ende, bis zu ihrem natürlich bedingten Ubergang in d ie  faschisti- 
sche  Diktatur gefolgt. 

Die Geschichte d e r  deutschen Arbeiterbewegung hat nur erneut be- 
wiesen, daß die  Arbeiterklasse,  die sich von den Reformisten zu r  
Rücksichtsnahme auf d i e  sogenannte Allgemeininteressen (die immer  
größer  werdenden Schwierigkeiten ih res  sterbenden Kapitalismus) 
überreden läßt und deshalb auf konseqzente Vertrehing ih re r  prole- 
tarischen Interessen verzichtet ,  genau das  Gegenteil von dem e r -  
reicht ,  was d ie  Reformisten wollen. Denn je  mehr d ie  Arbeiter  auf 



die  rücksichtslose Verteidigung dessen verzichten, was sie s ich  In 
d r r  b i i ro~r l i ch rn  Demokratie erobern konnten. um so leichter ma- - 
chen s i e  e s  de r  Bourgeoisie, mit  d e r  ganzen Demokratie Sclilufl zu 
machen, desto n>r,tir geben s i e  ih r  immer  gröRere Handlungsfreiheit, 
ihrc  reaktioniircn Pläne zu verwirklichen (wie das  d ie  deutsche 3 
Bourgeoisie di:;ch d ie  Entfesselung des  zweiten Weltkrieges bewie- 
sen hat) .  K;iinpIt dagegen die  Arbeiterklasse ohne Rücksicht auf 
d ie  Scliwierigkeiten, in die sich ja d ie  kapitalistische Ordnung se lbs t  + 
gebracht hat, nützt s i e  d iese  Schwierigkeiten a u s ,  um 2.6. in den 
Betrieben die  anarchist ische Direktionslosigkeit e iner  unfähig ge- 
wordenrri Klasse durch die Kontrolle de r  Arbeiter über d ie  Produk- 
tion aii r r se t zen  und damit d ie  Produktion ihrem eigentlichen Zweck 
d e r  BPdnr-fsdeckung nutzbar zu machen, etabliert  sich a lso  die Ar- 
beiterklasse auf allen Gebieten des  gesellschaftlichen Lebens a l s  
d ie  Krai t ,  d ie  sich a l s  fähig erweist ,die kapitalistische Unord- 
nung durch wirkliche Ordnung zu erse tzen,  dann erschwert  s i e  
d e r  Bourgeoisie nicht nur den natürlichen Ubergang zum Faschismus,  
sondern macht ihn unmöglich. 

Indem die  Arbeiterklasse in d e r  Endphase des  kapitalistischen Nie- 
derganges den Kanipf gegen die  Mißwirtschaft auf allen Gebieten 
aufnimmt, indem s i e  in den Betrieben mit d e r  Führung de r  Be- 
t r iebsrä te  den Kampf gegen die kapital ist iscl~e Sabotage d e r  Roduk- 
tion aufnimmt, indem s i e  d ie  ganze Masse d e r  Werktätigen unter 3 
d e r  Führung politischer Artieiterräte organis ier t ,  die d ie  Interessen 
des  Beamtenmittelstandes wie d e r  von den Monopolräubern ausge- 
plünderten Bauernschaft ganz anders  ver t re ten  können als die welt- 
fremden und gröfltenteils vom Kapital bestochenen Par lamentar ier ,  
schafft s i e  d i e  Kraft, die die Führung des  Staates und d e r  Wirt- 
schaft  im eigenen Lande in eigene Hände nehmen kam.  Nur. s o  
kann die  Demokratie,  d ie  d ie  Bourgeoisie den Massen nur verspre-  
chen konnte, d ie  s i e  aber nur als trügerisches Aushängeschild 
zur Verhüllung i h r e r  brutalen Kapitalsdiktatur benutzt, in eine wirk- 
liche Demokratie umgewandelt werden. 

Ebenso wie die Bourgeoisie a l s  damals unterdrückter und entrech- s 

te ter  "dri t ter  Stand" in de r  französischen Revolution "nichts" w a r ,  
aber im gewaltsam geführten Kampfe "al1es"werden konnte, ebenso 
kann auch heute d i r  noch unterdrückte und entrechtete Arbeiterklas-  k 

s e  ihre  Ziele nur auf gewaltsamen Wege durchsetzen. Der General- 
Motors-Syndikus hat ganz rccht damit ,  daß die Trustmagnaten "eine 
Revolution zulassen rnURtcri, um die bestehenden Gebräuche zu 
ändern", damit. Gewerkkchaften a l s  Ver t re ter  d e r  Produzenten 
und Konsumenten über d ie  Verwendung d e r  produzierten Guter uber- 

178 



haupt etwas zu  bestimmen haben. Das i s t  ebenso buchstäblich wahr ,  
a l s  es heute auch unabweisbar notwendig geworden ist .  

Die reaktionäre Macht, d ie  s ich  - irn Besitz de r  staatlichen Mocht- 
mittel - gegen die kbens in te res sen  d e r  Massen und gegen den ge- 

C sellschaftlichen Fortschri t t  r ichtet ,  kann nur im revolutioiiiiren 
Machtkampf gebrochen werden. Die Lebensinteressen d e r  Massen, 
wie d e r  gesellschaftliche Fortschri t t  können nur gesichert  werden, 

L wenn die  bisher unterdrückte Klasse nach ihrem Siege iibcr d ie  Un- 
terdrücker diesen ihren Willen mit diktatorischer Gewalt aufzwingt. 
Unter Ausnutzung d e r  Staatsrnacht werden durch Abschaffung des  
Privateigentums an den Produktionsmitteln d ie  privaten Ausbeutungs- 
privilegien ein f ü r  al lemal abgeschafft. Dadurch allein wird für 
a l le  Menschen das gleiche Recht zum Leben, abe r  auch die  gleiche 
Pflicht zur  Arbeit geschaffen. Darin besteht d e r  Sinn de r  proleta- 
r ischen Herrschaft .  

Auch eine proletarische Diktatur bedeutet Gewaltanwendung. Aber 
s i e  ist  zum Unterschied zur  faschistischen eine Gewalt, d ie  fort- 
schrittlich wirkt. Sie verhält sich irn Vergleich zu d e r  faschistisch 
anowandten Gewalt wie das Messer  e ines  Chirurqen. das  einen .. . 
Eiterherd am Körper heraustrennt um das  Leben zu retten, zum 
Messer  des  Mörders, d e r  das  Lcben vernich d ie  proleta-  
r i sche  Klasse d ie  Macht erober t ,  e r r ichte t  s 'oleatrische * Staatsrnacht nicht s o  wie d ie  Bourgeoisie im Lriciirrl uer  allgemeinen 
Freiheit, sondern gesteht offen e in ,  daß von allgemeiner Freiheit 
s o  lange nicht d i e  Rede se in  kann, solange e s  irgendeine Herrschaft  
gibt. Auch d e r  parlamentarische Staat i s t  wie jeder andere  eine 
Maschine in den Händen d e r  herrschenden zu r  i?berdriickung d e r  be- 
herrschten Klasse. Aber d ie  proletarische Staatsgewalt dient dem 
genav entgegengesetzten Zweck wie die Staatsgewalt a l l e r  vorher-  
gehenden t lerrschaftsformen. Diese haben d e r  Aufrechterhaltung 
de r  Unterdrückung, d e r  Ausbeutung und Beherrschung d e r  groiien 
Volksmehrheit gedient, während die  proletarische Staatsgewalt ge- 
rade  umgekehrt d e r  Beseitigung jeder Möglichkeit fü r  Einzelne oder 
fü r  ganze Gruppen von Menschen zur  Ausbeutung anderer  Menschen 
dient. 

Nach d e r  Erfüllung dieser  Aufgabe wird d e r  proletarische Staat über- 
flüssig. Er verwandelt sich aus  e iner  Institution zur  Regierung 
von Personen zu e iner  Verwaltung von Sachen zur  Leitung 
d e r  gesellscliaftlich betriebenen Produktion: "Der Staat 
s t i rb t  ab".  Indem d ie  proletarischen Klasse  d ie  Macht ergre i f t  und 
die  Staatsgewalt dazu ausnutzt, die Produktionsrnittcl aus  Privat- 



besitz in gesellschaftliches Eigentum zu überführen, hardelt s i e  
nicht in ihrem speziellen Klasseninteresse,  sondern im Interesse  d e r  
übergroßen Mehrheit des  Volkes. Und .darum is t  d ieser  e r s t e  
Schrit t  d e r  proletarischen Staatsmacht gewissermaßen auch gleich-. 
zeitig d e r  letzte Akt des  Staates, d e r  sich a l s  Herrschaftsinstrument 

I 
überflüssig machen muß,wenn durch die  Abschaffung des  Privatei- 
gentums an Produktionsmitteln jede Ausbeutungsmöglichkeit ve.r- 
schwindet. Aber his d i e se  Möglichkeit geschaffen i s t ,  und s i e  wird * 
durch die  Angehörigen d e r  ehemals besitmnden Klassen hinausge- 
zögert ,  die auf ihre  Ausbeuterprivilegien nicht freiwillig verzich- 
ten, sondern s i e  mit  allen erdenklichen Mitteln, auch mit  Hilfe aus- 
ländischer Kapitalklassen zu verteidigen versucht,  übt d e r  prole- 
ta r ische  Staat se ine  Gewalt gegen die  Ver t re ter  d e r  alten Klassen- 
gesellschaft im Namen d e r  ungeheuren Mehrheit a l l e r  an e iner  so- 
zialistisch organisierten Gesellschait Interessierten aus. Dadurch 
kann d e r  proletarische Staat sich nicht nur auf d iese  Mehrheit 
rückhaltlos stützen, sondern kann und muß sogar  um se ine r  se lbs t  
willen, schon um sich gegen äußere Angriffe wirklich verteidigen 
zu können, diese Mehrheit zu d e r  Verwaltung des  proletarischen 
Staates und se iner  Wirtschaft heranziehen. Hier liegt die tiefe 
Wahrheit des  Wortes von Lenin, "daR d e r  proletarische Staat se ine  
Regierungsgeschäfte s o  vereinfachen muß, daß jede Köchin daran 
teilnehmen k m " ,  eine Wahrheit, d ie  wie viele andere  für Stalin 
e in  Ruch mit  sieben Siegeln bleiben mußte. Hier Liegt aber auch 4 
d e r  himmelweite Unterschied zwischen d e r  btirgerlichen Demokra- 
t ie ,  die nur eine Demokratie für d ie  Reiche? i s t  und d e r  prole- 
tarischen Demokratie, d ie  sich unterschiedslos auf a l le  stützen 
kann, d ie  zu ehr l icher ,  irn Interesse d e r  ganzen Gesellschaft  not- 
wendiger Arbeit bere i t  sind. 

Um diese  proletarische Demokratie zu verwirklichen, gibt e s  kein 
anderes  Mittel a l s  d i e  proletarische Diktatur, d i e  die Produktions- 
mittel fü r  ih re  eigene Aufgabe zur  Deckung des  Massenbedarfs 
wieder freimacht und damit d ie  Voraussetzungen fü r  eine von jeder 
Herrschaft  befreiten klassenlosen und harmonisch vereinten Mensch- 
heit schafft, d i e  dann in voller Freiheit leben kann. i 

Die wertvollen demokratischen Errungenschaften, d ie  s ich  das  
R o l e t a r i a t  in den kapitalistischen Ländern in jahrzehntelangem 
opferreichen Kampfe gegen den hartnäckigen Widerstand i h r e r  I 

pseudodemokratischen Bourgeoisie erober t  hat ,  müssen - wie e s  
das  deutsche Beispiel bewiesen hat  - unweigerlich verlorengehen, 
wenn die Arbeiterklasse diese Errungenschaften und ihre  Organi- 
sationen nicht a l s  Ausgangspunkt zum Kampfe fü r  eine wirkliche 
Demokratie benutzt: wenn s i e  nicht mit dem Ziel des  Sturzes d e r  



Bourgeoisieherrschaft und d e r  Aufrichtung de r  proletarischen Herr-  
schaft kämpft, d i e  mit  den Machtmitteln d e r  proletarischen Dik- 
tatur das  bisher Erkämpfte sichert  und erwei ter t  im Rahmen d e r  
proletarischen Demokratie. Folgt d i e  Arbeiterklasse dem Rat 
de r  illusionären Reformisten, dann wird s i e  bei d e r  Einhaltung des  

6.; Weges an  d e r  Seite ihrer  "drimokratischen" h r g e o i s i e  nur in 
e iner  faschistischen Diktatur - die d ie  logische Fortsetzung dieser  
Dourgeoisie-Demokratie i s t  - enden miissen. Besinnt sich aber  d i e  
Arbeiterklasse auf ih re  eigene Kraft - d e r  allein s ip  ihre  demokra- 
tischen Rechte, d ie  Schafiung i h r e r  Organisationen zu rlaiiken hat - 
dann wird s i e  das bisher unter d e r  Rourgeoisiehr'rrschaft Erreichte 
in de r  proletarischen Demokratie, zu d e r  d e r  W q  iiher di? proletari- 
sche Diktatur fiihrr, sieghaft verteidigen iind aushauen können. 

Ein klassenbewußter Proletarier  kann a lso  nicht nur ,  sondern er 
muR und zwar  unbedingt Anhänger d e r  Diktatur, allerdings de r  
proletarischen Diktatur bleiben, wenn er fiir d ie  Demokratie, d ie  
proletarische Demokratie und die  freien Gewerkschaften kämpfen 

"Die Demokratie kann nur von wirklich iilierzeugten Demokraten ver- 

i teidigt werden", sagen die  Reformisten. Und das  i s t  wahr. Aber 
d ie  Geschichte hat bewiesen, dai3 weder d e r  Bourgeoisie noch se in  
reformis t i scher  Lakai wirklich iiberzeugte Demokraten spin können. 

r Es is t  heute noch s o ,  wie k n i n  1905 sagte:  

"Ein wirklich konsequenter Kämpfer fü r  d ie  Demokratie 
kann nur das  Proletariat  sein. Das Proletariat  hat nichts 
m ver l ieren  a l s  se ine  Ketten, wird abe r  mi t  Hilfe d e r  
Demokratie die ganze Welt gewinnen!" 
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