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lichen Kampf mit rein gewerkschaftlichen

Mittein, wir lehnen jeden politischen

Charakter unseres Kampfes und jede Verquickung mit politischen Tendenzen und

Forderungen ab, Sie berief sich daftir auf

die Forderungen der Beamten: die noitige

Regelung der Gehaltsverha"ltnisse urn die

grof3e Spannung zwischen Einkommen und

Preisen der Lebenshaltung zu beseitigen,

auf die nbetige Sicherung des Achtstundentages, die Verhinderung einer Verldingerung der Arbeitszeit durch die sogenannte

Dienstbereitscha'ft bis auf 12 und sogar

15 Stunden.

Trotz des wirtschaftlichen Ausgangspunktes nahm der Streik sofort einen politischen Charakter an. Die Reichsregierung selbst pragte ihm  liesen Charakter

auf.  Vom  ersten Augenblick  der Erklairung des Streiks an behandelte sie ihn

als politische Aktion, als eine Revolte, die

sich gegen den biirgerlichen Staat selbst

kehre.  Noch bevor der Streik begann,

kaum daB3 er beschlossen, erlieB der

Reichsprasident Ebert eine Verordnung

gegen ihn auf Grund des ~ 48 der Weimarer Verfassung, der dem Reichsprasidenten das Recht gibt, Bestimmungen der

Verfassung aufzuheben. Die Verordnung

verbot den Streik, und die Polizeibehbjrden

gingen sofort mit den sckirfsten Mallregein gegen ihn vor. Der Polizeiprasident

von Berlin, ein Mehrheitssozialist wie

Ebert, der die rote Jakobinermuitze als

Streikfu"hrer beiseite geworfen hat, verfiigte sofort strengste Malnahmen, verbot

den Druck und die Verbreitung von Flugblittern, verordnete die Verhaftung von

Personen, die zurn Streik aufforderten,

beschlagnahmte die Gelder der Beamtenorganisationen, niclt bloB die Gelder, die

zur Unterstuitzung des Streiks dienten,

sondern auch die, die fuir soziale Wohifahrtszwecke bestimmt waren.

So erhielt- der Streik von vornherein

a:einen politischen Charakter. Er ging urn;~:-das Streikrecht der Beamten, urn emn poli

tisches Recht. Und wenn' die Streikleitung

auf der Ho"he ihrer Aufgabe gewesen ware,

haitte sie die entsprechenden Konsequenzen ziehen miissen. Dagegen begniigte sie

sich damit, gegen das Streikverbot und

gegen die Malregein der Polizei zu protestieren und zu kampfen. Sie spitzte jedoch den Streik nicht zu, wie es notwendig gewesen wa"re, zu einem Kampf

gegen die Regierung und gegen den kiurgerlichen Staat. Zu diesem Verhalten der

Streikleitung  trug  der andere Widerspruch bei, der sofort offenbar wurde. Der

Widerspruch zwischen den Arbeitermassen,

die instinktiv aus ibren Lebensn ten heraus

nach der Unterstiitzung des Streiks, nach

dem Kampfe draingten, die bereit waren,

handein zu wollen, auf der einen Seite, und

den  Gewerkschaftsorganisationen  oder

richtiger den Gewerkschaftsfiihrern auf der

anderen Seite. Der deutsche Beamtenbund, dem die Reichsgewerkschaft der

Eisenbahnbeamten angehbirte, lehnte den

Streik ab. Das gleiche tat der Vorstand

des Verbandes der Eisenbahnarbeiter und

Eisenbahnangestellten.  Die sogenannten.

Spitzenorganisationen  der  christlichen,

Hirsch-Dunckerschen und auch der freien

Gewerkschaften  und  des AFA-Bundes

verurteilten den Streik der Beamten. Besonders charakteristisch ist, daB3 der

Hauptvorstand des A. D. G. B. das Vorgehen  des Reichspra'sidenten  und  der

Polizeiorgane nicht etwa beantwortete

mit einem Aufruf an die Arbeiter zum

schiirfsten  Abwehrkampf,  sondern  erkliarte, durch Vertreter die Reichsregierung beeinflussen zu wollen, die Streiklage nicht durch die verfu'gten Malnahmen

zu verscha"rfen. Er betaitigte sich als

wohiwollender Schulmeister der Regierung, aber nicht als Fuihrer der Arbeiter

imn Klassenkampf. Genau so war die Haltung der S. P. D.

Unter den angedeuteten Umstiinden

war es nati~irlich von voruherein ausgeschiossen, daB3 es zu einem Generaistreik
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kam, der alle Widerstainde niedergeworfen

ha'tte. Der Streik hat trotz allem - und

das zeigt, wie kampfesreif die wirtschaftliche und politische Lage in Deutschland

ist - eine gewaltige Ausdehnung angenommen. Es erscheint wie ein Witz der

Geschichte, dalI ausgerechnet in dem

Augenblick, wo die Gewerkschaftsbuirokratie und die Fuiirer der I-Viehrheitssozialdemokratie im Namen des demokratischen

Staates den Klassenkampf abschwoiren,

daB in diesem Augenblick eine soziale

Schicht in den Mi"_assenkampi eintrat, die

ihn bisher verworten ilatte, aber durci die

kapitaiistische  Ausbeutung  gezwungen

wurde, ihnn zu iuhren. Der &-ampi wurde

von den risenbahnbeamten - Lokomotivlulirer, W eiclenstelier und -' ahrpersonai

mit grober tainnmtigieit aulgenomnmen,

jedoca nur in Aiordcteutsciland. LDie beainten in VV urttemberg blieben dem ýtreik

iern, weil die wurttembergische &egierung

versprach, itir die erhobenen 1'orderungen

Schritte bei der Reichsregierung zu untern.ehmen, Bei der Leichtglaubigkeit der

kleinbiirgerlichen Beamtenschichten geniigte

das Versprechen, sie von der Bewegung

zuriickzunaiten. in biaden war teiiweise

Streik, in Bayerni so gut wie nichts, nur ein

unbedeutender Anfang dazu. Dafii'r griff

der Streik iiber die Kreise der Eisenbahnbeamten hinaus und erfal~te die Eisenbahnarbeiter und Eisenbabnangestellten,

die im D. E. V. organisiert sind. Der 'Verbandsvorstand dieser Organisation hatte

seine tiefe Milibilligung uiber das,,ungewerkschaftliche V orgehen" der Reichsgewerkschaft ausgesprochen. Es erfolgte

eine Rebellion gegen iln, eine Reihe von

Lokalorganisationen beschlossen, in den

Streik einzutreten. So in Berlin, F~rankfurt, Chemnitz, Hamburg usw. Dadurch

wurde der Umfang des Streiks erheblich

erweitert, Die Postgewerkschaft Ibeschloli

den Streik fuir den Fall, daB der Kampf

der Eisenbahner tiber den 8. Februar hinaus dauern wuirde. In manchen Orten

traten andere Arbeiterkategorien in den

Ausstand.   So  wucls   die Zahl der

Kiimpfenden   weit u0ber  die - 200 000

streikenden Beamten hinaus; sie soil

gegen 800000 betragen haben. Am bedeutsamsten von den lokalen Streiks war

derjenige der stadtischen Arbeiter und

Angestellten Berlins, Er war zum Teil ein

Solidaritaitsstreik, der aus der ailgemeinen

irischen Kampiatmosphare heraus entstand, aber die sta-dtischen Arl'eiter und

Angesteliten Berlins hatten gleichzeitig

lur ihre eigenen Forderungen zu techten,

und das gegen den sozialdemokratischen

Magistrat. Ls ging ur die neuen  arife,

die Lohnkuorzung, die 'Verlangerung der

Arbei-tszeit, 'Verschlechterung cier Unlaubsverhaltnisse bringen und die itechte der

L3etriebsra'te und der Eunktiondre verkdirzen,

'X/ie die Situation war, erkliirten die

streikenden bjeamten vorn ersten i age an

ihre bereitschait, mit der Kegierung zu

verhandeln. Diese vertrat in ailerschnirster

Weise den brutalsten Unternemuuers-tandpunkt. Sie erkhirte, mit den Streikeenden

uberhaupt nicht verhandein zu wolien. Als

Mitteismanner erboten sich V ertreter den.i'iehrheitssozia'ldemokraten, der gewerkschaitlichen Spitzenorganisationen und

auch Vertreier der Unabhaingigen Sozialdemokratie.  Dieseiben Spitzenorganisationen, die niclt zum Kampfe aufgerui-en

hatten  gegen   das  verfassungswidrige

Streikverbot, erliefien nun einen Aufrul,

in dem sie in der scharfsten Weise den

Streik milibilligten, Sie erkiarten, es sei

unerlaubt, dab eine Sondergruppe ohne

vorhenige Verstaindigung mit alien in Betracht kommenden Gewerkschaftsorganisationen in einen Streik eintnete, der in

semnen Folgen die weitesten Bevoilkerungsschichten unld das Proletariat im besonderen in Mitleidenaschaft ziehe. ]Es sei unverzeihlich, dali der Streik in einem

Augenblick ausbrach, wo die Situation

des Deutschen Reiclies dem Ausl~nde
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gegenuber auflerordentlich gefahrenschwer

sei und so alles daran gesetzt werden

imnisse, Eberts deutsche Reichsregierung

nsch aulen hin als eine unantastbare

Autoritat und den deutschen Bourgeoisiestaat als Allerheiligstes  erseheinen  zu

lassen. Und kurzerhand befahf" der Aufruf, der Streik sei abgebrochen.

Genossinnen und Genossen! Das war

der blanke Verrat. Proletarische Massen

haben darauf geantwortet: Nun erst recht!

Der Kampf ging weiter, und neue,,Meuterer" gegen den Kapitalismus und seinen

Staat schiossen sich ihm an, Aber es ist

kein Zweifel, daB trotzdem die Erkhairung

des A. D. G. B. von grof3em Einfluf3 darauf

gewesen ist, daB der Kampf nicht zum

Generaistreik wurde und mit einer Niederlage der Streikenden endete. Infolge der

Stellungnahme  der   gewerkschaftlichen

Spitzenorganisationen und der Mehrheitssozialdemokraten, die zurn Tell durdh die

schwichliche Haltung der Unabhiingigen

Sozialdemokraten gedeckt wurden, konnte

es zu keinem weiter greifenden Kampfe

-kommen. Die Flut von Telegrammen,

Briefen, Delegationen, mit der die politischen Arbeiterpartelen und die Gewerkschaftsorganisationen geradezu bestiirmt

wurden, lieB darauf schlieien, daB groBe

Massen bereit waren, den Kampf aufzunehmen, in den Generaistreik zu treten,

Bei dieser Stimmung ware ein politischer

Streik groBen Stils hOichstwahrscheinlich

m8glich und erfoigreich gewesen, vorausgesetzt, daB es elne einheitliche, zielkiare,

entschlossene Leitung gegeben ha"tte, die

die sich regenden proietarischen Kra~fte:zusammengefaf3t, ihrem Kampfe Richtung

und Ziel gegeben butte.   Die kommunT istiache Partel hat vom ersten Tage des.:Streiks an sich bemiiht, entsprechend der

E~~inheitsfront, die bei den Kampfenden voib~anden war, auch eine* einheitliche Unters~;f~titzung des Streiks und einen einheitljchen,q xsenkam----f  herbeizufuren,,   Sie hatte

g~~r  leichzeitig  an die Vorstuinde des
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Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Mehrheitssozialdemokraten

und der Unabhaingigen Sozialdemokraten

gewandt. Sie schiug ihnen vor, zu Beratungen zusamrnenzutreten, ur sich gemeinsani dariiber zu verstandigen, weiche

Schritte zu unternehmen wiiren, ur zunaichst wenigstens die Auflebung des

Streikverbots, die Sicherung des Streikrechts der Beamten und Arbeiter durchzusetzen, Die Mehrheitssozialdemokraten,

die Gewerkschaftsbonzen haben ilberhaupt nicht geantwortet, und die Unabhtingigen Sozialderokraten antworteten,

wie es dem Wesen dieser Partel entsprach, Sie verwiesen darauf, daB ihre

Fraktion bereits einen Antrag im Reichstag eingebracht habe fu"r die Aufhebung

der verfassungswidrigen Verordnung des

'Reichsprdisidenten. Nach der Meinung

dieser weisen Thebaner war mit der parlarnentarischen Aktion alles getan, die

Kampfesm6glichkeit erschojpft,

Unter soichen Urnstiinden war es nicht

m6glich, daB3 der Streik politisch voll ausgewertet, ausgeweitet und einheitlich zu

einem kraftvollen politischen Kampf zusammengefalt werden    konnte,  Unter

soichen Umstaonden konnte natiirlich auch

die  Reichsregierung  gegeniiber  den

streikenden  Eisenbahnern  den  Scharfrnacherstandpunkt mit der gr6lBten Brutalitait und Tiicke aufrecht erhalten, Der

Kampf endete trotz aller,,Vermittler" mit

einer glatten Niederlage der Streikenden,

Es wird zwar behauptet, es sei ein Erfoig,

daB die Reichsregierung sich zu Verhandlungen herbeigelassen habe. Gewif, sie

hat verhandelt.  Aber mit wem?     Mit

Leuten, die fast alle mehr oder weniger

offen riickhaltlos auf ihrer Seite standen.

Sie hat es abgelehnt, mit den Streikenden

selbst zu verhandein. Zwei Vertreter der

Reichsg~ewerkschaft der Beamten wurden

erst zu den Verhandlungen zugelassen, als

diese abgeschlossen waren. Sie hatten

nichts weiter zu tun, Mls die Beschliisse der
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sogenannten, Vermittler"  entgegenzunehmen und dazu zu sagen: Danke schbin,

wir werden fU"r die Durchfiihrung sorgen.

Ebenso steht es mit der anderen angeblichen Errungenschaft: es soliten keine

Massenentlassungen   und   Massenmafregelungen stattfinden. Das steht auf dem

Papier. Es ist aber beschlossen worden,

daf3 auf disziplinarischem Wege gegen die

Fahrer und Schiirer des Streiks, gegen sogenannte Saboteure vorgegangen werden

soil. Den Streikenden ist es schlieflich

-verdammt gleichgiiltig, ob sie durch,,MaBregelungen" brotlos aus ihrer Stellung

fliegen oder auf dem Wege des Disziplinarverfahrens. Das bleibt gehupft wie gesprungen. DaB diese Disziplinarverfahren

trotz aller Versprechungen der Regierung

den Charakter von Massenmafregelungen

annahmen, das ging aus der Rede des

Ministers Groener, des,,Hundsfott-Groener" hervor. Es waren damals schon

gegen  700 Disziplinarverfahren  vorgesehen. Der Begriff,,Massen" ist delnbar:

offenbar faingt fu"r die Reichsregierung die

Massenmal3regelung noch nicht einmal an,

wenn 20-30 000 Eisenbahner aufs Pflaster

geworfen werden, wie es neuen Meldungen

nach  geschieht.  Massenmafregelungen

grofTen Umfangs wolite der sozialdemokratische Magistrat von Berlin durchfiihren. Ueber die Gehaltsregelung und

die Arbeitszeit der Eisenbahner soil spater

verhandelt werden. Die Regelung der

Arbeitszeit soil nicht mehr durch ein besonderes Gesetz ffur die Eisenbahner erfolgen, sondern nur auf Grund eines allgemeinen Gesetzes. In der Praxis kommt

es auf das gleiche hinaus, ob ein Eisenbahner 12 bis 15 Stunden dienstbereit sein

soil auf Grund eines besonderen Eisenbahnergesetzes oder eines aligemeinen

Gesetzes. Emn Vorteil dieser Vertagung

der Regelung waire nur unter einer Bedingung mbiglich, deren Verwirklichung

wir energisch anstreben, fuir die wir aber

leider keine Buirgschaft haben. Niimlich

unter der Voraussetzung, daB das deutsche

Proletariat sich soweit revolutionir auif

sich selbst besinnt, daB es das drohende

Gesetz zur Verlingerung der Arbeitszeit

zerreilt, durch seinen Kampf zur Unmoglichkeit macht.   Sonst bleibt alles

beim alien, d. h. nicht einmral beim alten!

Die -Arbeitszeitverlaingerung, die schon

jetzt in der Praxis besteht, wird gesetzlich

festgelegt werden, der Achtstundentag,,'die Errungensehaft der Novemberrevolution", auch gesetzlich beseitigt.;~

k

Es muB hier betont werden, dal die

Reichsregierung, wie die mehrheitssozialdemokratischen und gewerkschaftlichen

Fiihrer, die das getreue Echo der Regierung waren, ihre verraterische Haltung

durch diese kiihne Theorie rechtfertigten:

dieser Streik ist kein Kampf zwischen

Arbeit und Kapital. Die Eisenbafrner

haben sich vielmehr erhoben als Sondergruppe, fu"r enges Sonderinteresse gegen

die Ailgemeinheit des Volkes, vertreten

durch den demokratisch-parlamentarischen

Staat. In diesem Kampf darf der Staat

nicht als Besiegter auf der Strecke bleiben,

hatte der,,Vorwairts" erkliirt. Der Bourgeoisiestaat  sollte fiber Ausgebeutete

triumphieren. Diese schimpfliche Melodie,

wurde auch in den Verhandlungen vor

dem Reichstag gesungen. Der Reiclskanzler Wirth sprach wie der selige

Stumm, wie der verfiossene Wilhelm II. als

Oberscharfmacher, sprach von der Revolte der Beamten, von Aufstand, von

Aufruhrbewegung. Er liel keinen Zweifel

darfiber, daB die Regierung entschlossen

sei, die Forderungen der Eisenbahner nicht'

zu erfijilen, und daf sie ihnen insbesondere

das Streikrecht versage. Er bestritt, daB1

die Paragraphen der Verfassung, in denen;-.

die Koalitionsfrejheit festgelegt ist, auch,

den Staatsbeamten das Steikrecht gibe.1 -Ein Staat sei verloren, der seinen Beamten

und seinen Angesteliten das Streikrecht

gewd-hre. Die Parteien haben sich ent..

sprechend ihrer Stellungnahme wihrend"



~:i ~ "'-~:--~

"ha;,~i: ~~~:~ -

t,

ai":

6r

CLARA ZETKIN

des Streikes verhalten. Die Mehrheitssozialisten haben das Streikrecht der Beamfen preisgegeben, obwohl es heute noch

in ihrem Programme steht. In einem

demokratischen Staat sei nur in besonderen -Ausnahmefaillen den Beamten der

Streik erlaubt. Die U. S. P. hatte ihre

eigene Haltung, die niemand iiberraschte,

der den Charakter dieser Partei kennt.

Im Anfang kritisierte die,,Freiheit" scharf

die  Verstolle  der  Reichsgewerkschaft

gegen die,,Grundregeln des gewerkschaftlichen Kampfes", sie mil3billigte den

Streikbeschlul, der im Gegensatz zu alien

Regeln der gewerkschaftlichen Taktik erfolgt sei. Aber sie fibersal oder woilte

nicht sehen, daB die Reichsgewerkschaft

sicherlich weniger aus Unerfahrenheit, als

aus bo-ser Erfahrung heraus gehandelt

hatte. Die Forderungen der Beamten

waren vor Monaten scion Gegenstand der

Verhandlungen zwischen den gewerkschaftlichen  Spitzenorganisationen  und

der Regierung gewesen. Sie waren durch

ein  schlechtes  Kompromil    verraten

worden. Die Spitzenorganisationen waren

von dem Stand der Dinge unterrichtet. Sie

woilten keinen Streik; ihre Zustimmung

dazu nachsuchen, das hdtte bedeutet, von

vornherein die Sache der Beamten auf die

lange Bank resultatloser Verhandlungen

zu schieben. Erst als die Sicherung des

Streikrechts Mittelpunkt des Kampfes

wurde, entschlol3 sich die U. S. P., diesem

ihre Sympathie zuzuwenden. Sie trat entschieden fu"r das Streikrecht der Beamten

ein und nalm   den Kampf gegen Eberts

Ausnahmeverordnung auf. Sie fiihrte ihn

aber bezeichnender Weise nicht etwa als

Kampf gegen die Regierungspolitik fiberhaupt, sondern nur gegen das Verhalten

der Regierung in diesem besonderen Falle.

Urn zusammenzufassen: Die Mehrheitssoziialdemokraten und die Gewerkschaftsfiihrer betrachteten den Streik von vornherein als emn Verbrechen gegen den Staat.

Von ~der Auffassung beherrscht: der Staat

bin ich, der Staat ist meine Anteilnahme

an der Regierungsgewalt, ist die Aufrechterhaltung der einen Regierungsfront, der

Bourgeoisie gegen das Proletariat.  Die

UT. S. P. dagegen faf3te das Verhalten der

Regierung als einen vereinzelten Siindenfall auf, allerdings als den zweiten, nach

dem Steuerkompromif. Sie verzichtete

a-uf das, was Pflicht war: den Streikenden

und den deutschen Arbeitern zum BewuBtsein zu bringen, daB die Haltung der

Regierung keine zufallige war, sondern

ein zwangshaiufiger Ausdruck ihrer gesamten Politik, der Tatsache, daB es eine

Regierung  der   Bourgeoisie  ist,  eine

Stinnesregierung, die zwar als dernokratisch firmiert ist und in der Sozialdemokraten sitzen, die aber die GeschaUte der

Besitzenden besorgt.

Beachtung verdient es, daB in der

Streikbewegung die K. A. G., die doch der

K. P. den Wind aus den Segeln nehmen

will und deren drittes Wort die grofle

sozialrevolutioniire Arbeiterpartei ist, sich

meines Wissens nicht gezeigt hat und

nichts von sich hat hojren lassen. Es war,

als ob diese Partei nicht bestiinde, Das

hat seinen Grund darin, dalI sie bis jetzt

keinen Boden unter den breiten Massen

gefunden hat. Sie hat ihre Anhainger in

kleinen Kreisen von Literaten und Funktionairen, ihr fehlt, was einer revolutioniren Partei Kraft und Leben gibt, der

Zusammenhang mit den Massen. Sicherlich, die K. A. G. wird post festum eine

scharfe Kritik an dem Verhalten der kommnunistischen Partei wahrend des Streiks

uiben und eine Menge von Ratschliigen auf

Lager haben, wie sie es besser hiitte

machen ko-nnen. Die Tatsache aber bleibt

bestehen, da13 sie selbst nicht aktiv in den

Kampf eingegriffen hat.

Die kommunistische Partei trat vom

ersten Tage an mit grbillter Energie in Zeitungen, Flugbliittern, Versammiungen usw.

fflr die Streikenden emn. Sie hat sich dabei wohi gehuitet, ihre eigenen Kampfes
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losungen den Streikenden aufdriingen zu

wollen. Sie hat keine Gelegenheit versiumt, diese Losungen unter die Massen

zu tragen, hat aber nicht verlangt, dal3 die

Streikenden sie zu ihren Karpfesobjekten

machen. Sie blieb sich bewuBt, daB3 das

gegenwairtig  ausgeschlossen  gewesen

ware. Wir haben den Massen gezeigt,

welch schreiender Widerspruch besteht

zwischen der demokratisch- sozialistischen

Etikette der Regierung Wirth und ihrem

Wesen als Werkzeug der Interessen der

Bourgeoisie. Wir haben den Massen zum

Bewuftsein gebracht, daB der Streik seine

tiefste Ursache hat in dem Zerfall der

kapitalistisehen Wirtschaft, des bu"rgerlichen Staats, daB er zu einem Kampf

gegen die Regierung und den Staat selbst

werden mufite.  Wir haben die Streikenden darauf hingewiesen, daB ihre wirtschaftlichen Forderungen nur unter einer

Bedingung verwirkllcht werden kijnnten.

Ihre Ablehnung erfolgte mit der Begriindung: Der Eisenbahnbetrieb muB wirtschaftlich gestaltet werden. Das Budget

des Reiches muB ins Gleichgewicht

kommen, urn das Ansehen der Regierung

bei der Entente zu heben, was im Hinblick auf die Reparationsfrage wichtig ist.

Wir haben die Massen dariiber aufgeklairt,

daB die Wirtschaftlichkeit des Eisenbahnbetriebs nicht auf Grund von Hungergehiltern und langer Arbeitszeit, kurz, gesteigerter Ausbeutung der Eisenbahner

erzielt werden diirfe. Grundlage dafiir sei

die Uebernahme der Kohien- und Eisenerzwerke durch den Staat unter der Kontrolle der organisierten Arbeiter, Angesteliten und Beamten. Wir haben nachgewiesen, daB diese MaBregel, wie das

Skreikrecht,  nur  durchgesetzt werden

kann durch cben sckirfsten Kampf gegen

die Regierung, durch den Sturz dieser

Regierung und die Aufrichtung einer

Arbeiterregierung. Als Voraussetzung

eines erfoigreichen Kampfes haben wir die

proletarische Einheitsfront betont.

Die kommunistische Partei hat dank

ihrer energischen, einheitlichen und vorsichtigen Taktik erleicht, daB sie auf

breitester Front festen Zusammenhang mit

proletarischen Massen gewonnen hat,

Mehr noch, daB sie auch Zusammenhang

gewonnen   hat   mit kleinbiirgerlichen

Schichten. Das Vertrauen zu ihr hat sich

erheblich gefestigt. Aulerdem hat unsere

Organisation Mitglieder gewonnen, unsere

Presse viele Leser.  Die Auflage der,,Roten Fahne" hat sich genau verdoppelt.

Wir werden diesen Gewinn nicht in vollem

Umfange halten kbnnen, aber ein bedeutendes Mehr an Lesern wird doch bleiben.

Vor allem aber ist durch die entschlossene,

feste und kiuge Haltung der Partei im

Streik das politische Ansehen der Kommunisten stark gestiegen. Zugleich hat

sich gezeigt, da3 trotz der jiingsten inneren

Wirren die Partei wieder gefestigt dasteht, beseelt vom selben Geist und

Willen. Beweis dessen: trotz der abgerissenen Verbindung waren - von wenigen

Ausnahmen abgesehen - Aeuferungen

und Handlungen der einzelnen i5rtlichen

Organe durchaus einheitlich.

Es liegt auf der Hand, daB wir die

Erben sein werden der Summe von Verlrauen, das die M. S. P. und namentlich

die Spitzenorganisationen infolge ihres

schimpflichen Verrates verloren haben.

In manchen Orten haben ganze Gruppen

von Eisenbahnern ihre Mitgliedsbiicher

der S. P. D. zerrissen. Hunderte sind aus

ihr ausgetreten. Das gleiche gilt nicht nur

von den Gewerkschaften der Eisenbahner,

die gegen den Streik waren, sondern

auch von den Gewerkschaften anderer

Arbeiterkategorien.  Diese  Erscheinung

ist der Ausdruck der ungeheuren Empbirung uiber das verraiterische Verhalten

des A. D. G. B. WCir nelimen selbstverst~ndlich alle mit Freuden auf, die sich

waihrend des Streiks entschlossen haben,

unserer Partei beizutreten. Wir tun, was

wir kbnnen, sie zu schulen und zu be...c.

-r~~~:~;s~
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wulten Kommunisten zu machen. Was:aber -die Massenflucht aus den Gewerk'.schaften anbetrifft, halten wir es fir

unsere Aufgabe, ihr entgegenzuwirken.

Nach unserer Auffassung liegt es im Interesse der Roten Gewerkschaftsinternationale, daB gerade die Aufs~issigen, die

revolutionar gesinnten Mitglieder in den

Gewerkschaften bleiben, ur mit grsBerer

Energie gegen die Gewerkschaftsbiirokraten und fur die Revolutionierung der

Organisationen zu kdimpfen.

Die konmunistische Partei hat praktische Mal3regeln ergriffen, ur in engster

Fiihlung mit den erwachenden Schichten

der Beamten zu bleiben, nicht bloB der

Eisenbahner, der Postangesteilten, sondern

auch der Lehrer, der Justizbeamten usw.

Die deutsche Wirtschaft ist derart aus den

Fugen, daB sie auf dem normalen Wege

biirgerlicher Staaten dem Reiche nicht

mehr die Mittel liefern kann, seine Staatsskiaven nach ihrem gewohnten Standard

of Life zu erhalten. Daraus entspringt die

steigende Garung bei alien Beamtenarten.

Es ist Tatsache, dali der Streik der Eisenbahner fast in alien Kreisen der gesamten

Beamtenschaft grolie Sympathie gefunden

hat, Es ist bezeichnend, daB bei der

Schupo (Schutzpolizei) von dem Vorsitzenden einer ihrer Organisationen zur Streikunterstiitzung  aufgefordert worden ist:

jedes Mitglied soilte zur Unterstiitzung der

Streikenden 20 Mark spenden. Am dritten

Tage des Kampfes wurden 121000 Mark

von der Schupo fu"r die Streikenden abgeliefert.  Posten der Schupo vor den

Versammlungslokalen, die so iiberfiillt

waren, dal sie zu Demonstrationen wurden - h"itte der Kampf liinger gedauert,

so wa""re es sicher zu gewaltigen Stralienkundgebungen gekommen - also, Posten

_:.~der  Schupo erklirten  den Streikenden:,,\Wir tim Euch nichts, wir sind mit Euch,

*_:,Euch  darf nichts geschehen/'

D'': ties ist emn Symptom dafiir, daB3 nicht

lnur die kapitalistische Wirtschaft in

Deutschland verfijilt, sondern daB3 auch

der Staat erschiittert ist. Unsere Partei

mu13 deshaib bestrebt sein, aufriittelnd,

vorantreibend,  politisch  fiihrend, kurz,

revolutionierend in jenen Schichten zu

wirken. Es gilt, die Macht, den Apparat

des Bourgeoisiestaates weiter zu zerriitten und unbrauchbar zu machen fur die

Zwecke, die Werktaitigen in Ausbeutung

und Unterdriickung zu halten. Wir gehen

niclt wie andere, wie auch die K. A. G.,

von der Auffassung aus, dali der Kapitalismus eine Renaissance erlebt, und daB das

Proletariat nichts Besseres tun kbgnne, als

auf dem Boden der buirgerlichen Gesellschaft Reformhiitten zu bauer. Wir erachten es als unsere Pflicht, den Sturz des

Kapitalismus, der biirgerlichen Ordnung

zu beschleunigen. Wir lenken die Aufmerksamkeit der Massen auf diese Tatsache, wir lenken sie darauf, dali das

deutsche Proletariat sich nicht durch die

Demokratie der Ebert-Republik narren

lassen darf. Die Schaffenden diirfen sich

auch nicht durch die Mahnung tauschen

lassen: Ibr mii3t euch ducken, ihr mitiBt

opfern, miillt bluten, damit die Erfiillungspolitik der demokratischen Regierung

Wirth in der Reparationsfrage durchgefiihrt werden kann. Wir anerkennen, daB

jede deutsche Regierung die Forderungen

erfijilen muli, die aus dem Versailler Vertrag hervorgehen, solange das Proletariat

in Frankreich noch nicht, revolutioniir vereinigt mit dem Proletariat Deutschlands

und anderer Liinder, diesen Pakt zerreilien kann. Aber die Frage ist nicht die,

6b die Reparationsforderungen erfiillt werden, sondern, auf wessen Kosten das geschieht,  Die Mehrheitssozialdemokratie

hat bereits durch das Steuerkompromi4^

ibre Zustimmung dazu ge~eben, dali es

nicht die Besitzenden in D~eutschland sind,

die fuir die Reparationsforderungen aufkommen miissen, sondern dali diese

Riesenlast~en auf die breiten Volksschichten

abgewdlzt werden.
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DIE LEHREN DES DEUTSCHEN EISENBAHNERSTREIKS

Das bedeutet Verscha"rfung der Ausbeutung, der Knechtschaft des Proletariats.

Deshaib miissen in niichster Zeit weitere

Ka-impfe der Massen mit elementarer Gewait ausbrechen. Der Streik der Eisenbahner war in seiner Art der erste, aber,

wenn nicht alle Auzeichen triigen, wird er

nicht der letzte sein. Gr"Bfere und sehr

weittragende Streikbewegungen kojnnen

folgen. Wie weit sie gehen werden, dar"iber 10f3t sich nicht prophezeien. Aber,

Genossinnen und Genossen, objektiv sind

die Vorbedingungen gegeben, daB das

deutsche Proletariat den Kampi gegen die

Bourgeoisie mit aul3erster Energie aufnelmen muf Es geht ur Leben und

Sterben  im  buchst"iblichen  Sinne  des

Wortes. Das deutsche Proletariat muB in

den Kamnpf treten, muf3 ihn durchhalten

nicht bloB fU"r den Sturz der jetzigen Regierung und die Einsetzung einer Arbeiterregierung. Das sind nur die ersten Schritte

auf seinem Weg zur Eroberung der politischen Macht und zur Aufrichtung seiner

Diktatur. Es mufi den Weg gehen, den vor

ihm das russische Proletariat gegangen ist.

Die Situation in Deutschland gleicht einer

Alpenlandschaft, wo der Fliigelschlag eines

kleinen Vogels hinreicht, ur eine Lawine

ins Tal herabdonnern zu lassen. Sie ist

mit Ziindstoff iiberladen, Niemand weil3,

*was der AnstoB sein kann, daf3 platzlich

wieder eine gewaltige Bewegung der

Massen emporflammt, Wer hditte z. B. geglaubt, dal3 die Ermordung Erzbergers die

Massen in leidenschaftliche Bewegung

setzen werde. Und wer habtte geglaubt, daB

die Eisenbahnbeamten einen Kampf wagen

wiirden, der soich frische Atmosphaire der

Kampfbegeisterung in die deutsche Arbeiterschaft brachte! Genossinnen und Genossen, trotz der Niederlage, mit der der

Streik geendet hat, ist er nicht umsonst

gewesen. Er bedetitet emn Vorwiirts. Denn

wenn auch keine materiellen Errungenschaften zu buchen sind, so haben doch die

Massen, die im Streik gestanden, ihre

Macht kennen gelernt, sie haben das stoize

Gefiihl, sich gegen den Kapitalismus aufgelehnt, gegen ihn gekdimpft zu haben.

Ganz abgesehen von der ungeheuren Erbitterung, die. der Ausgang des Streiks bei

ungeziihlten Tausenden zuriickgelassen hat.

Viele sind aus seitkerigen,,Stiitzen" des

Bourgeoisiestaats zu Feinden, zu kiinftigen

Stiirzern dieses Staates geworden. Unter

den Peitschenhieben der wirtschaftlichen

No5te wird der Kampfeswille breiter proletarischer Massen bald wieder aufflammen,

Die durch den Streik geschaffene Situation ist von widerspruchsvollem Einfluf auf'

unser Streben nach der proletarischen Einheitsfront. Es ist kein Zweifel, daB die

Haltung unserer Partei wiihrend des

Streiks unserer Losung der proletarischen

Einheitsfront in den werktaitigen Massen

auflerordentlich viel Sympatbie verschafft

hat, und niclt bloB platonische Sympathie.

Unsere Losung hat entschieden an Kraft

gewonnen, sie wird in steigendem MaBe

Wirkiichkeit. Weil das der Fall ist, waichst

der Widerstand gegen die proletarische

Einheitsfront bei den Mehrheitssozialisten

und bei den Gewerkschaftsfiihrern. Fu"r

diese ist die Einheitsfront eine Frage von

politischem Leben und politisehem Tod.

Mit der proletarischen Einheitsfront ist es

unvereinbar, daf3 die Mehrheitssozialisten

und Gewerkschaftsfiihrer mit jedem mo8glichen biirgerlichen Kreti und Pleti zusammen in der Regierung sitzen, daB sie

dort die Befehle von Stinnes ausfiihren.

Das miissen wir im Auge behalten, und urnsomehr bestrebt sein, den Widerstand von

oben durch die Kampfeskraft von unten zu

iiberwinden. Denn, Genossinnen und Genossen, es ist heute wie vor 40 Jahren

meine Ueberzeugung, daB alle lebendige,

alle schbpferische, politische Kraft nicht

den Massen von 9ben herab anbefohien

werden kann, daB sie vielmehr miit el'emeiitarer Gewalt von unten hervorbrechen und

nach oben wifken muB3. So bin ich auch:

uiberzeugt, daB alles Straiuben und alle~

~n A
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Widerstinde gegen die proletarische Einheitsfront von seiten der politischen und

gewerkschaftlichen Fiihrer, die heute in

Wirklichkeit das stiirkste schiitzende Bollwerk der kapitalistischen Profitwirtschaft

und des biirgerlichen Ausbeutungsstaates

sind, dank dem Driingen der Massen zusammenbrechen miissen.

Fu"r unsere Partei ergibt sich aus dieser

Situation, daB wir festhalten miissen an

der Taktik, die uns der III. Kongrel3 der

Kommunistischen Internationale zur Pflicht

gemacht hat. Die Lage ist derart, daB sie

sich also kennzeichnen laf3t: Alles ist mbjglich, nichts ist sicher. Wir miissen deshalb

jederzeit bereit sein, aber wir diirfen nie

die Geduld, den Mut verlieren. Wir miissen

die Massen bereit machen, jeden Augenblick auf dein Posten zu sein zu raschem

Vorstol3. Die K. P. D. muf3 immer einen

Schritt vor den Massen stehen, ur ihnen

LEO TROTZKJ

den Weg zu zeigen - zu h6herer Erkenntnis, stiirkerer Kampfesentschlossenheit und

gr"Bl3erer Opferfreudigkeit. Aber sie darf

nie die Fiihlung verlieren mit den breiten

Massen hinter ihr. Bei der gegenwairtigen

Streikbewegung haben wir mit groflem Erfoig diese Taktik geUibt. Ich bin iiberzeugt,

daBl, wenn die Weiterentwicklung der Verhijitnisse uns in naher Zukunft grofle

Kaimpfe bescheren wird - ich sage,,bescheren", weil es eine ErlOsung fuir uns in

Deutschland und f Ur das gesamte' internationale Proletariat sein wird -, wenn das

deutsche Proletariat sich endlich wieder

revolutiondr kaimpfend erhebt, so wird die

grof3e Stunde kein kleines Geschlecht finden. Es wird eine kommunistische Partei

auf den Schanzen stehen, die ihrer historischen Aufgabe in vollem Umfange gewachsen ist.

Clara Zetkin.

Zwuiscf5en Imperialismus und J:ýevoluion.

Zur Frage der georgiscfen Demokraflie.)

Von dem    f Ur die Konferenz in Genua

festgesetzten Termin trennen uns - ir

Augenblick, da diese Zeilen geschrieben

werden - weniger als drei Wochen.

Welcher Zeitraum uns von der Konferenz

selbst trennt, das weill offenbar noch niemand. Der diplomatische Kampf ur die

Konferenz ist in engster Weise mit der

politischen Agitation ur Sowjetruffland

verflochten. Zwischen der Diplomatie der

Bourgeoisie und ihrer Sozialdemokratie

bleibt   im    Grunde    genommen     die

Arbeitsteilung aufrecht erhalten, die Diplomatie betreibt offizielle Intrigen, die Sozialdemokratie macht die offentliche Meinung

') Dieser Artikel bildet die Einleitung zu dem

neuen Buche des Genossen L, Trotzki:,,Zwischen

Imperialismus und Revolution. Die Hauptfragen

der Revolution an dem Einzelbeispiel Georgiene".

gegen die Republik der Arbeiter und

Bauern mobil.

Was will die Diplomatie? Dem revolutiondiren  Ruffland  einen   mbglichst

schweren Tribut auferlegen; es zwingen,

mbglichst viele Reparationen zu zahlen;

die Schranken tes Privatbesitzes auf dem

Sowjetterritorium mijglichst weit spannen;

den ausliindischen und russischen Finanzleuten, Industriellen und Wucherern miiglichst viel Privilegien iiber die russischen

Arbeiter und Biauern verschaffen.  Was

friiher als Deckmantel dieser Forderungen

diente -,,Demokratie",,,Recht",,,Freiheit" - das hat die bourgeoise Diplomatie

heute beiseite geworfen, wie der Kaufmann das Packpapier von einem     Stuick

Stoff beiseite wirft, wean er seine Ware
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vorzeigen, handeln und nach Arschin abmessen muf.

Aber in der bourgeoisen Gesellschaft

geht nichts verloren. Die Papierhiille, genannt,,Recht", geht in die Verfiigungsgewalt der Sozialdemokratie jiber; das ist

ihre Ware, sie handelt hiermit. Die Zweite

Internationale - und was von ihr gesagt

wird, gilt auch fiir den Schatten, den sie

in Form der Internationale Zweieinhalb

nach links wirft, ist aus alleri Kraiften

bemiiht, den Arbeitern zu beweisen, daB,

da  die  Sowjetregierung,,Recht"  und,,Demokratie" nicht einhailt, die werktiitigen

Massen RuBlands keine Unterstiitzung

in ihrem Kainpfe gegen die Weltwucherer

verdienen.

Unsere  Nichtachtung  in   bezug  auf,,Recht" und,,Demokratie" haben wir am

stirksten, wie bekannt, bei der Oktoberrevolution gezeigt. Gerade sie ist ja unsere

Erbsiinde. Im Laufe der ersten Jahre versuchte die Bourgeoisie, die sozialistische

Revolution mit dem Schwerte auszurotten.

Jetzt beschrainkt sie sich darauf, wesentliche kapitalistische Verbesserungen an ihr

vorzunehmen. Der Kampf geht um die Ausmale derselben.

Die Zweite Internationale m6chte jedoch

die Konferenz zu Genua fiir die Wiederherstellung von,,Recht" und,,Demokratie"

ausniitzen. Man sollte meinen, daB hieraus ein ganz bestimmtes Programm folgen

mii3te:  die,,usurpatorische",,,diktatorische",,,terroristische"  Regierung  der

Sowjets nicht nach Deutschland hereinzulassen, sondern die demokratischen Reliquien der konstituierenden Versammlung

dorthin zu schaffen. Aber eine derartige

Behandlung der Frage waire zu liicherlich

und wiirde sich auch mit den praktischen

Schritten der Bourgeoisie kreuzen. Die

Zweite Internationale erhebt auch am allerwenigsten auf die Rolle eines verriickten

Ritters der Demokratie Anspruch. Sie ist

nur ihr Sancho Pansa. Sie wagt die Frage

nicht in ihrem vollen Umfange aufzu

werfen. Sie mochte nur ein klein wenig

Nutzen daraus ziehen.

Die Losung des Kampfes um einen

kleinen demokratischen Nutzen ist gegenwirtig Georgien. Der Sowjetumsturz fand

dort erst vor einem Jahre statt. In Georgien hatte die Partei der Zweiten Internationale die Macht in den Hiinden. Die

menschewistische Republik schwankte ftrtwiihrend zwischen Imperialismus und proletarischer Revolution hin und her, indem sie

bei dem ersteren Schutz suchte oder ihn

gegen die letztere unterstiitzte. Darin besteht aber auch die Rolle der gesamten

Zweiten  Internationale.  Das menschewistische Georgien hat mit seinem eigenen

Untergang seine Beziehungen zur Gegenrevolution biif3en miissen. Aber auch der

Zweiten Internationale droht unvermeidlich das gleiche Schicksal. Was Wunder,

wenn der Kampf der internationalen Sozialdemokratie um das,,demokratische" Georgien eine Art von symbolischen Charakter

bekommen hatI

Doch haben zugunsten der Pratensionen

der georgischen Menschewiki die erfinderischsten Kopfe der Zweiten Internationale

kein einziges Argument aufzustellen vermocht, das nicht schon tausend Mal von

den Verteidigern der,,demokratischen"

Rechte, den Miljukow, Kerenski, Tschernow, Martow, ausgeniitzt worden wiire.

Es besteht hier keinerlei prinzipieller Unterschied. Die Sozialdemokraten prisentieren

uns jetzt in octavo, was die vereinigte

Presse des Imperialismus uns in folio

prisentierte. Es ist nicht schwer, sich hiervon zu iiberzeugen, wenn man den Beschlu3

des Exekutivkomitees der Zweiten Internationale, Georgien betreffend, zur Hand

nimmt.

Der Text des Beschlusses verdient Beachtung. Der Stil ist nicht nur fiir einen Menschen, sondern auch fiir eine Partei bezeichnend. Hiren wir nun, in welchem

politischen Stil die Zweite Internationale

mit der proletarischen Revolution ipricht:

/

A    /Il
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I. Das Territorium Georgiens

wurde von den Truppen d erMo skauer Regierung besetzt, die in

Georgien eine Macht aufreclterh"alt, die seiner Bev0'lkerung

v er h a B3 t i s t, u n d s i e er s c h e i n t in

den Augen des Proletariats der

ganzen Welt als -die einzige P erson, die verantwortlich ist f ur

die Vernichtung der georgischen Republik und fUr das terroristischeRegime, das in diesem Lande errichtet wurde,

Hat etwa niclt die reaktiondere Presse

der ganzen Welt im Laufe von vier Jahren

gegeniiber der Sowjetfoderation dasselbe

behauptet? Sprach sie nicht davon, daf3 die

Maclt der Sowjets der Bevbolkerung RuBlands verhaf3t sei und sich nur durch das

militiiriscl - terroristiscle  Regime  lalte?

Hielten wir da niclt Petrograd und Moskau

mit Hilfe,,lettiscler, chinesischer, deutscler

und   bascbkiriscler Regimenter"?  Verbreitete da Moskau nicht,,gewaltsam" die

Sowjetmaclt in der Ukraine, in Sibirien,

am Don, im Kubangebiet, in Asserbeidshan?

Wenn jetzt die Zweite Internationale dem

von uns zuriickgeschlagenen Gesindel Wort

fu*r Wort die gleichen Plrasen, speziell in

bezug auf Georgien, nachschwd"tzt - indert

das dann etwa ilre Natur?

IH Die Vera n two r t 1 i cli k e i t d er

Moskauer Regierung hat sich

nach den kiirzliclen Ereignissen noch verdoppelt, im besonderen aber nach den Proteststreiks,    die   von    den   Arbeitern (?) veranstaltet und mit

Gewalt unterdriickt wurden,

wie    dies    von     reaktioniiren

Regierungen gemaclt wird.

Ja, die revolution0re Regierung Georgiens hat die menscliewistisclien Spitzen

"'~\:I(:'der Eisenbalinbiirokratie, die Beamten und

fZ weil~en Of fiziere, die keine Zeit melir zur

Fluclit hatten, mit Gewalt daran~ gehindert,

die Arb~eiter- und Bauernregierung zu:   abotierenl.  Anlii~lich dieserr Repressalien

LEO *TROTZKJ

sclreibt Merrheim, ein ziemlicl bekannter,

kiimmerliccher Lakai des Imperialismus in

Frankreicl, von,,Tausenden" von georgischen Biirgern, die ilre Wohnstiitten verlassen mul3ten.,,Unter diesen Fliicltlingen"

-  wir zitieren iin wbrtlicl -,,befindet

sich eine ungeheure Anzahl von

Offizieren, von ehemaligennBeamten der Republik und alle

Fliihrer der Volksgarde". Das ist

gerade jener menschewistiscle Apparat,

der im Laufe von drei Jalren die revolutiondren Arbeiter und die sicl ununterbroclen

auflelnenden Bauern unterdriickt hat und

der nach dem Sturz der Mensclewiki eine

bereitwillige Waffe der Restaurationsversuche der Entente blieb. DaB die revolutionjire Regierung Georgiens mit der sabotierenden Biirokratie schroff abgereclnet

hat, das geben wir voll und ganz zu. Das

gleice liaben wir aber auf dem  ganzen

Territorium der Republik getan. Die Erricltung der Herrsclaft der Sowjets in

Petrograd und Moskau stiefl zu allererst

auf den Versuch eines Eisenbahnerstreiks

unter der FUiihrung der menschewistischsozialrevolutioniiren Eisenbalnbiirokratie.

Indem wir uns aiuf die Arbeiter stiitzten,

sprengten wir diese Biirokratie, siiuberten

sie und untersteilten sie der Maclt der

Werktdtigen.  Das reaktioniire Gesindel

der ganzen Welt erlob aus diesem Anlaf

ein Geschrei iiber unseren barbarisclen

Terrorismus. Das gleicle Welgesclrei wird

jetzt naci dem Muster des reaktioniiren

Gesindels, nur in bezug auf Georgien, von

den sozialdemokratisclen Fiihrern wiederholt. Wo ist denn da eine Veriinderung

eingetreten?

1st es aber niclit verb iiffend, dao die

soziialdeinokratisclien Fiihrer iiberliaupt ihre

Zunge riiliren kannen, um von einer Unterdriickung der Arbeiterstreiks durcli Gewalt als von einer Methode des Vorgeliens,,reaktionairer Regierungen" reden zu

kbinnen? Oder wissen wir etwa niclit, wer

der Zweiten Internationale angeliirt? Noske

und Ebert sind ilire fiilirenden Mitglieder.
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Oder sind sie etwa ausgeschlossen worden?

Wieviel Arbeiterstreiks und Aufstiinde

Ihaben sie unterdriickt? Sind sie etwa nicht

die Henker von Rosa Luxemburg und Karl

Liebknecht? Oder ist es nicht der Sozialdemokrat   H6rsing,  ein  Mitglied  der

Zweiten Internationale, der die Miirzbewegung in Deutschland provoziert hat, ur

sie im Blut zu ertrdnken?  Und wie steht

es mit den letzten, den allerneuesten MaB3 -nahmen des Sozialdemokraten Ebert gegen

den Eisenbahnerstreik in Deutschland?

Oder sieht etwa das Exekutivkomitee

von London aus nicht, was auf dem Kontinent vorgeht? In diesem Falle sei es

uns aber gestattet, Henderson ehrerbietigst

zu fragen, oh er nicht Geheimer Rat der

Krone waihrend des Osteraufstandes in Irland im Jahre 1916 war, als die kboniglichen

Truppen Dublin zerstoIrten und 15 Irliinder

erschossen,  darunter  den    Sozialisten

Connolly, der vorher bereits verwundet

war? Hat vielleicht Vandervelde, der ehemalige Vorsitzende der Zweiten Internationale, der kleine geheime Rat einer kleinen

Krone, die russischen Sozialisten wdhrend

des Krieges nicht aufgefordert, sich mit

dem Zarismus auszusiihnen, der bis zum

Hals im Blute der Arbeiter und Bauern

watete und bald in ihm ertrank? Moiissen

wir die Beispiele noch vermehren? Walrlich, den Fiihrern der Zweiten Internationale steht die Verteidigung des Streikrechts

ebenso zu Gesichte wie Judas Ischariot

das Predigen der Treue.

III. In jenem Augenblick, da

die Moskauer Regierung ilre

Anerkennung durch die ander e n St a a t e n v e rlan g t, m ii 13 t e s i e,

wenn sie will, daB ilre eigenen

Rechte beachtet werden, sich

mit der gleichen        Achtung      zu

den Rechten anderer Viilker

v e rhalt en     u~nd    n ic ht    di e

elementaren Prinzipien verletzen, auf denen der Verkehr

zwischen zivilisier ten Valkern

beruhen soll."

Der politische Stil ist bezeichneud ffir

die Partei, ffur ihre Seele. Der letzte Punkt

ist die hichste Errungenschaft der Zweiten

Internationale. Wenn Sowjetrufland Anerkennung (durch wen?) erreichen will, so

muf3 es mit der gleichen Achtung (was fuir

einer denn?) sich zu den Reclten anderer

Vb-lker verhalten und nicht - dies merke

man sich - die elementarsten Prinzipien

verletzen, auf denen der Verkehr zwischen

zivilisierten Vb-lkern beruhen soll (sollI).

Wer hat dies geschrieben? Wir wuirden

sagen, daB dies Longuet selbst geschrieben

hat, wenn er nicht in die Internationale

Nr. 21/2 ilbergesiedelt waire. Vielleicht 1st es

Vandervelde, der scharfsinnige Jurist der

belgischen Krone? Oder Mister Henderson,

inspiriert von seiner eigenen Sonntagspredigt in der religioisen Versammlung der,,Bruderschaft"?  Oder vielleicht Ebert in

seinen Mufestunden? Es ist geradezu notwendig, dies fuir den Historiker des Autors

der unvergleichlichen Resolution festzustellen. Wir zweifeln natiirlich nicht daran,

daB der Geist der Zweiten Internationale

kollektiv gearbeitet hat. Wer aber war der

erwahlte Kanal, durch den das Eitergeschwiir  dieses  Kollektivgedankens  zum

Durch-bruch gelangt ist?

Doch kehren wir zum Text zuruick. Ur

von  den   bourgeoisen, imperialistischen,

sklavenhdlterischen Regierungen  (ur  sie

gerade handelt es sichi) anerkannt zu

werden, mul3 die Sowietregierung,,die

Prinzipien nicht verletzen" und mit der

gleichen Acltung,,sich zu den Rechten

anderer V8lker verhaltens, mit welcher.0.

ja mit welcher,,Achtung" denn eigentlich?

Vier Jahre lang haben die imperialistischen Regierungen den Versuch gemacht,

uns zu stiirzen. Sie haben uns nicht gestiirzt. Ihre  4konomische Situation  ist

hoffnungslos. Ihr gegenseitiger Kampf hat

sich bis zum auluersten zugespitzt. Sie

sahen sich genatigt, zu Sowj etruBland in

Beziehungen zu treten, urn seiner Rohstoffe, seines Mlatrktes und der Zahiung~en

willen. Indem Lloyd George hierzu auf~
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forderte, erkliirte er Briand, daB die internationale Moral ein Einverstiindnis nicht

nur mit den Riiubern des Ostens (Tiirkei),

sondern auch mit den Raubern des Nordens (SowjetruBland) zulaf't. Ueber das

saftige Wort Lloyd Georges sind wir nicht

gekrd""nkt.' In dieser Frage nelmen wir

seine offenherzige Formel voll und ganz an.

Ja, wir halten es fu"r mogglich, fu"r zuliissig

und fU"r notwendig - innerhalb gewisser

Grenzen -, sich auch mit den imperialistischen Riiubern sowohl des Westens, als

aiuch des Ostens in Kompromisse einzulassen.

Indem ein KompromiB uns Verpflichtungen auferlegt, muI3 es zu gleicher Zeit

unsere Feinde zwingen, auf bewaffnete Angriffe gegen uns zu verzichten. Das ist die

Bilanz des vierjaiohrigen offenen Kampfes,

soweit sie sich vorlijufig iibersehen ldiBt.

Zwar ist es ricltig, daB auch die hourgeoisen Regierungen eine Anerkennung,,der elementaren Prinzipien, auf denen der

Verkehr zwischen zivilisierten Vbilkern beruhen soll", verlangen. Aber diese Prinzipien haben nicits mit den Fragen der

Demokratie und der nationalen Selbstbestimmung gemein. Man verlangt von uns

in trockenem Tone, daB wir die Schulden

anerkennen sollen, die der Zarismus gemacit hat zur Unterdriickung eben desselben Georgiens, Finnlands, Polens, aller

Randgebiete und der werktiitigen Massen

von Grof3ruf3land selbst. Man verlangt

von uns auch noch eine Ersetzung der Verluste der privaten Kapitalisten, die unter

der Revolution zu leiden hatten. Es kann

nicht geleugnet werden, daI3 die proletarische Revolution fu"r mancher Leute

Tascien und Geldbeutel verlustbringend

war, jener Leute, die sich selbst fur das

Allerheiligste jener Prinzipien halten, auf

denen,,der Verkelir zwischen den zivilisierten Viilkern beruht5. Hiervon wird in

Genua und an anderen Orten die Rede

sein. Von welcien Prinzipien aber

sprecien eigentlich die Fiihrer der Zweiten

Internationalel Von den r~iiuberischen

LEO TROTZKJ

Prinzipien des Versailler Friedens, die

vorldiufig die gegenseitigen Bestimmungen

der Staaten bestimmen, d. h. von den

Prinzipien Clemenceaus, Lloyd Georges

und des Mikado? Oder sprechen sie

in ilrer listig ausweichenden Sprache von

jenen Prinzipien, auf denen der Verkehr

zwischen den Wiolkern woll beruhen soll,

aber nicht beruht?  Warum   stellen sie

diese dann als Bedingungen unserer Aufnahme in die ehrwuirdige,,Familie" der

heutigen imperialistischen Staaten auf?

Oder sie wollen, daB wir noch heute die

Waffen strecken und dem Imperialismus

das Feld raiumen, und gehen hierbei aus

von Erwiigungen dariiber, wie morgen die

gegenseitigen Beziehungen der Vb0lker zueinander sein werden?  Wir haben aber

einen solcien Versuch -vor dem Angesicht

der ganzen Welt vorgenommen. WVahrend

der Brest-Litowsker Verhandlungen haben

wir unsere Entwaffnung offen vorgenommen. Hat das etwa den deutschen

Militarismus davon zuriickgehalten, in

unsere Grenzen einzufallen? Und hat da

vielleicit die deutsche Sozialdemokratie,

die Stiitze der Zweiten Internationale, die

Fahne des Aufstandes erhoben? Nein, sie

blieb die Regierungspartei des Hohenzollern.

In Georgien regierte die kleinbufrgerliche

Partei der Menschewiki.   Heute regiert

dort die Partei der georgischen Bolschewili. Die Menschewiki stu"tzten sich auf

die materielle Hilfe des europdischen und

des amerikanischen Imperialismus. Die

georgischen Bolsciewiki stuitzten sici auf

die Hilfe Sowjetrufflands. Auf Grund

welcher Logik will dann die sozialdemokratische Internationale den FriedensschluB

zwischen der Sowjetfbideration und den

kapitalistischen Liindern von der Bedimgung der Wiedererstattung Georgiens an

die Mensciewiki abhiingig machen?

Die Logik ist schlecht, das Ziel aber ist

klar. Die Zweite Internationale wollte und

will den Sturz der Sowjetmacht. Sie hat

in dieser Ricitung alles in ihren Kraiften
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Liegende getan. Diesen Kampf hat sie gemeinsam mit dem Kapital unter der Fahne

der Derokratie gegen die Diktatur gefiihrt.

Die Arbeitermassen Europas haben sie aus

dieser Stellung zuriickgeschlagen, indem sie

ihr nicht gestatteten, offen gegen die

Sowjetrepublik zu kampfen. Jetzt hat die

Sozialdemokratie, indem sie Georgien als

Vorwand benutzt, den Kampf erneuert.

Die werktatigen Massen der ganzen Welt

haben sofort das Streben an den Tag gelegt, die russische Revolution als Ganzes

zu nehmen, und hierin stimmt ibr revolutionairer Jnstinkt, nicht zum ersten Mal, mit

der obersten theoretischen Vernunft jiberein, die uns lehrt, dal3 man die Revolution

mit ilirem Terrorismus und ihren Grausamkeiten, dem Kampf ur die Persanlichkeit

und der Zertreten der Personlichkeit, nur

aus der materiellen Logik ihrer inneren

Beziehungen heraus verstehen kann, nicht

aber auf dem Wege der Bewertung ihrer

einzelnen Teile und Episoden nach der

Preisliste des Rechtes, der Moral oder

Aesthetik, Der erste grof3e theoretische

Kampf,   den  der   Konmunisnus   zum

Schutze des revolutioniiren Recites der

Diktatur und ihrer Methoden geliefert

hat, hat seine Friichte getragen.  Die

Sozialdemokraten haben endgiiltig von den

Methoden des Marxismus und sogar von

seiner Plraseologie Abschied genommen.

Die deutschen Unabhiingigen, die italienischen Sozialisten und ihresgleichen haben,

von ihren eigenen Arbeitern in die Enge getrieben, die Diktatur,,anerkannt", um ur

so deutlicher ihre Unfahigkeit zu zeigen, f ur

sie zu  kampfen.   Die kommunistischen

Parteien sind gewachsen und zu einer

Macht geworden. Aber in der Entwicklung

der proletarischen Revolution hat sich eine

starke Verzsgerung gezeigt. Ihr Sinn und

ihre Bedeutung ist von dem Dritten Kongress der Kommunistischen Internationale

deutlich genug aufgezeigt worden. Die

Kristallisierung des revolutioniiren Bewuf3tseins, in Form des WJ~achstums der

kommnunistischen Parteien, war begleitet

von einer Ebbe der elementar revolutionaren Stimmungen der ersten Nachkriegsperiode. Die bourgeoise 6ffentliche Meinung ist wieder zum Angriff jibergegangen.

Ihre Hauptaufgabe bestand darin, den Revolutionsrausch zu vernichten oder wenigstens zu triiben.

Es begann eine grandiose Arbeit, in der

die grobe und schreierische Liige der Bourgeoisie viel weniger Nutzen gebracht hat

als die sorgfiiltig ausgewaihlten Wahrheitssplitter.  Durch  den Kundschafterdienst

ihrer Zeitungen hat sich die Bourgeoisie

durch die Hinterhbife an die Revolution

herangemacht. Wiflt ihr, was eine proletarische Republik ist? Das sind Lokomotiven, die an Asthma leiden, das sind

Typhuslaiuse, das ist die Tochter eines bekannten ehrwuirdigen Advokaten in einer

ungeheizten Wohnung, das ist der Menschewik im Gef ingnis, das sind ungereinigte

Aborte. Das also ist die Revolution der

Arbeiterklasse! Die bourgeoisen Journalisten haben der ganzen Welt die Sowjetlaus durch das Mikroskop gezeigt. Mistress

Snowden hat es nach ihrer Riickkehr von

der Wolga an die Themse vor allem fu"r

ihre Pflicht gehalten, sich 6jffentlich zu

jucken. Das ist beinahe zu einer Zeremonie geworden, vermitteist derer die Vorziige der Zivilisation vor dem Barharentum

symbolisiert werden. Doch wird hiermit

die Frage noch nicht erschbpft. Die Herren

Informatoren der bourgeoisen 6ffentlichen

Meinung sind an die Revolution - von

hinten herangetreten, zudem mit einem

Mikroskop bewaffnet. Einige Einzelheiten

haben sie mit grofer, sogar iibermiifliger

Sorgfalt betrachtet. Das aber, was sie betrachtet haben, ist nicht die Revolution des

Proletariats.

Doch ist schon die Uebertragung der

Frage in die Ebene unserer wirtschaftlichen

Schwvierigkeiten und der unsere Lebensweise betreffenden Unordnungen ein

Schritt vorw~irts. Von den eintbinigen und

nicht sehr gescheiten Gespraichen uiber die

Vorziige der kohstituierenden Versarnm
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lung im Vergleich zur Macht der Sowjets

ist die bourgeoise 6iffentliche Meinung gewissermafen zum Verstehen dessen iibergegangen, daB wir existieren, die konstituierende Versammiung abet nicht existiert

und nicht existieren wird. Die sachlichen

Anklagen gegen die Transportunordnungen

und andere Unordnungen kamen in gewisser Weise der Anerkennung der Sowjets. de facto gleich und hielten zudem die

Linie unserer eigenen Beunruhigungen und

Bemu"hungen ein, Anerkennung bedeutet

abet unter keinen Umstagnden Versi"hnung.

Sie bedeutet nur, daf3 an Stelle des mif3 -gliickten entschiedenen Angriffes der Stellungskrieg getreten ist. Wir erinnern uns

immer noch daran, wie wiihrend des groflen

Schlachtens an der deutsch-franz i3sischen

Front der Kampf sich zuweilen plotzlich

rings ur irgendeine,,WaldwairterhUitteA'

konzentrierte. Tm Laufe einer Reihe von

Wochen wurde die Hiitte taiglich in den

Bericlten der Stiibe erwiihnt, Im Grunde

genommen bedeutete der Kampf ur die

Hiitte nur einen Versuch, die zum Stillstand gekommene Front zu durchbrechen

oder wenigstens dem Feinde mbiglichst viel

Schaden zuzufilgen.

Inden die bourgeoise 6jffentliche Mieinung den Krieg gegen uns auf Leben und

Tod weiterfiihrte, kiammerte sie sich

natiirlicherweise an Georgien, gleichsam

wie an jene,,Waldwarterhiitte", die im

gegenwartigen Stadium des Stellungskampfes an der Reihe war. Lord Northcliff, Huysmans, Gustave Herve, die regierenden rumainischen Banditen, Martow,

der Royalist Leon Daudet, Mistress Snowden und ihre Schwiigerin, Kautsky und sogar Frau Louise Kautsky (s.,,Wiener

Arbei1erzeitung") - kurz alle Geschiitzk I~ ~ laliber,.iiber. die die bourgeoise  bffent~'-;  liche Meinung verfiigt, haben sich zum

Schutze des demokratischen, loyalen,

s; treng neutralen Georgien vereinigt.

~::  Und nun beobacliten wir einen auf den

ersten Buick unerkilirlichen Riickfall in die

Ra-:8serei: alle jene Beschuldigungen - poli

tische, recltliche, moralische, strafrechtliche - die friiher gegen das Sowjetsystem

als ganzes gericltet wurden, werden jetzt

gegen die Sowjetmacht in Georgien mobil

gemacht. Es stelit sich heraus, daf gerade

bier, in Grusien, die Sowjets den Voikswillen nicht zum Ausdruck bringen. Und

wie ist es in Grol3rufland? 1st denn die

Sprengung der konstituierenden Versammlung durch,,lettische und chinesische Regimenter" schon vergessen? 1st denn nicht

schon lIingst bewiesen, daB, da wir nirgends

bodenstiindig sind, wir iiberall,,von auf3en

her" (M!) eine bewaffnete Macht einfiihren

und die allersolidesten demokratischen

Regierungen mit all ihrer Bodenstandigkeit zum Teufel hinausfegen? Gerade damit fingen Sie doch an, meine Herren!

Gerade deshaib prophezeiten Sie den Sturz

der Sowjets nach einigen Wochen: sowohi

Clemenceau zu Beginn der Versailler Verhandlungen, als auch Kautsky zu Beginn

der deutschen Revolution. Warum aber

ist jetzt nur von Georgien die Rede?

Darum etwa, weil Giordania und Zeretelli

in der Emigration wohnen? Was aber ist

mit den anderen: den Musavatisten aus

Asserbeidshan, den armenischen Daschnaken, der kubanischen Rada, dem Donkreis, den ukrainischen Petijuraleuten, den

Martow und Tschernow, den Kerenski und

Miljukow? Warum wird den georgischen

Penschewiki ein soicher Vorzug vor den

aus Moskau gewilirt?   Fulr die georgischen Menschewiki verlangen sie Wiederherstellung der Macht, flit die Moskauer

nut erne Veratnderung der Behinderungsmafnahmen. Das ist nicht sehr logisch,

das politische Ziel abet ist nut allzu deutlich. Grusien ist ein neuer Anla3 fu-r eine

Mobilmachung der Feindschaft und des

Hasses gegen uns in dem in die Lainge gezogenen Stellungskrieg. Das sind die Gesetze des Ersch~pfungskrieges. Unsere

Gegner wiederholen in octavo dasselbe,

womit sie in folio emn Fiasko erlitten

haben.
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Dadurch wird in bedeutendem Mafe der

Inhalt und -Charakter unserer Arbeit bestimmt. Wir mul3ten von neuem jene

Fragen durchnehmen, die bereits ihre prinzipielle Auslegung gefunden haben, im besonderen in unserem Buche,,Terrorismus

und Kommunismus".1) Wir strebten diesmal danach, moglichste Konkretheit zu

erreichen, Die Aufgabe bestand darin, an

einem Einzelbeispiel die Wirkung der

I-Iauptkraifte unserer Epoche zu zeigen. An

der Geschichte   des,,demokratischen"

Grusiens versuchten wir die Politik der

regierenden sozialdemokratischen Partei

zu verfolgen, die genotigt war, ihren Weg

zwischen Imperialismus und proletarische

Revolution zu legen. Wir wollen hoffen,

daB gerade die detaillierte Konkretheit

der Darstellung es uns ermOiglicht hat, die

inneren Probleme der Revolution, ihre Bediirfnisse und ihre Schwierigkeiten dem

Verstaindnis eines Lesers niiher gebracht

zu haben, der keine direkte revolution"are

Erfalrung hat, aber daran interessiert ist,

sich soiche zu erwerben.

Wir verweisen im Text nicht immer auf

die Quellenangaben: das wiire fU"r den

Leser, besonders den ausliindischen, zu ermiidend, da es sich ur russische Ausgaben

handelt. Jene, die unsere Zitate nachpriifen und sich vollstaindigere dokumentarische Daten verschaffen wollen, verweisen wir auf folgende Broschiiren:,,Dokumente und Materialien zur Aul3enpolitik

Transkaukasiens und Georgiens", Tiflis

1919;,,Die Russische Sozialistische FOiderative Sowjetrepublik und die Georgische

Demokratische Republik und ihre gegenseitigen  Beziehungen",  Moskau   1922;

Macharadse:,,Die Diktatur der menschewistischen Partei in Georgien", Moskau

1921; Meschtscherjakow:,,Im mensche*) L. Trotzki: Terrorismus und Kommunismus

(Anti-Kautsky), Verlag der Kommunistischen Internationale (Carl Hoym Nachf. Louis Cahnbley,

Hamburg). 161 Seiten. Preis 8.- Mark (Org. 5.60).

K,
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wistischen Paradies", Moskau 1921; J.

Schaffir:,,Der Biirgerkrieg in RuIland und

das menschewistische Georgien", Moskau

1921; vom gleichen Verfasser:,,Die Geheimnisse des menschewistischen Zarenreiches", Tiflis 1921, Die zwei letzten

Broschiiren beruhen auf der Verarbeitung

eines Teiles der Materialien, die von der

Spezialkommission der Kommunistischen

Internationale in Grusien' und in der Krim

gefunden wurden. Aulerdem benutzten

wir die Archive der Volkskommissariate

fulr auswiirtige Angelegenheiten und fur

Milita-rwesen.

Unsere Darlegung, ebenso wie unsere

Quellen kojnnen auch nicht in dem entferntesten Grade auf Vollsta"ndigkeit, Anspruch erheben. Die wertvollsten Materialien sind fu"r uns unzugiinglich: das sind

die von der ehemaligen menschewistischen

Regierung iiber die Grenzen geschafften

kompromittierendsten Dokumente, ebenso

wie die Archive der entsprechenden Institutionen GroBbritanniens und Frankreichs,

beginnend vom November 11918.

Wenn man diese Dokumente gewissenhaft sammein und herausgeben woilte, so

wiirde sich eine sehr lehrreiche Chrestomatie f Ur die Fiihrer der Internationale 2

und 21/2 ergeben. Trotz aller Schwierigkeit

der Finanzlage der Sowjetrepublik wiirde

ihre Regierung zweifellos die Unkosten

ihrer Herausgabe auf sich nehmen. Es

braucht gar nicht erwa*hnt zu werden, daB

sie sich unter der Bedingung der Gegenseitigkeit verpflichten  wu"rde, fuir eine

ebensolche Ausgabe alle jene Dokumente

der staatlichen Sowjetarchive ohne Ausnahme zu iibergeben, die sich auf Grusien

beziehen. Wir befiirchten sehr, daf3 unser

Vorschlag nicht angenommen werden wird.

Nun, so werden wir warten miissen, bis

sich andere Wege finden, um das Geheime

offenbar zUi machen. Schliefflich wird emn

soldier Tag kommen.

Moskiau, 20. F~ebruar 1922.

Leo Trot&kL

Jr
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iVeiferes   ur Taklik cer Einieilsfronf.

Einige von unseren Freunden und Feinden deuten die neue Taktik der Kommunistischen Internationale, die Taktik der Einheitsfront, als Aufgeben der Hoffnungen

auf die Weltrevolution. Im Westen, besonders in Deutschland, setzt man eine

Legende in Umlauf, als wenn unter uns

Meinungsverschiedenheiten  iiber  diese

Frage bestiinden. So schreibt man z. B.

dem Genossen Trotzki die Ansicht zu, daB

die internationale proletarische Revolution

in das Gebiet der Ueberlieferung gehbre,

daB die Aussichten auf die internationale

proletarische Diktatur im Zusammenhang

mit der angeblich beginnenden wirtschaftlichen Wiederbelebung verbiassen.

Die Gruppe Levi z. B., die in Berlin eine

Wochenzeitschrift herausgibt, fiihrt fort,

die Rede des Genossen Trotzki auf dem

III, KongreB stiickweise zu verOiffentlichen,

und versucht auf diese Weise das von ihr

Gewiinschte herauszukombinieren. Es muI3

betont werden, dal die Rede des Genossen

Trotzki auf unserem Parteitag der Legende

uber unsere angeblichen Meinungsverschiedenheiten ein fu-r allemal ein Ende macht.

Man beruft sich auch auf den in der

Nummer 19 der,,Kommunistischen Internationale" verbjffentlichten Aufsatz des

Genossen Pawlowski, Aber dieser Aufsatz konstatiert keineswegs eine Ueberwindung der Weltkrise, in ihm ist nur gesagt,

daBf in manchen Liandern,,der tote Punkt

augenseheinlich iiberwunden ist". Der Bericht desselben Autors fUir den Novembermonat bringt schon viel pessimistisehere

Anschauungen zum Ausdruck.

In unseren Thesen ist vollkommen klar

gesagt:,,Die w~eltwirtschaftliche Krise versch"rft sich".  Und  diese Behauptung

widerspricht keinesfails der Tatsache, dafi

in diesem  oder jenem Lande, in diesem

loder jenem Monat eine zeitweilige Besserung eintritt. Im Grollen und Ganzen wird

die Verschiirfung der Krisis von allen halbw\pegs ernsthaf ten Beobachtern bestiitigt.

Nehmen wir z. B. Frankreich. Mit jedem

Tage wird es deutlicher, dali dieses ungeheuer reiche Land eine Finanzkrise durchmacht, die vom Bankrott nicht weit entfeint ist.

Wir haben gelegentlich auch die folgende

Deutung unserer Thesen gehbjrt: Die internationalen Imperialisten seien im Begriff,

nach der Aufteilung Chinas - von der auf

der Konferenz in Washington die Rede

war - auch Ruliland unter sich zu teilen.

Die Lage waire gefiihrlich, und daher kitten

wir zu der Parole der Einheitsfront gegruff en.

Diese Deutung ist durchaus falsch. In

der Tat. War denn die Lage SowjetruBlands im Jahre 1919 weniger ge a~hrlich?

Trotzdem strebte die Kommunistische Internationale gerade 1919 allenthaiben eine

durchgreifende Spaltung an. Man rief uns

damals von allen Seiten zu: Ihr vernichtet

Euch selbst, Ihr siigt den Ast ab, auf dem

Ihr sitzt! Longuet schrie: Wir sind fugr die

Sowjetmacht und Ihr schlielit uns aus, ohne

zu  begreifen, daB  Ihr unsere Einheit

braucht, damit Ilr an der Macht bleibt.

Wir   antworteten  damals allen  diesen

Leuten: Ihr irrt, liebe Freunde, wenn Ihr

glaubt, daB wir alle internationalen Fragen

vom  Gesichtspunkte  eines  besonderen,,Kreml-Interesses"  betrachten, -  noch

mehr, Ihr verleumdet uns. Selbstverstaindlich streben wir danach, daB die Macht in

Ruliland in den Hainden der Arbeiterklasse,

in den Hainden unserer Partei bleibt, aber

wir wiirden keinen Schritt in dieser Richtung tun, wenn wir sehen wiirden, daB damit die Interessen der Arbeiterklasse irgend

eines anderen Landes geschiidigt wiirden.

Wenn wir diese oder jene Direktiven erteilen, so denken wir nicht daran, uns

selbst noch einige Zeit zu halten, -  wir

denken an die Interessen der Arbeit~er aller

Lander. Und von diesem Gesichtspunkte

ausgehend, haben wir j etzt die Ueberzeugung gewonnen, dali die Parole der Emn1'.  4
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heitsfront von den aligemeinen proletarischen Interessen diktiert ist.

Und wenn wir uns j etzt den mit der

Durchfiihrung unserer Thesen verkniipften

einzelnen praktischen Fragen zuwenden,

so miissen wir hervorheben, daB gerade die

Frage unseres Verhltnisses zu den Menschewisten in Rul~land von unseren Genossen am meisten mil3verstanden wird.

Einer der hier auftretenden Genossen

suchte diese Frage mit dem Hinweis auf

das Beispiel der ungarischen Kommunisten

zu beantworten, Aber dieses Beispiel ist

ganz haitlos. Nachdem sie die Macht ergriffen, vereinigten sich unsere ungarischen

Genossen mit den Menschewisten zu einer

gemeinsamen Partei. Aber das ist gerade

ein Beispiel daffir, wie die Taktik der Einheitsfront nicht durchgefiihrt werden

darf,

Ich habe selbstverstiindlich nicht die Absicht, unsere ungarischen Genossen zu beschuldigen; sie hatten allzu gewichtige

Griinde, die sie zwangen, diese. Fehier zu

begehen, und der Hauptgrund war - die

Schwaiche der kommunistisehen Partei in

Ungarn. Wir befinden uns in anderen

Verhijitnissen, und daraus ergibt sich die

Notwendigkeit auch einer anderen Taktik,

Nein, hier gilt nicht das ungarische, sondern unser russisches Beispiel, und zwar

aus j ener Zeit, als wir urn die Macht

ka mpfend die vielen Millionen der Bevolkerung auf die Revolution vorbereiteten.

Dieses Beispiel zeigt: es gab eine Periode,

in der wir gezwungen waren, gemeinsam

mit den Menschewisten vorzugehen und

mit ihnen gewisse Vereinbarungen zu

treffen, die wir dann.l sten, urn sie zu einer

bestimmten  Zeit und ver1inderten  Urst~nden von neuem zu schlief3en. Diese

Erfalirung der russischen Vergangenheit

verdient, dal3 wir ernsthaft darfib~er nachdenken. Wliir konnt~en in einer bestimm~ten

Phase unseres revolutionairen Weges mit

den Menschewisten Hand in Hand gehen.

Unsere gemeinsame Arbeit mit den Menschewisten dauerte jalairelang. Es gab einze
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Zeit, in der wir mit Martow in ein und der.selben Partei waren und an demselben

Redaktionstisch safen. Es gab eine Zeit,

in der wir ein gemeinsames organisatorisches Komitee hatten, und es kar eine

Zeit, in der wir, mdchtig geworden, eine

Reihe von Menschewisten ins Gef"ngnis

setzen multen. Als in-den breiten Massen

noch die Illusionen lebendig waren, daB

man ohne einen bewaffneten Aufstand auskommen kb-nne, daB alles dies mit einer

Koalition zu machen sei, daB eine vereinigte

Arbeiterpartei schon imstande walre, der

Arbeiterkiasse ein ertraiglicheres Leben bei

billigen Preisen zu verschaffen, als ins

politische Leben neue Schichten eintraten,

in denen der noch unentwickelte menschewistische Bazillus keimte, - damals lag

es in unserem Interesse, mit den Menschewisten unter dem Druck dieser Massen

Waffenstillstiinde und zeitweilige Vereinba~rungen zu schlief3en, ur den neuen

Arbeiterschichten auf diese Weise zu

zeigen, daB der Menschewismus unrecht

hat, daf3 es auBer dem von uns eingeschlagenen Wege keinen anderen gibt und auch

niclt geben kann.

Und wie steht es j etzt bei uns in Ru13 -land? - werden manche fragen. MuB3

man    die Menschewisten   legalisieren?

Zweifellos werden die Fiihrer der II, Internationale und Amsterdams uns sagen:,,Haben Sie die Giite, vor taillen Dingen die

in Ihren Gefiingnissen sitzenden Mensohewisten zu befreien." Aber sie k6nnen vieles

sagen. Jeder ehrliche Arbeiter-Menschewist ist uns wert und wilikommen. Aber

wir sagen, daB unsere gegenwa"rtige Lage

von derjenigen anderer Liinder durchaus

verschieden ist, In den seltenen Augenblicken, in denen die Menschewisten bereit

sind, gegen die Bourgeoisie vorzugehen,

ist eine Vereinigung mit der mensciewistischen Partei mijglich. Und unter weichen

Umstiinden kiinnte das b~ei uns geschehen?

Auf der Grundlage der Organisation vonStreikbewegungen gegen die Sowjetmalcht,

der Unterstiitzung des Kronstiidter Auf
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okndes' wie das die Menschewisten voriges

EtlIhjahr versucht haben?  Das ist der

<   Grund, weshalb sich unsere Lage von derjenigden anderer Liinder radikal unterscheidet. Wir haben die Macht errungen,

es ist uns gelungen, die besten Elemente

der Arbeiterkiasse von den menschewistischen und anderen antiproletarischen Parteien loszureiflen. Mit der neuen bkonomischen Politik ist es uns gelungen, eine geschiossene Front der Arbeiterkiasse auf

der Grundlage der Unterstiitzung der

Sowjetmacht   herzustellen.  Irgendeine

Vereinigung mit den Menschewisten wiire

bei uns einfach gegenstandslos und unm~glich. Davon kann nicht die Rede sein.

Und aile haimischen Fragen, die man uns

in den internationalen Arbeiterversammlungen stellen wird, werden wir in gleicher

Weise offen und riickhaltlos beantworten.

Wir werden sagen: Ja, in jenen L indern,

wo die Bourgeoisie und Kleinbourgeoisie -

letztere von den Menschewisten gefiihrt -

noch am Ruder steht, dort werden die

Menschewisten zuweilen, wenn die GroI3 -bourgeoisie allzu aggressiv wird, geneigt

sein, die Arbeiterkiasse zu unterstiitzen.

In soichen Fallen werden wir bereit sein,

uns mit den Menschewisten zu verstindigen. In jenen Laindern aber, wo die Macht

von der Arbeiterkiasse ausgeiibt wird,

wo die Menschewisten eine offenkundig

gegenrevolutioniire Kraft sind, wo sie versuchen, einen organisierten Kampf gegen

die Diktatur des Proletariats zu fiihren,

dort miissen' wir entschlossen gegen sie

kfimpfen, Die Arbeiter Deutschlands und

anderer Liinder werden das verstehen,

Ich kenne das aus meiner Erfahrung in

Halle. Dort wurden   soiche  haimischen

SFragen gesteilt, und die Herren Fiihrer der

~1 Unabhdingigen waren der Meinung, daB sie

mi-':iir den Boden unter den Fiif~en entziehen

wurden, wenn sie mich zwiingen, den

Thror gegen die Fiihrer der sogenannten

gozi.listischn Partei zuzugbehn. Nun, wir

haben die Herausforderung angenommen.

U Und ie Arbeiter des linen Fliigels, die

kiinftigen Kommunisten, haben uns gerade

darin ausgezeichnet verstanden. Etwas

vulgiir k6nnte man es so bezeichnen - daB

ihnen der Mund wiisserig wurde, als wir

ihnen sagten, daB3 auch sie ihre Scheidemannleute einmal ins Gefiingnis werfen

werden. Dem klassenbewuljten Arbeiter

eines jeden fortschrittlichen Landes wird

das ohne weiteres verstaindlich sein.

Ferner fragt man uns: Und was soil in

Lettland und Estland geschehen? Sollen

wir audi dort mit den Menschewisten eine

Front bilden, mit den an der Maclt stehenden Menschewisten, die uns, wie es auch

Noske tut, in Gef ingnissen halten?  Ur

jedes MiBverstaindnis im voraus auszuschlieBen, miissen wir uns kiar werden:

Eine Verbru'derung mit den grol3en und

kleinen Noskes lehnen wir mit Entschiedenheit ab. Wie soil es also werden? So,

wie es in Rufiland im Jalre 1913 war: wir

werden neue Schichten von Arbeitern, datrunter die dem internationalen Menschewismus folgenden alten Arbeiter, auf unsere

Seite heriiber ziehen. Das ist die revolutioniire Strategie, die wir erstreben. Es

handelt sich nicht um eine Freundschaft

mit Noske. Es ist liicherlich, uns zu sagen,

daf3 wir Scheidemann gestern hiingen

lassen woliten, und uns heute bei ibm anbiedern.  Es   handelt sich  nicht ur

Scheidemann. Wir wenden    uns an die

Masse und nicht an Scheidemann. Wit

hoffen, den Massen diesen Scheidemann in

seiner wabren Gestalt zu zeigen, jenen

Massen, die noch an eine gemeinsame

Sache mit Scieidemann glauben. Wir

gehen zu den Massen. Und die Massen

werden mit uns sein.

Wir wollen uns niclt mit Kautsky vereinigen, wir wollen eine Einieitsfront mit

enen parteilosen Arbeitern herstellen, die

nicht fuir den Kommunismus kiimpfen

wollen, sondern um ihren Arbeitslohn. Wir

sind bereit, diesen Arbeitern eine Reihe

von Zugestiindnissen zu machen.~ Wir

werden das in allen Liindern off en heraussagen. Wir tun das niclit deshaib, weil
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unsere Lage gefaahrvoll ist, scmdern weil

wir an dem neuen ProieB, an der Vertiefung der Arbeiterbewegung teilnebmen

wollen. Es setzt eine elementare Aufwirtsbewegung ein, aber sie beginnt unter

ganz neuen Verhijitnissen. Das elementare

Moment ist noch schwach, aber das organisatorische ist hundertfach stiirker geworden, Aus diesem Grunde wird auch der

jetzt zu beobachtende Aufstieg in ganz

neuer Weise verlaufen.

Wir haben jetzt mehr oder minder disziplinierte, geschlossene kommunistische

Parteien. Der neue Aufstieg wird sich auf

Grund der kommunistischen Organisiertheit

voliziehen. Mit anderen Worten - der

Torso wird jetzt elnen Kopf bekommen.

Das ist das Neue beim jetzigen Augenblick,

und dieses neue Merkmal ist aulerordentlich wichtig, Wir sehen diesen neuen

Prozell in der Arbeiterkiasse, Auf dem

Boden    des elementaren b-konomischen

Kampfes wollen wir jene Fiihrer entlarven,

die sich als Freunde der Arbeiterkiasse

aufspielen und die erst vor drei Wochen

den Beschluf gefaBt haben, im Kriegsfall

den Generaistreik zu prokiamieren. Wir

wenden uns an die Fiihrer der zweiten und

der   Amsterdamer Internationale   und

sagen: Wir brauchen Eure Resolutionen

iuber den Generaistreik nicht, steckt sie in

Eure Archive, denn wir glauben sowieso

kein Wort von dem, was Ihr sagt. Wir

haben ganze Wa-genladungen dieser Resolutionen geh6rt. Wir wollen etwas anderes:

unterstiitzt die Bewegung gegen die Teuerung, die in Deutschland und Italien einsetzt. Unterstiitzt die Arbeiter in der

Steuerfrage. Mit anderen Worten: wir

schiagen Euch vor, die elementarsten

Forderungen der Arbeiter zu unterstiitzen,

jene Forderungen, die jeder ehrliche Anhunger der Arbeiterkiasse unmterstiitzen muI3.

Das gleiche gilt fuir Amerika und andere

Liinder. Wrir erwarten von Euch eine konkrete Unterstiitzung der realen Arbeiterbewegung, wir erwart~n von Euch die Tat.

Aber die Saiace ist die, daB diese Kom

promif3ler sich derartig mit der Bourgeoisie

verbunden haben, daB sie nicht imstandei

sind, die Arbeiterschaft sogar bei diesen

elementaren Kampfe zu unterstiitzen.

Warum miissen wir mit der zweiten und

mit der Amsterdamer Internationale verhandeln?  Deshaib, weil sich die Bourgeoisie stairker erwiesen hat, als wir geglaubt haben, und folglich sind auch die

Menschewisten stairker geworden. Aber

sie sind nur deshaib stiirker, weil die Bourgeoisie an Kraft zugenommen hat, denn sie

stehen in ihren Diensten. Die II. Internationale ist deshaib nicht endgiiltig zusammengebrochen, -weil es tns in den

Jahren 1919 und 1920 nicht gelungen ist,

der biirgerlichen Gesellschaftsordnung ein

Ende zu machen. Die Bourgeoisie lebt,

und mit ihr leben die zweite und die

Amsterdamer   Internationale,  Aber sie

reflektieren nur die Widerstandskraft der

Bourgeoisie. Sie sind in eine derartige

sklavische Abhiingigkeit von der Bourgeoisie geraten, daI3 sie ohne diese nicht

das geringste unternehmen kbnnen. Sie

sind nicht einmal imstande, einen 5konomischen Generaistreik in Deutschland durchzufiihren. Und in der Steuerpolitik miissen

sie die konservative Partei unterstiitzen,

Gegen die Bourgeoisie konnen sie nichts

unternelmen, Wenn wir ilnen eine Verstiindigung nicht auf der Grundlage eines

zukiinftigen Generaistreiks vorschlagen,

sondern   auf  der   des   bkonomischen

Kampfes, der sofort zu beginnen hat, so

wird das fur sie auf3erordentlich unbequem

sein, und wir werden sie auf diese Weise

mehr entlarven als durch irgendetwas

anderes.

Das ist die Taktik der Kommunistischen2

Internationale, und wir sind iiberzeugt, da6

auf Grund der russischen Erfalirung, uiber

die wir verfiigen, und auf Grund der Er-~

fahrung der Arbeiterbewegung in ~anderenLiindern wir recht haben werden.

Die Kommunistiscie Internationale wird:

die Arbeit durchfiihren, die sie durcfifiihreri~

mul3.                 G. Sinowrjew
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Die Enflwicklungsbedingungen

der 1ofen Gerverkscf5 afis Jnfernafionale.

Ein  halbes Jahr nach dem I. KongreB

der R. Go I. kbinnen natiirlich noch nicht

alle gesteliten Aufgaben verwirklicht werden. Dennoch ist die R, Go I. heute bereits

eine Macht. Die Zahi der Gewerkschaften,

die organisatorisch der R. G. I. angeschiossen sind, ist allerdings noch klein.

Die Maclt, die die R. G. I. heute bereits

ausiibt, ist noch keine feste, zahlenml3ig

zusammengefaf3te Verbindung der revolutionairen Gewerkschaften. Die R, G I. ist

vorerst noch in der Hauptsache eine revolutioniire Ideologie, die immer melr in die

Gewerkschaften der Amsterdamer Internationale eindringt. Diese geistige Konzentrierung und Sammiung ur die Fahne der

R. G. I. ist notwendigerweise die erste

Etappe, die der festen organisatorischen

Verbindung der revolution"aren  Gewerkschaften vorangehen mu3. Die Amsterdarer Gewerkschaftsbiirokraitie hat dafiir

eine gute Nase. Die radikaleren T'ne, die

sie in den verschiedenen Publikationen der

letzten Zeit anschuiigt, sind ebenso ein Beweis dafiir, wie die brutale Verfolgung, mit

der sie ihre eigenen zum revolutioniiren

Denken und Handein erwachten Mitglieder

verfolgt.

In Deutschland ist die A. D. G. B.-Biirokratie die stirkste Stiitze der Koalitionsregierung. Ohne die Hilfe der Gewerkschaftsbiirokratie und die Ausniitzung ihres

Einflusses im konterrevolutionairen Sinne

wdren die Sozialdemokraten scion liingst

aus der Koalitionsregierung ausgeschifft

worden. Die alte wilhelminische Staatsbiirokratie sabotiert die regierenden Gewerkschafts-  und   Parteisekretaire  auf

Schritt und Tritt. Die weniger bornierten

Elemente der Bourgeoisie wissen jedoch die

Mitarbeit der Gewerkschaftshuirokratie bei

der Beherrschung und Ausbeutung der Arbeiter besser zu wi~irdigen. Die buirgerlichen Zeitungen scheuen sich niclit, ganz

offen auf diese arbeiterverrdterische Rolle

der Gewerkschaftsbiirokratie hinzuweisen.

Die liberale Presse und auch die Organe

der Stinnes-Partei preisen,,die verniinftig

gewordenen Arbeiterfiihrer" mit graf3tem

Wohiwollen. Die,,Frankfurter Zeitung"

setzt der deutschen Kapitalistenklasse seit

Jahr und Tag auseinander, daB1 olne die

Hilfe, d. h. den Verrat der proletarischen

Klassenziele durch die Sozialdemokratie

und Gewerkschaftsbiirokraten  es mit der

Herrschaft der Kapitalistenklasse scion

lIingst zu Ende wii~re. Erst in einer der

letzten Nummern verweist sie darauf, daB

es mit Hilfe der Gewerkschaftsbiirokratie

mbglich war, den revolutionaren Rategedanken so zu korrumpieren, daf er aus

einem revolutioniiren Kiasseninstrument

des Proletariats zu einem Hilfsorgan der

kapitalistischen  Wirtschaft  umgestaltet

werden konnte. Im,,Berliner Tageblatt"

wird darauf hingewiesen und lobend erwahnt, dal3 die Gewerkschaftsbiirokratie

und die Sozialdemokratie gerade gegenwartig wieder alles aufbieten, ur die

mittleren und unteren Post- und Eisenbahnbearten vor Streik abzuhdzten.

In England sehen wir die dortige Gewerkschaftsbiirokratie Lloyd George dieselben Dienste leisten. Wir erinnern nur

an die Verriiterrolle, die sie im Bergarbeiterstreik gespielt hat. Auch in Frankreich

arbeiten Merrheim und Jouhaux Hand in

Hand mit Briand. Unter dem Segen des

Amsterdamer Biiros versuchen sie die revolutioniiren Arbeiter aus den Gewerkschaften

zu entfernen unter dem  widerlichen Geschrei, daB die Kommunisten die Gewerkschaften spalten wollen. Es ist ganz klar,

daB die franzasis-che Gewerkschaftsbiirokratie weiB, daBl die Zertriimmerung der

Gewerkschaften in Frankreich die Kampfkraft des geslandeA Proletariats Itlimen

muD3. Trotzdem zertriimmern sie die Ge
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werkschaften, gehen mit demselben Briand

Hand in Hand zwecks gemeinsamer Verfolgung der Kommunisten, obgleich sie

unter die internationalen Aufrufe ihren

Namen setzen, in denen sie gegen die

reaktionaire und nationalistische Politik des

nationalen Blocks protestieren. Sie werden

weiter Hand in Hand mit Briand gehen,

wenn er mit noch brutaleren Machtmitteln,

mit Gefaingnis, Zuchthiaus und Maschinengewehr, die sich gegen die Unternehmeroffensive zur Wehr setzenden franzOsischen

Arbeiter blutig niederschkigt.

Die Jugoslawische Amsterdamer Gewerkschaftsbiirokratie  geht bereits  mit

gutem Beispiel voran. Die Kommunisten,

die in Jugoslawien wie wilde Tiere gehetzt

und verfolgt werden, werden von diesen

Judassen der Arbeiterbewegung noch verhahnt, Sie nuitzen die Zeit der Ausnahmegesetze, um die Gewerkschaften unter ihreg

Einfluf zu bringen, und riihmen sich noch,

Nutznieler dieser brutalen Vergewaltigungspolitik des jugoslawisehen Proletariats zu sein.

In Italien machen die Amsterdamer

Burgfriedenspolitik mit den Faszisten und

fallen den Arbeitern bei jedem Abwehr.kampf in den Riicken.

In der Schweiz war es nur durch die

Sabotage der Amsterdamer Gewerkschaftsbiirokratie und der sozialdemokratischen

Partei mo-glich, daB das Ausnahmegesetz

gegen  die Kommunisten Gesetz werden

konnte, ohne daB das schweizerische Proletariat in geschlossener Front den Kampf

gegen   dies  Schandgesetz   aufnehmen

konnte.

Angesichts dieser Praxis und Theorie

der Amsterdamer Gewerkschaftsinternationale einerseits, der zunehmenden Brutalitiit

der Unternehmeroffensive gegen das Proletariat andererseits, ist die Situation fuir

die Sammlung des zu revolutionarem

Kampfwillen erwachenden Proletariats in

alien L~ndern giinstig. Der Kapitalismus

der ganzen Welt lebt in einer Krisis von

nie dagewesener Heftigkeit. Wenn es ge

iingt, das Proletariat der ausschlaggebenden La-nder zum revolutioniiren Kampf zu

formieren,  iiberall  die  revolutionairen

Kaders fest auszubauen, national und

international zusammenzufassen, dann mufi

diese jetzige Krise die Endkrise des Kapitalismus sein. Der R. G. I. wird es aber

nur gelingen, dieses internationale Kraftzentrum zu werden, wenn es ihren Anhiingern in den einzelnen Laindern gelingt,

alle widerstreitenden Tendenzen im Interesse des grof3en proletarisehen Befreiungskampfes auszuschalten und die unter ungeheurer Not leidenden Proletariermassen

national und international zusammenzuschlieBen.  Erste Voraussetzung fuir diese

Arbeit ist, daB die Anhainger der R. G.I.

in alien Liindern verstehen lernen, an diese

taiglichen Nojte anzukniipfen, die kampfwilligen Arbeitermassen in den Kiimpfen

zu fiihren und durch gr6flte Tatbereitschaft

und Zielklarheit die schwankenden Elemente iiber ihre eigenen unzuliinglichen

altgewohnten Kampfmethoden der Amsterdamer Gewerkschaftsbewegung   himauszufiihren.

Unsere A.nhdhger und die kommunistischen Parteien in den verschiedenen Landern haben es bislang nicht immer verstanden, die Rote Gewerkschaftsarbeit zielsicher und planmailig durchzufiihren. In

den romanischen Liindern, in Frankreich,

Italien und Spanien, wird die Zusammenfassung  aller  revolutioniiren  Klassenka-mpfer noch gehemmt durch die alte

syndikalistisehe Ideologie, die den politischen Kampf - Ausniitzung der Parlamente - ablelnt und nur mittels der

wirtschaftlichen Organisation unter vo"lliger

Verkennung der Rolle einer revolution ren

politischen Partei fiihren wollte. Diese

WiderstiJnde, die in den romanis-hen L-ndern aus den revolutioniir gestimmten

Arbeiterschichten gegen die R. G. I. wirken,

weil sie in engem Kontakt mit der Kommunistischen Internationale zusammenarbeitet, werden wir nur dann imstande

sein, rasch zu ilberwinden, wenn es den

nA.
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kom'munistischen Parteien in diesen Lanern gelingt, durch eine wirklich revolutioniire Ausniitzung der Parlamente und der

iibrigen politischen Kampfmittel das berechtigte Mil3trauen der' revolutioniiren

Syndikalisten gegen den opportunistischen

Parlamentarismus  durch  eine  zielkiare

tigliche revolutioniire Arbeit zu beseitigen.

Die Abneigung der revolution"aren Syndikalisten gegen den politischen Kampf ist

-kein inhaitloses Hirngespinst, sondern das

Ergebnis der Erfahrungen des romanischen

Proletariats mit den kleinbiirgerlich-iadikalen Parlamentariern und sozialistisehen

Politikern der Vorkriegszeit. Die Arbeiterschaft der romanischen LUnder hat iiber

ein halbes Jahrhundert lang, die Franzosen

iiber hundert Jahre tang die Segnungen

der biirgerlichen Demokratie auf eine Art

und Weise an ilrem eigenen Leib verspiiren miissen, daB das tiefste Mil3trauen

gegeniiber der biirgerlichen Demokratie

eine grofle revolution"are Potenz darsteilt.

Die groBlten politischen Hochstapler, die

Millerand, Briand und Viviani in Frankreich, die Mussolini, Turati und Konsorten

in Italien und ungezaihlte andere politische

Strebernaturen, die den blutigsten Radikalismus als Sprungbrett f Ur ihre Karriere

benutzten, haben dem romanischen Proletariat alle Illusionen iiber die biirgerliche

Demokratie ausgetrieben.  Die obj ektive

Machtlosigkeit des revolution"aren Proletariats in der Periode des Kapitalismus der

Vorkriegszeit hat das romanische Proletarias

in die Sackgasse der Ablehnung des politischen Kampfes (iberhaupt hineingetrieben.

Jetzt, wo wir auch in den romanischen

Siegerlaindern eine objektiv-revolutionaire

Situation haben, muf3 es den jungen kommunistischen Parteien gelingen, dieses be-:;:,;-rechtigte MiG1trauen  gegeniiber der Demo-;~_: kratie als gute revolutioniire Kraftquelle

aiuszuniitzen. Die Sammlung des revo~~lu::-t olirenirc  Proletariats  zum  siegreichen

ri~~.  evolutionaren Kampf ist in diesen Liindern

devon abhangig, daB3 diese Parteien rasch

~idie neue Form des politischen Kampfes

finden, der diesen revolutioniir gestimmten

antipolitisehen Arbeitermassen die Ueberzeugung beibringt, daf3 nicht jeder politische

Kampf politisches Strebertum und Korruption auslosen muB. In diesen Liindern

wird vor allem die revolutionaire Ausnutzung der Parlamente nach dem Vorbild

der Bolschewiki in der Periode von 1907

bis 1914 und der parlamentarisehen Thitigkeit Liebknechts wii-hrend des Krieges in

Deutschland von ausschlaggebender Bedeutung sein, Gerade die romanischen

Lander sind dazu berufen, durch zielklares,

verstindiges Arbeiten fU"r die letzten revolutioniiren Aufgaben bei unmittelbarer Anknuipfung an die kleinsten Sorgen und Nfte,

unter denen die Arbeiter leiden, jene Form

des revolution"aren Kampfes in Westeuropa

zu schaffen, die einmal in der kommunistischen Partei sich die eisern diszipliiierte Partei ais ausschlaggebende F ii h -

r e r i n f fir die proletarische Revolution

schafft und die es versteht, die Gewerkschaften im Geiste der R. G. I zu verbinden. Die R. G. I muf3 in den romanischen Laindern zum Sammelpunkt aller

revolutionairen, auch der nichtkommunistischen Arbeiterelemente gemacht werden.

Bevor die kommunistische Partei in Frankreich, Italien und Spanien sich noch nicht

zur unbestrittenen Fiihrerin  des revolutioniiren Proletariats herangebildet hat, muI3

bereits jetzt eine Form gefunden werden,

die die revolutionairen Arbeiter der R. G. I.

angliedert. Die Form der Organisation der

R. G. I. muf in diesen romanischen Liindern so elastisch sein, daB sie die reinen

Syndikalisten, die noch antipolitisch gestimmt sind, mit den kommunistischen

Arbeitern vereint und auch jene anarchistischen Arbeiterelemente anzuziehen vermag, deren Anarchismus gesunder revolutionarer Proletariertrotz ist. Das ist

keine unmbigliche Aufgabe. Unsere romanischen Genossen miissen nur lernen, anstelle der doktriniiren Diskussionen fiber

alle mbiglichen und unmbglichen Prinzipien

lanzukniipfen an die Nbjte des tiglichen
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Lebens, und in breiter Front den gemeinsamen Kampf organisieren, gegen -Arbeitslosigkeit, Teuerung, Arbeitszeitverliingerung, Wohnungsnot und neue kriegerische

Abenteuer. In dem Umfang, in dem es

unseren romanischen Genossen gelingt, die

Arbeiter zu diesem praktischen Kampf

gegen die wirtschaftliche Ausbeutung und

politisehe BedrUiickung zu sammein und zu

fiihren, in demselben Ausmaf wird die

R. G. I. Boden gewinnen und als Fiihrerin

der revolution"aren Einheitsfront des gesamten Proletariats alle Widerstiinde fiberwinden.

IL,

In den Laindern, wo die deutsche Form

der  Arbeiterbewegung   ausschlaggebend

ist, ist der Ausweg iaus dem Zusammenbruch, nur mit denselben Mittein zu erreichen, Auch in diesen Liindern wird es

nur mbglich sein, das Proletariat zum siegreichen  Befreiungskampf  zusammenzufassen, wenn die Kommunisten und die

Anhinger der R. G. I. Ies verstehen, ankniipfend und ausgehend von den Kampfen

gegen die kleinen und kleinsten N6te des

Tages den revolutionairen Kampf aufzurollen und zu beginnen. Auch in Deutschland, Oesterreich, der Tschechoslowakei'

und der Schweiz wird es nur m.iglich sein,

die R. G. I. zum Sammelpunkt aller revolutionjiren Arbeiter zu machen, indem es

gelingt, die Arbeitermassen fiber alle alten

Parteiauffassungen und Auffassungen vom

ref ormistischen Gewerkschaftskampf hinweg zum einheitlichen geschlossenen Abwehrkampf gegen die Unternelmeroffensive anzufiihren. Die ideologische Einstellung in diesen  aindern ist allerdings bei

den Arbeitermassen eine andere. Die demokratischen Illusionen sind in diesen Liindern trotz aller EnttIuschungen, die ihnen

die,,junge Demokratie" bereitet hat, noch

lebendig. Der Kampf fuir demokratische

Reformen, der neben dem Kampf fuir unmittelbare Verbesserungen der Lohn- und

Arbeitsbedingungen innerhalb der kapitali stisch en S taats - und Wir tschaf tsordnung

den Hauptinhalt der Arbefterbewegung der

Vorkriegszeit. ausmachte, wirkt heute noch

stark nach. Die politische, wie die gewerkschaftliche Arbeit der Kommunisten wird

in diesen Laindern darauf bedacht sein

miissen, tnter AnknUipfung an diese demokratischen Illusionen die Arbeiterschaft

durch die praktische Erfahrung des politischen und wirtschaftlichen Tageskampfes

fiber diese Illusionen hinauszufiihren. Die

Verelendung des Proletariats in Deutschland und Oesterreich ist so grof, daB kein

Zweifel besteht, daI3 diese Illusionen rasch

schwinden werden. Es gibt kein Land, und

es gab in Deutschland noch niemals eine

Zeit, wo die objektive Lage so gebieterisch

nach einer revolutionjiren L0sung driingte

wie gegenwairtig in Deutschland. In keinem

Lande ist der elementare Drang zur Vereinigung aller Arbeiter zum Kampf gegen

ihre Ausbeuter und Unterdriicker so groB

wie gegenwiirtig in Deutschland oder

Oesterreich.  Die  Lebenshaltungskosten

haben sich im Laufe von 6 Monaten mehr

als verdoppelt. Die Lojhne sind die alten

geblieben oder nur in ganz liicherlich geringem Ausmafi gestiegen. Die ungeheure

Entwertung der Kaufkraft der Mark hat

zwar eine Schwindelhochkonjunktur geschaffen, so daB Deutschland das einzige

Land ist, in dem die Arbeitslosigkeit abgenommen hat. Die Lage der beschiiftigten

Arbeiter ist aber so schlecht, daf3 diese teilweise unter dem Lebensniveau der Arbeitslosen in der Schweiz und in England

stehen. Dabei zeigen sich bereits die ersten

Anzeichen der nahenden wirtschaftlichen

Katastrophe. Der rasche Zusammenbruch

der Ausverkaufskonjunktur wirft seine

Schatten voraus in Form von Bankrotten

einer Anzahl grol3er Bankinstitute. Die

Lage in Deutschland steht so: Gelingt es,

zu einern Uebereinkommen, zu einer Stundung der Repar~ationszahlungen zu kommen,

so wtirde sich die Kaufkraft der Markr

bessern. Das Steigen der Mark wiire abergleichbedeu~tend mit einem pliitzlichen Zusamm enbruch der Ausverkauf skonjiunktur,;

/II
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weiI sie nur auf den Valutagewinnen aufgebaut ist. Steigt die Mark, so ist die wirtschaftliche Krise und die Zunahme der

Arbeitslosigkeit in einem Umfange, wie sie

Deutschland noch nicht gesehen hat, das

sofortige Resultat. Kommt es zu keiner

Verstiindigung, was das wahrscheinlichere

ist, dann wird die Ausverkaufskonjunktur

noch einige Monate anhalten, ur dann

ebenfalls ziemlich rasch zusammenzubrechen, da es unmOglich ist, neue Rohstoffe bei dem gesunkenen Stand der Mark

in dem Umfang anzukaufen, der erforderlich ware  zur Weiterbescbiiftigung  der

Arbeiter, vom Standpunkt der kapitalistischen Profitwirtschaft.

Diese zugespitzte Lage, die zu fortwiihrenden politisehen Krisen und zu einer

ungeheuren Verelendung des deutschen

Proletariats gefiihrt hat und weiter fiihren

wird, hat im grb'3ten und ausschlaggebenden Teil des deutschen Proletariats in zunelmendem MaBe revolutioniire Kampfbereitschaft geschaffen. Das zeigt sich vor

allem in einem elementaren Drang zur Zusammenfassung der revolutioniiren Arbeiter

zum Kampf gegen ihre Ausbeuter und Bedriicker. Dieser Drang geht durch alle Parteien, auch durch die parteilosen Arbeiter.

Es ist die instinktive Form des Suchens

nach einer Ausweg, indem das deutsche

Proletariat die Erfahrungen aus den Niederlagen der dreij iihrigen Revolutionskiimpfe zu ziehen bestrebt ist. Die Arbeit

fuir die Aufgaben der R. G. I. findet in

keinem Lande so giinstige Voraussetzungen

wie in Deutschland. In der gesamten

deutschen Arbeiterkiasse waiichst immernehr die Erkenntnis und der Wille zum

ernsthafteA/ Kampf. Es ist nicht mehr wie

in- der verfiossenen Periode der deutschen

Revolution notwendig, die Arbeitermassen

davon zu iiberzeugen, daf3 sie kiimpfen

miissen, urn sich vorn Untergang zu erretten,

darilber ist man sich in alien ausschlaggebenden Arbeiter- und Angestelitenschichten D~eutschlands kiar. Es ist Aurfgabe der Kommunisten und der Anhiinger

der R. G. I., der deutschen Arbeiterkiasse

den Weg suchen zu helfen, wie sie einheitlich kaimpfen soil, ur zu sieg~en. Gelingt

es, das deutsche Proletariat zum Kampf

zusammenzubringen und in diese Kaimpfe

zu ffihren, dann werden diese Kaimpfe nicht

nur von entscheidender Bedeutung fuor

Deutschland sein, sondern in alien Liindern

eine neue Welie revolutioniirer Kaimpfe

ausloisen.

In Deutschland ist seit dem Weltkongref

der R. G. I. kein nennenswerter Fortschritt

in der Richtung der Erfassung der oppositioneilen Arbeiterelemente f ur die R. G. I,

zu verzeichnen. Das kormt daher, da13 die

kommunistische Partei ihre inneren Krisen

noch nicht fiberwunden hat. Aber nicht

nur die kommunistisehe Partei befindet

sich in einer Krise, die U. S. P. und S. P. D.

werden mindestens in demselben Grade

von Parteikrisen erschfittert. Noch niemals

seit Kriegsende war die Rebellion in der

sozialdemokratischen Partei so grof3 und

so ernst wie gegenwiirtig. Die U. S. P.

zerfaillt in zwei scharfgetrennte Teile. Ein

Teil der U. S. P.-Arbeiter und -Fiihrer will

sich mit der S. P. D. vereinigen, der andere

Teil mit der K. P. D. Die Krisen der drei

deutschen Arbeiterparteien sind historisch

gesehen nichts anderes als das Ringen

nach jenen Formen des revolutioniiren

Klassenkampfes, die 'das deutsche Proletariat zum Siege fiber ihre Kiassenfeinde

braucht. Es ist von entscheidender Bedeutung ffiir die deutsche Revolution und ffir

das Tempo der Weltrevolution, daB es der

deutschen kommunistischen Partei schnell

gelingt, diese Wachstumkrisen zu fiberwinden, 4amit sie ihre Aufgabe, Fiihrerin des

deutschen Proletariats zu werden, zielkiar

durchffihren kaun.

Die Gewerkschaftsfrage steht im Mittelpunkt dieses Ringens. Die in den deutschen

Gewerkschaften organisierten 13 Millionen

Arbeiter und Angesteliten fflr den revoilutioniiren Kiassenkampf zu gewinnen, das

ist das Kernproblem der deutschen Revolution. Die K. P. D. hat nach dem III.
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Weltkongref der Kommunistischen Internationale und nach dem I. KongreB der

R. G. I. in ihren Beschliissen auch die richtige Linie eingehaiten. Die Durchfiihrung

der gefaften Beschliisse ist jedoch sehr

mangeihaft. Die deutsche kommunistische

Partei ist noch nicht die fest disziplinierte

Organisation der im kommunistischen

Geiste geschulten und in revolution iren

Kaimpfen gefestigten Partei, wie es die russische Partei ist. Drei Jalre revolution are

Erfahrung und Schulung koinnen naturgemi3, nicht Resultate erzeugen wie ein

zwanzigja"ihriger revolutioniirer Kampf, den

die R. K. P. durchmachen mufte, ehe sie

das wurde, was sie heute ist. Alle diese

Erkliirungen fU"r die bestehenden Maingel

diirfen uns natfirlich nicht.abhalten, alle

Schwachheiten und Halbheiten scharf sachlich zu kritisieren. Wir haben nicht nur die

Aufgabe, die Halbheiten der gegenwairtigen

Kaimpfe zu erkhiren, sondern uns fiiilt die

historische Aufgabe zu, alle diese Haibheiten und Schwaichen nicht nur zu kritisieren, sondern zu jiberwinden. Nur so

werden wir den Leidensweg abkiirzen, nut

so werden wir rasch die revolutioniire

Einheit und Entschlossenheit erringen, die

die erste Vorbedingung zum Sieg des Proletariats ist,

Der tiefe Einheitswille im deutschen

Proletariat hat in der kommunistisehen

Partei insofern zu einer gefahrlichen Verirrung geffihrt, als ein Teil der Kommunisten glaubt, die Einheitsfront dadurch am

schnellsten herzustellen, wenn er darauf

verzichtet, scharf kritisch herauszuarbeiten,

was uns von den iibrigen Arbeitermassen,

die nichts wie den ehrlichen Einheitswillen

zum Kampf mitbringen, trennt. Es ist von

grbf'ter Bedeutung in der gegenwdrtigen

Situation in Deutschland, da1 3 die kommunistisehe Gewerkschaftsarbeit sich nicht von

den Massen isoliert. Es ist von grbl3ter

Bedeutung, dal3 wir in den Vordergrund

stellen, was uns mit den iibrigen Arheitern

eint. Es ist unbedingt erforderli~ch, daB die

Kommunisten iiberall, wo das Proletariat

kiampft oder kdmpfen will, mitkiimpfen und

den Kampfwillen   fordern.  Sie  miissen

auch dort mitkiimpfen und mitarbeiten, wo

das Proletariat mit unzuliinglichen Mitteln

in veralteten Formen den Kampf aufnimmt.

Die Kommunisten miissen auch in diesen

Kiimpfen Disziplin halten und nicht versuchen, allein vorzustiirmen. A b e r e b e nso  wichtig      und   von    ebenso

groler Bedeutung ist es, daB

die Kommunisten alle Schwa"chen und Halbheiten dieser

Kampfe an Hand der gemachten

Erfahrungenscharfkr itisier en

und positiv den Arbeitern in

je d e r La g e z e i g e n, wi e d i e M  ngel und Halbheiten am besten

zu iiberwinden sind.

Ein Teil des deutschen Proletariats

glaubt noch stark, mit den Methoden der

bloflen Lohnbewegung sich eine Lebenshaltung sichern zu koinnen, die es vor dem

Untergange   rettet.  Die  Kommunisten

miissen in allen diesen Lohnkiimpfen an

vorderster Stelle mitkaimpfen. Sie miissen

aber die Mif3erfolge, die das deutsche

Proletariat in diesen Lohnkiimpfen fast

iiberall erleidet, indem das Unternehmertum entweder ganz ungeniigende Lohnerho"hungen bewilligt oder, gestiitzt auf

die Staatsmacht und ihre 6konomischen.

Machtmittel, alle Lohnerhohungen ablehnt,

die Wege zeigen, die das Proletariat aus

diesem falschen Zirkel hinausfiihren. Ein

Teil der in den Gewerkschaften tatigen

Kommunisten, unterstiitzt von einem Teil

der kommunistischen Parteifiihrer, ist dabei

auf einen falschen Ausweg verfallen. Man

hat die Parole der Zusammenfassung der

Lohnbewegungen herausgegeben. Was bedeutet Zusammenfassung der Lohnbewegung, und was und unter welchen Urstiinden kann durch die Zusammenfassung

der Lohnbewegungen etwas Konkretes erreicht werden?

Zusammenfassung der Lolhnbewegungen

bedeutet. unter allen Umstiinden eine Vergrbl3erung der Zahi der Streikenden.,, -,
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Weiter bedeutet Zusammenfassung   der

Lohnbewegungen, daB Arbeiterkategorien

ails Industriegruppen  von nicht absolut

ausschlaggebender Bedeutung im Produktionsprozel3 mit den Lohnbewegungen von

Arbeiterschichten, deren Stellung im ProduktionsprozeB von ausschlaggebender Bedeutung  ist, verbunden  werden.  Eine

soiche Taktik wird dann Erfoig haben,

wenn das Kampfobjekt grof3 genug ist, ur

die Arbeitermassen, die zusammengefal~t

werden sollen, das Risiko eines ernsten

Kampfes auf sich   nehmen  zu lassen.

Die praktische Erfahrung, die mit dieser

Losung gegenwiirtig in Deutschland gemacht worden.ist, wir erinnern an die

Kiimpfe der Werftarbeiter in Bremen und

der Metallarbeiter in Rheinland-Westfalen,

beweisen, daf3 diese Taktik nicht erfoigversprechend ist. In Rheinland-Westfalen

wurden die Diisseldorfer Metallarbeiter

isoliert und niedergerungen, indem die

Unternehmer in den (ibrigen Orten, wo die

Metallarbeiter sich mit den Streikenden

solidarisierten, die gesteilten Lohnforderungen bewilligten. Die Bergarbeiter und

Eisenbahner waren nicht dazu zu bewegen, die Lolnbewegung der streikenden

Metallarbeiter zu unterstiitzen. Alle moralische Entriistung fiber das unsolidarische

Verhalten dieser Arbeiterschichten ist

gegenstandslos.  Blofe Lohnerhohungen

sind im gegenwairtigen Augenblick kein

Kampfziel, das grol3ere Arbeitermassen

zum gemeinsamen Kampfe zu verbinden

vermag. Die Verbreiterung der Kampfbasis ffur das Ziel, einige Groschen Lohnerh"hung durchzusetzen, bedeutet keine

Ankniipfung und Ausniitzung der Tagesnate, urn zu revolutioniiren Kampfformen

zu gelangen. Auch wenn es gelingt, vereinzelt soiche Zusammenfassungen zustande zu bringen, wiire damit noch kein

Schritt fiber den blol~en Lohnkampf hin~ri     a s  ean      ir  verkennen  natiirlich

j~     keineswegs, daB die Schaffung einer emn-.  heitlichen Front auch fuir bloI3e Lolinhl,;~;impfe  das Zusammengehorigkeitsgefiihl

stiirken miiBte. Das Ziel gemeinsamer

Lohnbewegungen    ist  gegenwiirtig  in

Deutschland jedoch nicht das beste Mittel

zur Bildung der einheitlichen Front. Nur

die Sprengung des falschen Zirkels der

blol3en Lohnkaimpfe kann uns dazu fiihren.

Die Parole der Zusammenfassung der

Lohnbewegungen erlaubt in der jetzigen

Situation nur der alten  iewerkschaftsbiirokratie, sich den Kampf gegen uns

leicht zu machen, indem sie auf ihren

alten Erfahrungsgrundsatz hinweist, daB

bei blol3en Lohnk~impfen es sehr oft vorteillafter ist, die Kampfbasis nicht nur

nicht zu verbreitern, sondern zu verschmiilern.

Die rapide Verelendung des deutschen

Proletariats trotz guter Konjunktur ist

darauf zuriickzufiihren, daB3 das kapitalistisehe Unternehmertum die Produktion

unbeschrainkt beherrscht und auf Kosten

der elenden Lage des Proletariats ungeheure  Wuchergewinne  einheimst.  Nur

die Umstellung der Produktion auf den

Massenbedarf unter Aussehaltung   der

kapitalistischen Profite ist- imstande, das

Proletariat vor der weiteren Verelendung

zu erretten. Nur der Kampf ur die Kontrolle der Produktion, der Preise und der

Versorgung des Proletariats mit billigen

Lebensmitteln kann die Arbeiterschaft

retten.  Eine Kontrolle der Produktion

durch die Arbeiter ist jedoch nur moglich,

wenn diese sich im Staat mindestens soviel

EinfluB und Macht erkiimpfen, daB diese

Ko'ntrolltiitigkeit gesichert ist.  Da die

Arbeiter Deutschlands sicherlich noch

nicht reif genug sind, ur den Kampf aufzunehmen fflr die Errichtung der deutschen Riiterepublik, ist es Aufgabe der

Kommunisten, jene Zwischenforderung zum

Ausgangspunkt der Sammlung der Massen

zu machen, die ankniipfend an den vor-.handenen Kampfwillen in der Richtung

der Ausfibung der proletarischen Diktatur

liegt. Das ist politisch nicht die Raitediktatur, sondern die Bildung einer prole
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tarischen  Einheitsfront  zur  Verwirklichung einer Arbeiterregierung. Gelingt

es, die deutschen Arbeiter und Angesteliten, die unteren und mittleren Beamten ffur diese ilrem Reifegrad entsprechenden Losungen zusammenzufassen

und in den Kampf zu bringen, so ist das

ein ungeheurer Fortschritt. Es ist deswegen ein grof3er Fortschritt, weil es die

Klassenfront, hie Arbeiter, hie Bourgeoisie, scharf aufzeigt und zum Gegenstand  und  Inhait  des  unmittelbaren

Kampfes macht.   Die menschewistische

Gewerkschaftsbu*rokratie und die regierenden Sozialdemokraten propagieren und betatigen die Koalition mit der Bourgeoisie

in der Regierung und in den Arbeitsgemeinschaf ten.  Der Widerstand   des

Lnternehmertums gegen die Lohnkaimpfe

des Proletariats ist deswegen so kratftig,

weil die Gewerkschaftsbu'orokratie und die

sozialdemokratische Koalition mit dem

Buirgertum in der Regierung die Entfaltung

der Kampfkraft der Arbeiter in jeder

Lage hemmt. Die regierenden Sozialdemokraten  nehmen Rufcksicht und muissen

Ru"cksicht nehmen auf ihre buorgerlichen

Koalitionsgenossen in jeder politischen

Kampffrage. Die Koalition ist nur mbiglich,

weil die regierenden Sozialdemokraten

dem    buirgerlichen  Koalitionsgenossen

diesen Dienst leisten. Die Arbeitsgemeinschaftpraxis der Gewerkschaftsbiirokratie

ist nur solange mbjglich, als sie den Vertretern der Schwerindustrie und des Agrarkapitals den unschiitzbaren Dienst der

fortwdihrenden Hemmungen des kampfenden Proletariats leisten,

Das Hauptproblem der deutschen Wirtschaft und Politik ist das Problem der

Aufbringung der Kosten der Reparationszahiungen. Die kommunistische Partei

hat auch die richtige Losung aufgestellt:

Die Besitzenden sollen zahien. Die Parole

der Erfassung der Sacliwerte, d. h. die

Heranziehung der Besitzenden zur Aufbringung der Kosten fuir die Reparations

zahiungen und den Staatsbedarf, ist vom

Standpunkt der Koalitions- und Arbeitsgemeinschaftspolitik jedoch nur eine neue

Prellerei des Proletariats. Es wird niemals gelingen, die Lasten des Kriegszusammenbruchs der Bourgeoisie in nennenswertem Umfang aufzubiirden, solange es

dem Proletariat nicht gelingt, durch die

Zusammenfassung all seiner Kriifte eine

solehe Macht zu bilden, daB es die Bourgeoisie zur Aufbringung dieser Lasten

zwingen kann. Nicht eine Koalitionsregierung mit dem Biirgertum, nicht ein

Zusammenarbeiten der Gewerkschaften in

den Arbeitsgemeinschaften mit dem Unteriiehmertum wird zum Ziele fiihren. Nut

eine Arbeiterregierung, die sich stuitzt auf

die hinter ihr stehenden kampfwilligen

Proletarier, ist imstande, die ganzen staatlichen Machtmittel gegen die Bourgeoisie

im Interesse des Proletariats anzuwenden,

nur sie kann durch die Organisierung der

Kontrolle der Produktion auf das deutsche

Unternehmertum einen soichen Druck ausiiben, daB tasaichlich die Lasten von den

Schultern des deutschen Proletariats abgewailzt werden auf die Schultern der Besitzenden. Diese politisehe Linie ganz

klar herauszuarbeiten und zum Angelpunkt der kommunistischen Politik zu

machen, ist Aufgabe der K. P. Do

Die Beschliisse, die der letzte Zentralausschufl der K. P. D. gefal3t hat, liegen in

der Richtung dieser politischen Linie. Die

praktische Durchfiihrung ist gestbrt worden durch die Vorwairtsenthiillungen, die

ein kluges taktisches Mano5ver der Sozialdemokratie darstellen, das die kommunistische Partei hindern soll, Fiihrerin des

deutschen Proletariats zu werden. Die

Enthiillungen haben die Partei erneut erschiittert, weil sich emn Teil der Kommunisten von den Anhdingern Levis beeinflussen elle1 und einen Kampf in der Partei

entfachte, der nut Wiasser auf die Mihihen

der bankrot Len Sozialdemokratie und Gewerksc:haftsbiirokratie war.

IfV/
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DaD dies in der jetzigen Situation miglich war, ist nur daraus zu erkliren,

daf3 in der kommunistischen Partei noch

eine Anzahl Genossen vorhanden waren,

die von der irrigen Meinung ausgehen, daB

sie die proletarisehe Einheitsfront dadurch

am besten herstellen, wenn sie das, was

irns von der Gewerkschaftsbiirokratie der

Sozialdemokratie und der U. S. P. trennt,

m*glichst verschweigen. Aus diesem Gedanken ist auch jene liquidatorische Auffassung entstanden, die glaubt, wenn sie

die Propaganda fuir die R. G. I. einstellt,

schneller die Einheitsfront herstellen zu

ko"nnen. Das war gewif3 ein verhiingnisvoller Fehier. Nur im scha"rfsten Kampf

gegen die konterrevolutioniire Tiitigkeit

der sozialdemokratischen und Gewerkschaftsfiihrer kann die proletarische Einheitsfront zu der Macht werden, die imstande ist, die Bourgeoisie niederzuwerfen

und das Proletariat vom Zusammenbruch

zu retten. Eine Einheitsfront, die zustande

kornmt ohne die kiare Erfassung der unmittelbar notwendigen Aufgaben, wiirde

fiur das Proletariat nur neue Niederlagen

bedeuten. Die Parole,,Heran an die

Massen" bedeutet nicht ein Sichverlieren

in den mehr oder weniger unklaren Stimmungen und Gefiihlen, die in den Massen

leben, im Gegenteil, die Parole,,Heran an

die Massen" bedeutet: ankniipfen an die

gegebene Ideologie und Kampfkraft, die

in den Massen lebendig ist, nicht ur sich

der Masse bedingungslos unterzuordnen,

sondern urn dieselbe aus allen Unzulanglichkeiten herauszufiihren und reif zu machen

zur Lbsung der gegebenen Aufgaben.

Die Kommunistische Partei hat sich in der

Vergangenheit durch zu rasches Vorwiirtsstiirmen und durch die verschiedenen Versuche, allein zu k~impfen gegen die Unternehmermacht, wiederholt von den Massen

isoliert. Zuletzt geschah -dies in der M~irz*

aktion. Jetzt verfijilt emn Teil der Komtnunisten in den entgegengesetzten Fehler, in

A;~~~'

dem er sich den unklaren Massenstimmungen bedingungslos unterordnet. Die Koinmunistische  Arbeitsgemeinschaft  unter

Fiihrung von Paul Levi ist so weit gegangen, dal3 ihre praktische Bet itigung auf

eine Verneinung der Kommunistischen

Partei und der kommunistischen Gewerkschaftsarbeit hinauslajuft. In der Partei

selbst sind Stimmungen und Krafte am

Werke, die der Auffassung Paul Levis sehr

nahe  kommen.   Diese  liquidatorischen

Tendenzen auferhalb und innerhalb der

K. P. D. haben wieder linke Stimmungen

ausgelivst, die zwar augenblicklich keine

unmittelbare Gefahr darstellen, die Partei

jedoch hemmen an der raschen Durchfiihrung der richtigen Beschliisse der letzten

Zentralausschul3sitzung. In der Steuerfrage, in der Frage der Erfassung der Sachwerte macht sich eine solehe unklare

Furcht vor der Staatskapitalismus und

der sogenannten Syndizierung bemerkbar.

Diese Genossen begreifen nicht die objektive politische Situation und lassen sich

von alten Schlagworten, wie Staatskapitalismus und Zwangssyndizierung gruselig

machen. Sie begreifen nicht, was die praktische Durchfiihrung der Arbeiterkontrolle

iiber die Produktion, der Lebensmittelverteilung und der Kontrolle der Preise in der

gegenwartigen Situation bedeuten, und wie

sie allein durchgefiihrt werden kojnnen.

Hinter der unklaren Formulierung dieser

Stimmung in der Parole:,,Erfassung der

Saclwerte von unten" verbirgt sich diese

unklare Stimmung, die, wenn sie jiberhaupt

etwas bedeuten soll, in der gegenwairtigen

Situation, konsequent zu Ende gedacht,

allerdings etwas sehr Gefdihrliches darstellt und die Herstellung der proletarischen  Einheitsfront  sehr  erschweren

miil~te. Wenn man den Mut hat, die Parole:,,Erfassung der Sachwerte von unten" konsequent zu Ende zu denken, dann ist sie

gleichbedeutend mit der bequemen Phrase,

die der K. A. P.-Mann Fichtmann aufstellte, als er den Arbeitslosen Berlins die
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Frage:,,Was trennt uns von den Lebensmittein?", mit der naiven Behauptung beantwortete:,,Nur die Fensterscheiben."

Was ist gegenu*ber den liquidatorischen

Stimmungen und Tendenzen und gegeniiber den sogenannten Linken Stimmungen

und Unbehaglichkeiten zu tun?

Das Vertuschen   der Gegensaitze in

der Auffassung des proletarischen Kiassenkampfes, das Verschweigen der kommunistischen Ziele und kommunistisehen

Methoden, wie es die Liquidatoren predigen, kann das Proletariat nicht stiirken,

sondern nur hemmen und ist in seiner Wirkung deshaib konterrevolutionair, Die Erfahrungen, die das Proletariat Ungarns in

der Rdterepublik machte und mit einer

schweren Niederlage bezahien muBte,

soilten doch auch ffur das deutsche Proletariat eine Lehre sein. Es wird den Kommunisten, wenn sie sich nur selbst kiar

machen, ur was es sich handelt, gerade an

der Hand der Erfahrungen der ungarischen

Raiterepublik mdjglich sein, auch dem deutschen Proletariat kiar zu machen, daB es

sich der gro"l3ten Gefalr aussetzt, wenn

sie den Gedanken der proletarischen Einheitsfront als ein Versinken in den gedankenlosen Einheitsbrei auffassen. Die Erfahrungen der deutschen Revolution, die

wiederholten Niederlagen, die das deutsche

Proletariat erleiden mul~te, weil nur Teile

der revolution"aren Vorhutschichten isoliert kiimpften, werden sie vor linken

Dummheiten bewahren. Diese sind deshaib heute weniger gef ihrlich, aber es muB

auch damit aufgeraiumt werden, Wenn das

Proletariat einen ernsten Versuch zur Kontrolle der Produktion machen wird, muu f

es seine Kraft entsprechend der Industriegruppengliederung der deutschen Produktion organisieren. W~as bedeutet das anders als Zwangssyndizierung der Industrie

dur~ch eine Arbeiterregierung, die dies im

schwersten Kampf gegen das Biirgertum

und die Koalitionsgehiiste der Menschewisten durchsetzen kiinnte.
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Abwalzung der Lasten des Kriegszusammenbruches, Abwiilzung der Lasten

der Reparationszahlungen durch gemeinsamen Kampf zur Bildung einer reinen Arbeiterregierung und Durchfiihrung der Arbeiterkontrolle uOiber die Produktion und

die Verteilung der Waren, das ist das Ziel,

das Angelpunkt sein mul3 der praktischen

Beta-tigung der Kommunisten und der Anhaonger der R. G, I. in Deutschland.

Erreicht werden kann dieses Ziel nur,

wenn es den Kommunisten und den Anbiingern der R. G, I. gelingt, alle im deutschen Proletariat widerstreitenden Tendenzen zuriickzudriingen und es fur dieses

Ziel zur einheitlichen Front zusammenzuschlieflen, Das wird ur so leichter mbglich sein, wenn die Kommunisten nichts

vertuschen, nicht im liquidatorischen Sumpf

versinken, sondern die Frage der R. G, I.

so stellen, wie sie gesteilt werden mul:

niclt als eine organisatorische Frage, nicht

als  ein  bloBes Lippenbekenntnis  ffir

Moskau gegen Amsterdam, sondern als die

Lebensfrage des deutschen Proletariats:

entweder ref ormistischer Kampf in den

alten Formen der Amsterdamer Gewerkschaftsbewegung und Verelendung des

Proletariats oder revolutionamrer Kampf

zur Niederwerfung der Bourgeoisie und

Sammiung aller dieser Kampfgewillten ur

die Fahne des Kommunismus und' der

R. G. I, als einzige Rettung vor dem

Untergang.

Die Kommunisten miissen in allen Lohnbewegungen an vorderster Stelle kaimpfen,

jederzeit auf das Unzuliingliche der blofen

Lohnbewegungen und auf die Notwendigkeit der Bildung einer Arbeiterregierung

und Durchfiihrung der Arbeiterkontrolle

hinweisen. Vor, w'ahrend und nach jedem

solchen Kampf gilt es, auf diese Ziele hinzuweisen. Trotzdem muissen die Kommunisten auch in diesen unzulanglichen

Kiimpf en Kampfdisziplin halten, urn sich

nicht von dsln Massen zu isolieren. Sie

muissen vor jedem Kampf in den Gewerk
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schaften die Gewerkschaftbiirokratie auffordern, die Fiihrung der Kaimpfe selbst in

die Hand zu nehmen. Wo die Gewerkschaften den Kampf ablehnen, miissen sie

geschickt und unermiidlich innerhaib der

Gewerkschaften fuor die Notwendigkeit

dieser Kaimpfe weiter werben. Wo die Gewerkschaftsbiirokratie durch ihren EinfluB

den Kampfwillen sabotiert, miissen die

Kommunisten auch auferhalb der Gewerkschaften in den Betrieben durch die Betriebsriite den Kampf zu organisieren und,

wenn -sie eine Melrheit aller Arbeiter,

auch der Nichtkommunisten, f Ur den Kampf'

zustande bringen, den Kampf gegen den

Willen der GewerkschaftsbUirokratie aufnehmen und durchfiihren. Es darf nicht der

Gedanke im deutschen Proletariat aufkommen, daI3-die Kommunisten auf den

Kampf verzichten, weil ihn die Gewerkschaftsbiirokratie und die bankrotten sosozialdemokratischen Politikanten sabotieren. Dabel miissen die Kommunisten und die

Anhiinger der R. G. I. den Arbeitermassen

ganz deutlich sagen, daB sie nicht wieder

gewilit sind, allein zu kaimpfen. Niemand

wird sie angesichts der Tatsache, daB die

deutschen Kommunisten nur zu oft isoliert

kdmpften und dadurch blutige Niederlagen

erlitten, deswegen ffur Feiglinge halten oder

ausgeben kojnnen. Aus Anlal3 des Hungerstreiks der politischen Gefangenen haben

die Kommunisten scion die richtige Taktik

durchgefui rt, Wenn ihre Versuche, die

gesetzlichen Betriebsriite zu Bezirkstagungen zu vereinen, auf denen die Kampfaufgaben besprochen werden soliten, auch

noch mit einem Sieg der Gewerkschaftsbiirokratie endete, wie auf dem Betriebsratekongrel3 der Metallarbeiter und dem

Betriebsraftekongrel3  in Thiiringen,  so

mdissen sie doch in dieser Riclitung weiter

tiitig sein. Wenn die Kommunisten in den

i Betrieben Versammiungen abialten und

-;die Betriebsratsdelegierten fuir ihr Verhalten auf den Betriebsratekongressen

kritisieren und sciarf-sacilici zur Verant

wortung ziehen, dann wird es moglich sein,

entweder die Betriebsra~te zu ausfiihrenden

Organen des Kampfeswillens der Arbeiterschaft der Betriebe zu machen oder sie

auszuscialten. Das ist der richtige Weg

zur Sammiung auch der nichtkommunistischen,  aber   kampfbereiten  Arbeiter

Deutschlands. Das ist der Weg zur Herstellung eines einieitlichen revolutioniiren

Kraftzentrums in Deutschland, Das ist der

einzig richtige Weg fMr die R. G. I.

Die Zusammenfassung der kampfbereiten

revolutionairen Arbeiter, erst geistig und

dann organisatorisci und dann in den einzelnen Liindern auf internationaler Grundlage, das ist Arbeit f ur die G. R. I. Je

rascher es uns gelingen wird, alle kampfgewiliten Arbeiter zu sammein und mehr

oder weniger fest miteinander zu verbinden, ur so eher wird es uns milglich sein,

als wirkliche Macit gemeinsame Aktionen

mit den Amsterdamern von Fall zu Fall

national und international durchzufiihren.

Es ist ein gefaihrlicher KO"'hlerglaube, anzuneimen, daf es m6glich sei, die alten Su"nder vom A. D. G. B., die in einer zwanzigund  dreifigjiiirigen  reformistiscien Gewerkschaftsarbeit  erstarrten  und  verkni6chertenGewerkschaftsbiirokraten durch

giitlicies  Zureden  zum  revolutiondren

Kampf zu bringen. Diese Herrschaften respektieren nur eine ganz reale Macht. Solange es uns nicht gelingt, in Deutschland

und in den andern Liindern ein zielklares

revolutiona-res Kraftzentrum zu schaffen,

mit denen diese Herrschaften als einen

realen Machtfaktor rechnen miissen, werden wir nicit einmal in einzelnen Fdllen zu

erfoigreicien, gemeinsamen Aktionen kommen. Deswegen ist die selbstaindige Erfassung aller revolutioniirenArbeitermassen

zu einem gescilossenen Kraftzentrum national und international die erste Voraussetzung fuir emn gedeihliches, gemeinsames

Zusammenarbeiten von Fall zu Fall.

Es ist emn ganz gedankenloser Einwand,

der von den Liquidatoren der R. G. I. er
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boben wird, wenn sie behaupten, es sei ein

taktischer Widerspruch, daB wir Kommunisten uns scharf gegen die Parole der Zertriimmerung der Gewerkschaften, gegen

die Parole,,Heraus aus den Gewerkschafteni" wenden und auf internationaler

Grundlage der Amsterdamer Gewerkschaftsinternationale die R. G. I. entgegenstellen. Die Parole,,Heraus aus den GewerkschaftenI" bedeutet praktisch  eine

Losiosung  der revolution iren  Arbeiterelemente von   den  Gleichgiiltigen  und

reformistisch  Gestimmten.  Die  Parole

der Zertriimmerung der Gewerkschaften

bedeutet weiter eine tatsaichliche Schwiichung der Kampfkraft des Proletariats,

so ungeniigend die Gewerkschaften auch

arbeiten  mbgen, solange sie im  Rahden der alten Amsterdamer, nur reformistischen Praxis stecken.  Das proletarische Klasseninteresse ist vor Grunde

aus international. Beim Stand der gegenwdrtigen Verpflechtung der Weltwirtschaft

kann das Proletariat seine letzten Ziele,

die Verwirklichung des Sozialismus, nur

durchliihren, wenn es den nationalen Rahmen sprengt, wenn es imstande ist, iiber

die Landesgrenzen hinaus die einheitliche

Front der Arbeiterklasse der einheitlichen

internationalen Front der Bourgeoisie im

revolutionRren Kampf entgegenzustellen.

Die Amsterdamer Internationale war nieinals ein internationales Kraftzentrum zum

internationalen  proletarischen  Klassenkampf. Die in der Amsterdamer Internationale vereinigten Spitzen der Gewerkschaftsbiirokratie der verschiedenen Ldnder waren immer nur die bornierten, in

kleinbdorgerlicher Harmonieduselei mit der

Bougeoisie aufgewachsenen nationalen oder

gar nationalistischen Reprdsentanten der

in mehr oder weniger nationalen Vorurteilen befangenen Arbeiterorganisationen,

die ihren Einflul3 als Biirokraten ihrer Arbeiterbewegung ausniitzten, urn im internationialen Mlaf3stab ihre kleinbiirgerlichnationalistische Durchhaltepolitik fortzusetzen. Es ist nicht mi5glich, die Spitzen

11     ~7             -

dieser verkn6cherten F"iihrer zum revolutiondren Kampf zu gewinnen. Zum mindesten hat das Proletariat keine Zeit, solange zu warten, bis diese Herrschaften

umgestimmt sind. Wenn wir deshalb die

internationale einheitliche Kampffront aller

revolutiona-ren Arbeiter aufrichten wollen

unter FUihrung der R.-G. I., so isolieren

wir uns keineswegs von den Massen, so

zerstiiren wir keineswegs eine vorhandene

internationale Kampfkraft des Proletariats,

irn Gegenteil, der Aufbau der R. G, I. ist

der erste Versuch, der Irrichtung einer

revolutioniiren proletarischen Klassenfront

im internationalen Mal3stab.

Die R. G. I. hat eine ganze Reihe konkreter Aufgaben, fugr die es den Kampf

aufzunehmen gilt. Die Unternehmeroffensive ist international. Der Achtstundentag

ist iiberall bedroht. Ueberall geht das

Unternehmertum offenslv vor und versucht, die Lebenshaltung der Arbeiterschaft weiter zu verschlechtern. Der Kampf

gegen die Arbeitslosigkeit kann nur internadional eriolgreich gelu*hrt werden. Der

Aufbau der Wirtschaft in Sowjetrul3land,

der Auftbau der \virtschalt in jenen Landern, die demnaichst ihre Bourgeoisie niederwerten werden, kann nur international

mit Hilfe des Proletariats aller La"nder

durchgefuihrt werden. Der Kampf gegen die

Konterrevolution, die Sowjetrubiand becroht, die ias deutsche, o-sterreicnuscue, ja

das gesarte kroietariat vernihten will,

kann nur international durcngekiiirt werden. Die russischen Arbeiter, die zuerst

ihre Bourgeoisie niederwarfen, haben getan, was in ihren Kraften stand, urn das

internationale Proletariat zur einheitlit-!.en

revolutioni&ren Front zusarmenzufass'en,

Jetzt ist es emin Lebensinteresse der Proletarier aller kapitalistischen Staaten, dern

russischen Proletariat beim Aufbau s~iner

Wlirtschaft zu Hilfe zu kommen. Die Blutsiimpfe des Weltkrieges sind noch ni~ht

ausgetrocknet. Das Proletariat der gaazren

Welt bricht unter der Last, die der Welt

A'; I /
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krieg dank der weiteren Herrschaft dcr

Bourgeoisie  auf seine  Schultern  warf,

zusammen. Die Amsterdarer machen wieder Friedensresolutionen, wie dieselben

Leute Friedensresolutionen und Kamplaufrule gegen den kommenden Krieg in der

IT Internationale erst angenonmen und ir

Augenblick der Entscheidung verraN.An

haben. Mit Unterstiitzung der Amsterdarer Gewerkschaftsbiirokratie berd-itcn

die irperialistischen Machthaber sichl auf

einen neuen Krieg vor, der noch grauenhafter sein wird wie der vergangene. Gelingt es nicht, ur die Fahne der R. G. 1.

die Massen national und international zura

revolutioniiren Kaampf zu sammein, um das

zu verhiiten, dann wehe den Besiegtcn.

Und die Besiegten sind dann das Proletariat

der ganzen Welt.

Heinr. Brancller.

Die

und die

Offensive des

prolefariscf5e

Kapilals

EinreilsfronL

Die Weltwirtschaft faghrt irnrer noch

fort, eine tiefgehende Krise durchzumachen.

Die Grundlagen, auf denen sich diese

Wirtschaft aufbaut, sind erschiittert, und

auf der   Hintergrund dieser kolossalen,

immer weiter ur sich greifenden Krise beobachten  wir eine  iul3erst interessante

Offensive des Kapitals, die, sich immer

weiter von einer Lande auf das andere

ausbreitend, in der letzten Zeit international-organisierten Charakter angenommen

hat. Die Offensive selbst ist hervorgerufen

vor aller durch den Wunsch, die Krise ur

jeden Preis zu iiberwinden, das Schwergewicht der Krise und iirer Folgen auf die

Schultern der Arbeiterklasse zu legen.

In dern Verhiltnis der sozialen Krdfte ist

gegen Ende 1920 eine Verschiebung eingetreten. Wir sahen, wie unmittelbar nach

Beendigung des Krieges das Weltkapital

semen Riickzug begann. Die durch den

Krieg hervorgerufene Unzufriedenheit der

breiten Massen nalm einen ausgesprochen

revolutiona"ren Charakter an, und die herrschenden Kiassen waren bestrebt, diese

Unzufrieden1eit in gesetzliche Schranken

zu bannen, indem sie Zugestiindnisse

machten, den Achtstundentag,,freiwillig"

durchfiihrten, ffur soziale Reformen eine

speielle Internationale Arbeitsorganisation

schufen, die den uferlosen Liberalismus

und die unendliche Arbeiterliebe der herrschenden Klasse der Entente verkoirpern

sollte.

Von Ende 1918 bis Ende. 1920 beflndet

sich  die  Bourgeoisie  auf dern  Riickzuge, und zwar triigt dieser Riickzug organisierten Charakter und nimmt die Form der

Verbriiderung zwischen den Spitzen der

Bourgeoisie und den Fiihrern des Proletariats an. Dadurch wird es den herrschenden Klassen errnoglicht, sich von

ihrer Sprengung zu erholen, sich an der

Oberfluiche zu halten und die Machf-in

ihren Hiinden zu bewahren.

Dieser RUickzug des Kapitals war aufjerder verbunden mit dem Aufbliihen der

Industrie, das unmittelbar nach Beendigung

des Krieges eingesetzt hatte. Der Krieg, der

den internationalen Wirtschaftsorganismus

in zwei 8konomisch konkurrierende Hiilften

gespalten hatte, war beendet, und mit seiner

Beendung erneuerte sich der Warenaustausch. Zentraleuropa, das einen grbfleren

Bidarf an Waren und Produkten hatte als

die anderen Liinder, trat in die Warenzirkulation  ein.  Der Markt erweiterte

sich. Andererseits war das voruibergehende

Aufbliihen der Industrie auch mit der

weiteren Ausfiihrung von Kriegsbestela
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lungen und wit der Furcht vor Schlief3ung

der Unternehmen verkniipft, da die aus

den Werken und Fabriken hinausgesetzten

Arbeiter die dumpfe Unzufriedenheit der

Massen bedeutend verstairkt hatten, und

diese  zu  einer Kiassenexplosion  hatte

fiihren kb-nnen. Die siegreichen Alliierten

betrieben eine sehr kluge Politik, indem sie

die Fiihrer der internationalen Gewerkschaftsbewegung  angeblich  zur LOsung

aller Grundfragen heranzogen. Ihr,,Liberalismus" ging so weit, daB sie die patentiertesten Arbeiterpatrioten zur Beteiligung

an der Ausarbeitung des Abschnitts 13 des

Versailler Vertrages zuliel3en, daB sie das

Internationale Arbeitsbiiro schufen, in dem

sie sich drei Viertel der Stimmen sicherten,

- dies alles zu dem Zwecke, ur zu beweisen, daB die Demokratie tatsiichlich gesiegt habe, und daI3 die Arbeiterkiasse auf

das allerliberaiste Verhalten ilren Lebensbediirfnissen und Wiinschen gegeniiber

rechnen kbnne.

Das,,Soziale-Gesetzgebung"-Spielen begeisterte  die  grif"3ten  Verbainde.  Die

Amsterdamer Internationale beteiligte sich

an diesem Spiel mit Entschiedenheit und

Energie. Unter Mitwirkung ihrer Vertreter wurde auch die Washingtoner Konferenz veranstaltet, die fast einstimmig (mit

83 Stimmen gegen 2) ein ziemlich umfassendes Programm der sozialen Reformen

annahm. Aber gleichzeitig maclte die

Konferenz die Verwirklichung dieser Reformen von dem guten Willen der einzelnen

Regierungen abliangig. Die Bourgeoisie

wuf3te sehr gut, daf3 Versprechungen zu

nichts verpflichten; daB die Annahme einer

Resolution iiber umfassende soziale Gesetzgebung noch lange nicht gleichbedeutend

sei mit der Durchfiihrung dieser Gesetzgebung im eigenen Lande.  Und in jenen

Liindern, in denen die Bourgeoisie sich

stark genug fiihlte, dachte sie gar nicht

daran, ihre Versprechungen zu erfiillen.

In den anderen Liindern. fiihrte die Bourgeoisie, sogar ohne diese Bestimnmungen

abzuwarten und den Arbeiterunruhen zu

vorkommend, den Achtstundentag ein, urn

die Aufrichtigkeit ihres Liberalismus und

ihrer Besorgtheit ur  die Interessen der

Arbeiterklasse zu beweisen.

Dieser Flirt zwischen den Fiihrern der

Gewerkschaften  und  den  Fiihrern  des

internationalen  Imperialismus  dauerte

wihrend des ganzen Jalres 1919 und eines

Teiles des Jahres 1920 fort, wobei die

Fiihrer der Amsterdamer Internationale in

ihren Artikeln und Reden in allen Tonarten die ungeheure Wichtigkeit des Internationalen Arbeitsbiiros und iener Errungenschaften nachzuweisen svchten, die mit

der Schaffung dieser Organisation verbunden seien. Natiirlich erweckte die Errichtung des Internationalen Arbeitsbiiros bei

einigen Leuten, zu denen auch wir gehorten,

nicht wenige Bedenken, denn eine Organisation, die durch die Mittel der franzosischen, der englischen und der amerikanischen

Regierung besteht, kann woil kaur die

Interessen der Arbeiterklasse verfechten;

es gab aber Arbeiter, die an diese,,grofle

Errungenschaft" glaubten. Diese Periode

des Kokettierens und der vielversprechenden Resolutionen, der liberalen Manifeste,

Aufrufe und Versprechungen dehnte sich

aus durch das ganze Jahr 1919 und einen

Teil des Jahres 1920. Niclt umsonst ist im.

Versailler Vertrag selbst ein Punkt enthalten, der folgendermaflen lautet:,,Die

Arbeit soll nicht melr Ware sein." Man

kann sich vorstellen, wie die'Auguren der

Entente, Lloyd George und Cl6menceau,

gelacht haben, als sie diefen famosen

Punkt unterzeichneten, der wahrscheinlich

der Feder desý ehemaligen Anarchosyndikalisten und heutigen Patrioten LUon Guot

entstammt,,,Die Arbeit soll nicht Ware sein," -

das also versprach der Versailler Vertrag

in seinem Abschnitt 13. Zwar gab es selir

viele Skeptiker, die offen erkliirten, daB sie

den ganzen Versailler Vertrag fuir riiuberisci hielten, aber diese Skeptiker waren

ganz offenbar vein barbariscien bolschiewi.l

stiscien Geist angesteckt, und darUrn_
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brauclte man nicht auf ihre Stimme zu

hbren, Die Bourgeoisie lief3 sich zu Zugestandnissen  herbei, die soziale Gesetzgebung,,war gesichert" durch den Versailler Vertrag, die Verireter der Regierung

hielten sehr geffiihlvolle Reden fiber die

Rolle der*Arbeiterkiasse, fiber die Notwendigkeit, wenigstens ein Minimum von

Gerechtigkeit zu schaffen, und es fanden

sich nicht wenig Einfiiltige, die diesem alien

Glauben schenkten,

In der Zeit, da diese Verbrfiderung vor

sich ging, lief3 sich ein gewisses Aubfihen

der Industrie beobachten. Erst Mitte 1920

land im volkswirtschaltlichen Organismus

aller Lainder ein grofler Umschwung statt.

Die aul den Markt hinausgeschleuderten

ungeheuer grof3en Warenmengen, die

Fortffihrung der riiuberischen Politik der

bourgeoisen Regierungen und der in Gestalt

von Sowjetrufland aus der Warenzirkulation herausgerissene sechste Teil der Weltkugel, - das alles zusammen beschleunigte

jenen Zerlall, der die unvermeidliche Folge

des  imperialistischen  Weltkrieges war.

Zugleich mit der Zuspitzung dieser Krise

beobaclten wir den von den Unternehmern

und fiihrenden Politikern unternommenen

Versuch, sich zuriickzuziehen, das wieder

fortzunehmen, was,,freiwillig" gegeben

worden war. Diese Offensivaktionen tragen

in der ersten Zeit vereinzelten Charakter;

aber schlief3lich beginnen auch diese isolierten Aktionen sich zu verailgemeinern,

die nationalen und internationalen Kongresse der Unternehmer beginnen deutlich

zu formulieren, was sie wollen, und es rollt

sich vor unseren Augen das Bild einer

international organisierten Offensive des

Kapitals auf, die nach allen Regeln der

Unternehmerkunst gefiihrt wird. Sehen wir

nun zu, in welahen Formen diese Offensive

vor sich geht, deren Ziel die Verringerung

der Produktionsunkosten ist.

Auf dem ordentlichen Kongrefi der

Nationalen Assoziation der Industriellen

Amerikas, der im Sommer 1921 stattfand,

wurde in einem der Berichte erkliirt, dal3

in 250 Stiidten Amerikas bereits spezielle

Industriellenvereine zum Kample gegen die

Kollektivvertriige gegrfindet sind, wobei der

Referent,,die vollstaindig befriedigenden

Resultate der Bewegung zugunsten der,,Open  Shops"    (Offenen Werkstatt), die

sich fiber das ganze Land ausgedehnt hat",

betonte. Die Jahresversammlung der Mitglieder des,,Stahl-Trusts der Vereinigten

Staaten" nahm eine Resolution an, in der

davon die Rede ist, daf3 die Mitglieder zu

allen Opfern bereit seien, daf3 sie bereit

seien, Verluste zu tragen, ur nur zu erreichen,,die Anerkennung des Rechtes

jedes amerikanischen Buirgers, einen individuellen Vertrag, ganz beliebig mit wem

und welcher Art abzuschliefen, ohne

irgendwelche Einmischung."

Der     amerikanische     Verband      der

Druckereibesitzer erliel3 einen speziellen

Aufruf, in dem das Prinzip der,,Offenen

Werkstatt" begrfindet wird. In dem Aufruf heif3t es:,,Der Hauptcharakterzug des amerikanischen

Unternehmens ist Freiheit. Die Anstellungsbedingungen miissen durch einen freien individuellen Vertrag reguliert werden. Jeder Arbeiter

muf das Recht haben, einen einzelnen persbinlichen Kontrakt mit dew Unternehmer zu

schlief3en, in dem er dem letzteren seine Arbeit

unter soichen Bedingungen zur Verftigung stelit,

die ihm seine eigene Vernunft diktiert. Hierbei

muf3 sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeiter gegen die Schamlosigkeiten der Agitatoren

und gegen jede Art von Attentaten gesichert

sein, die in der Mehrzahl der Fallle von Auslandern ausgehen, die geheime und biswillige

Absichten haben...

Zur Erreichung dieses Zieles mufl in den

Arbeiterkontrakt ein besonderer Punkt aufgenommen werden, der folgendermaflen lautet:,,ndem Sie in das gegebene Unternehmen in den

Dienst treten, verpflichten Sie sich gleichzeitig,

sich an keinerlei Organisationen zu beteiligen."

Aul der Konlerenz der amerikanischen

Grubenbesitzer (Oktober 1921) gruff der

Vorsitzende der pennsylvanischen Koks-und

Kohlenkompagnie, Wotkin, den amerikanischen Grubenarbeiterverband schard an,

weil dieser,,die Notwendigkeit eines gewissen Konservatismus nicht anerkennen

will und aul j edes Gelflhl der Verantwortlichkeit gegenfiber dem konsumierenden

Publikum und den Untemnehmemn veinzichtet."
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Er sagte:,,Die Grubenbesitzer sind selbst schuld.

Sie tragen zum Bestehen der Gefahr bei, die

alle unsere Stiitzen gefahrden, sie unterstiitzen

die aktive Arbeit des amerikanischen Grubenarbeiterverbandes. Das Bestehen einer Organisation gleich der letzteren darf in unserem

Lande nicht geduldet werden, das stolz ist darauf, daB es jedem Bfirger gleiche Chancen auf

Erfoig im Lebenskampf gibt"... (,,Informations

quotidiennes", 2. Dezember 1921,)

Analoge   Erkliirungen   und Verfiigungen

sind bei den amerikanischen Unternehmern

zu einem Zeichen des guten Tons geworden,

deren Kampf fMr die,,absolute Freiheit"

einen ziemlich prosaischen Hintergrund

hat. Es handelt sich darum, den'Arbeitslohn bedeutend herabzusetzen, das aber ist

nur dann erreichbar, wenn die mdichtigen

Unternehmerorganisationen es mit einem

isolierten Arbeiter zu tun haben werden,

der offenbar mit dem Trust,,die gleichen

Chancen auf Erfoig im Lebenskampf" hat.

Die Amerikaner sind ein praktisches Volk,

und dort, wo sie koinnen, verwirklichen sie

ihre,,Freiheit der PersInlichkeit" ganz. So

muf 3 jeder Arbeiter beim Eintritt in die

Arbeit bei der,,Moor-Drain-Forging-Company" folgende Erklirung unterschreiben:,,Die Arbeitsbedingungen halte ich fu'r befriedigend und werde sie waihrend der Arbeit

nicht in Frage stellen, nachher aber wird der

Arbeitgeber sich nicht weigern, meine Wiinsche

hinsichtlich der notwendigen Verbesserungen

anzuho*ren. Ich nehme die Arbeit an auf einer

Grundlage,  die jeglichem  Verband   absolut

fremd ist, und erkiare, daB ich wiihrend meiner

ganzen Arbeit im Werke keinerlel Gewerkschaft

angehbiren werde. Wenn ich spaiter in irgendeine Gewerkschaft eintreten werde, so werde ich

sofort meinen Arbeitgeber hiervon benachrichtigen, der auf Grund dessen mich zu entlassen

berechtigt ist. Nach Beendung meines Dienstes

werde ich, weiches auch die Ursachen meines

Fortganges waren, unter keinen Umstanden

etwas derartiges in bezug auf die Klienten oder

Angesteilten  des Arbeitgebers unternehmen,

was dem letzteren schaden kannte."

Der Nutzen einer soichen Freiheit fuir die

Unternelimer          ist ganz offensichtlich.

In der Sitzung des Nationairates der

Vereinigten Industrie Englands legte Bankett, der Sekretiir der G~eselsehaft der

Eisenbahnen, folgende Resolution vor:,,Der Rat hat die Frage der Revision der

seit Mai 1919 wirksamen Veriligung, die den

Arbeitern  der staidti schen  Eisenbahnen  48

Arbeitsstunden in der Woche garantiert, einer

Besprechung unterzogen. Die Unternebmer sind

der Ansicht, dafl die Zeit gekommen ist, diese

Bestimmung einer Revision zu unterziehen. Es

wurde beschlossen, umgehend eine Konferenz

aller Eisenbahnverwaltungen, sowohi der privaten, als auch der sta dtischen, zur ausfiihrlichen Besprechung dieser Frage einzuberufen."

(,,Daily Herald", 11. November.)

Auf der Jahresversammlung des Nationalverbandes der Industriellen, die am 21.

Juli stattfand, erkliirte, der Vorsitzende,

daB die 48-Stunden-Woche auf der Internationalen Konferenz,,etwas voreilig angenommen worden wiire, - ohne vorausgehende,     genilgende     Untersuchung

dieser Frage". Die 48-Stunden-Woche bedeutet eine Herabsetzung der Produktivitait. Der Nationalverband der Industriellen

beschlof3 den aktiven Kampf gegen die 48 -Stunden-Woche in Grof3britannien zu beginnen. Er gab dem Wunsche Ausdruck,

voile Freiheit fu"r die runmittelbare Regulierung seiner Beziehungen zu den Arbeitern zu besitzen, und erkannte es als notwendig an, jede Produktion auf einer

soichen Grundiage zu organisieren, die

ihren individuelien Eigenheiten am meisten

entspricht.

Auf einer der gemeinsamen Sitzungen

des Nationalverbandes der Industriellen

und des Komitees der Handeiskammer

wurde die Frage der Herabsetzung des

Arbeitslohnes gestelit; die Industrielien

beklagten   sich uiber den Kampf, den die

Gewerkschaften gegen diese Herabsetzung

fiihren.,,Sonderbar, - meinten die Uaternehmer

verwundert, - die Arbeiter begreifen nicht, daB

sie durch diesen Kampf niemandem anders

schaden als nur ihren eigenen Kameraden.

Hunderttausende von Arbeitslosen ko-nnten Arbeit bekommen, wenn die Gewerkschaften sich

zu einer Herabsetzung der ArbeitslBhne bereiterklfirten"... Einer der Anwesenden verlangte eine Wiederherstellung der Vorschriften

von 1915, ein anderer gab seinem Bedauern daruber Ausdruck, daB3 die Gewerkschaften eine

m~chtigere Organisation sind als die Arbeiterpartei, mit der,,man sich noch einigen kannte."

(,,Daily Herald", 24. November 1921.)

Die Nationale Fbjderation der Unternehmer der Maschinenbau-Industrie schiug

alien Gewerkschaffen vor, eine lierab-;

setzung der Arbeitslijhne um wiichentlich

6 Shilling fuir alle Arbeiter durchzufiihren,;i
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f~W gi. gegen Lohn arbeiten, und ur 15 Proz.

ji  diejenigen,  die Stiicklohn erhalten.

lIim Durchschnitt urn 12,5 Proz. f Ur alle

Arbeiter.

In der Gummi-Industrie schiugen die

1q:..Arbeitgeber den Arbeitern vor, die 47 -Stunden-Woche auf 521/2 Stunden heraufzusetzen. Nach langen Verhandlungen wurde

ein Korpromif ausgearbeitet - die Zahi

der Arbeitsstunden wurde auf 48 in der

Woche heraufgesetzt, der Arbeitslohn ur

7,5 Prozent verringert.

Neue Kompromikornrnissionen, die auf

Initiative des Landwirtschaftsrinisters geschaffen wurden, arbeiteten im Oktober

einen neuen Tarif f "ir die Landarbeiter aus.

Statt wie friiher 24-47 Shilling wochentlich wurde eine Norm von 36 Shilling f (ir

eine 48-Stunden-Woche festgesetzt. Ffir

Ueberstunden der Lohnarbeiter wird ein

proportioneller Zuschlag gezahit, so fiur 50

Arbeitsstunden 38 Shilling, ffir 54 Stunden

40 Shilling usw. Ueberstunden der Stfickarbeiter werden mit 10 Prozent Aufschlag

zum gewbjhnlichen Tarif bezahit, - selbst

wenn es sich ur Feiertage handelt. Die

Gewerkschaft der Transportarbeiter war

gezwungen, sich mit einer Herabsetzung des

Arbeitslohnes urn 3 bis 4 Shilling wochentlich einverstanden zu erkliren. Bekannt

ist der heroische Kampf der englischen

Bergarbeiter, der mit einer Niederlage

endete. Der Arbeitslohn   wurde herabgesetzt, und es findet gegenwhirtig eine

weitere Herabsetzung statt.

Ftour das verflossene Jahr betraf die Herabsetzung des Arbeitslohnes in England

6600000 Arbeiter. Sie betrug im ganzen

eine Sunme von 400 000 000 Pfund.,,Genug der Kombdie, sie hat schon

lange genug gedauert", erkldrte offen Jonnard, emn bekannter Vertreter des G~rollkapitals in Frankreich, in seiner Rede in

~: der Versammlung der Fi~deration der landwirtschaftlichen Vereine, indem er bewies,

da13 die Mehrzahl der Staaten die feierlichen Versprechungen nicht gehalten hat,

~idie in Washington hinsichtlich des Acht

stundentages und anderer,,Garantien" gegeben wurden.,,Das Gesetz vor Achtstundentag in der

Industrie, im besonderen im Transportwesen, ist

die Hauptursache der 6konomischen Krisis, unter

der wir hart zu leiden haben; sie ist die Hauptursache der aul3erordentlichen Teuerung und

unserer ganzen finanziellen Zerriittung 0 0

Eine Versammluno von 132 Vorsitzenden der Handeiskammern Frankreichs

nahm folgende Resolution an:,,Konstatierend, daB das Achtstundentaggesetz sehr kligliche Folgen ffur unser Land gehabt hat, daB unsere Alliierten es nicht anwenden, -  bittet die Versammiung der Vorsitzenden der Handeiskammern urn Einstellung

seiner Anwendung." (,,L'Exportateur Franqais',

5. Dezember 1921.)

Eine ebensolche Resolution nahm der

Kongrel der Konfoderation der Kommerzund Industriegruppen Frankreichs (Confed6ration des groupes Commerciaux et Industriels de France) an, der die Forderung,,einer Revision des Achtstundentaggesetzes

und iiberhaupt der Schaffung einer solchen

Arbeitsgesetzgebung, die unser Land nicht

im Vergleich zu seinen Konkurrenten im

Wirtschaftskampfe in den Zustand der

Bettelarmut stfirze", aufstellt.

Das Organ der franzbsischenKapitalisten,,,L'Exportateur Franqais", zitiert begeistert

diese Resolution, indem es sie,,tief national

und patriotisch" nennt, und fUigt seinerseits hinzu:,,Die Arbeiter, die von schlechten Hirten

gefiihrt werden, stellen sich den Achtstundentag

als Anniherung an ein neues Kanaan vor. Die

Apologeten des Achtstundentages versicherten,

daBl seine Folge nicht nur keine Verringerung,

sondern im Gegenteil eine Vergroferung.der

Produktivitit sein wird. Aber die Erfahrung

einiger Jahre hat das Unbegruindete dieser

Hoffnungen bewiesen: die Produktivitait ist

auflerordentlich gesunken, wihrend diea-lAgemeinen Produktionsunkosten nicht zu steipen

aufgehoirt haben, - was natiirlich zu einer -Ursache der Lebensverteuerung wurde; und es ist

kWar, daB die Arbeiter, die die Konsumentenmasse bilden, durch das neue Regime nicht nur

nicht begliickt worden sind, sondern im Gegenteil zu semnen ersten Opfern wurden."

Aber der Appetit kommt erst beim

Essen. Die Verliingerung des Arbeitstages

ist nur der erste Schritt, und das Manifest

einer der grgifjten Untern ehmervereinigungen F~rankreichs,,,Les int~r~.is 6conomiques'

verlangt, indem es eine schwere 8ikiono
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mische-Krisis konstatiert, einen      starken

Schutz des Privateigentums und der Privatinitiative, der freien  Landwirtschaft, des

Handels, der Industrie und Arbeit, es verlangt den Kampf gegen alle Versuche der

Sozialisierung und,,Verhinderung von

Streiks in iffentlichen Unternehmungen",,,ob sie nun dem Staate oder Konzessioniren gehioren". (,,L'information sociale",

20. Oktober 1921.)

In der Versammiung des Vereins der

Bergwerkbesitzer     Deutschlands    erkldrte

Gloeckner, einer der Vertreter des dentschen Kapitals:,,Die einzige Methode der Ueberwindung

der Krise ist die Ueberstundenarbeit und die

Einschriinkung der Bediirfnisse der Arbeiter."

Am 20, Oktober fand in Berlin eine Versammiung      aller    Unternehmerverbiinde.Deutschlands statt, in der eine Reihe von

Referenten zu den verschiedenen Fragen

der Arbeiterpolitik   Stellung nalm.      Der

Sinn aller Referate lief auf folgendes hinaus:,,Der Achtstundentag widerspricht den Interessen der ganzen Gesellschaft, der Arbeitslohn

muB herabgesetzt werden, denn dies ist das

einzige Mittel zur Wiederherstellung des o*konomischen Gleichgewichtes im Lande.

Die Arbeiter wollen nicht begreifen, wie

wichtig die Herabsetzung des Arbeitslohnes in

ihrem eigenen Interesse ist, - sagte Dr. Kienne,

einer der Redner, - und widersetzen sich blind

den gesunden Tendenzen der Unternehmer. Sie

rechnen nur mit der Verteuerung der Lebensfiihrung, wollen aber durchaus nicht die Mi*glichkeit ilrer Verbilligung in Betracht ziehen

Was die Arbeitslosenunterstiitzungen anbelangt,

so soilten sie nur jenen gewa-hrt werden, die

tats-aichlich arbeitsunfahig sind; fu'r die anderen

ist eine Unterstiitzung nur auf dem Gebiete der

Auffindung einer geeigneten Arbeit ffur sie

moglich. Arbeit muI3 jenen gegeben werden, die

um sie bitten, natuirlich kann aber keine Rede

davon sein, dal, wie dies die Gewerkschaftsfiuihrer verlangen,,,Arbeitslose gewaltsam in die

Unternehmen gebracht werden", wodurch die

Produktionsenergie der letzteren geschwfcht

wird. Was die Streiks anbelangt, so erscheinen

sie zuweilen als die notwendige Entladung der

verdichteten Atmosphaire. Aber in gem'einniitzigen Unternebmen sind sie Wahnsinn. Die

Sabotage aber ist immer Verbrechen." (Korrespondenzblatt", Nr. 49.)

Auf einem analogen Kongrel3, der am

5. November stattfand, wurde eine Resolution angenominen, in der wir folgende be

zeichnenden Worte vorfinden      (es ist Von

der Sparsamkeit in der Wirtschaftsfiihrungdes Landes die Rede):,,Besonders die staatlichen und privatea

Unternehmen miissen daffir sorgen, diaB ale

nicht nur der offentlichen Kasse nicht zur Last

fallen, sondern deren Last im Gegenteil erleichtern. Unsere innere Wirtschaftspolitik muff

ein Ziel haben - die Ausntitzung der ganzen in

der Wirtschaft vorhandenen und in ihr nlcht

vollstindig beschaiftigten  Arbeitskraft ffur die

produktive Arbeit.")

Das Stinnesorgan,,Industrie- und Handelszeitung" erkliirt seinerseits:,,Die Unternehmer verhalten sich zur Achtstundentaggesetzgebung negativ, indem sie auf

ihr'en ku'rzlichen Gesichtspunkt verzichten. Sie

befuirchten eine Schaidigung der Volkswirtschaft

des Landes und meinen, daBl die Washingtoner

Bestimmungen keine Grundlage fuir die Arbeiter-.

gesetzgebung abgeben konnen, denn sobald

England sich geweigert hat, sie anzuerkennen,

ist eine ffur alle Linder gemeinsame Gesetzgebung nicht erreicht. Deutschland aber wiirde

durch die Anerkennung der Grundlagen der

Washingtoner Bestinmungen seine Fihigkeit in

Frage stellen, als Konkurrent auf dem Weltmarkt aufzutreten." (Industrie- und Handelszeitung".)

Ende August fanden in Helsingfors Konferenzen der Vertreter aller skandinavischen Liinder statt, auf denen eine Reihe

von Fragen ausfiihrlich besprochen wurde,

die sich auf den Kamp! gegen die Arbeiter

beziehen. So war dort von der organisierten Streikbekaimpfung die Rede. Von

Sydow, der Vertreter Schwedens, erklarte,

daB von heute an zwei Fragen die ganze

Aufmerksamkeit der Unternehmer in Anspruch nehmen miiIften. Die erste Frage

sei der Arbeitslohn der Arbeiter; die heutige Lage zwinge die Arbeitgeber, eine neue

Politik zu betreiben-die Politik der Herabsetzung der Arbeitslohne. Die zweite Frage

beziehe sich auf die Produktionsleistung,

Die Industriellen miissen alle ihre Ktafte

darauf lenken, gegen die nach dem Weltkriege entstandene Bewegung Widerstand

zu leisten, die darauf hinausgeht, offen

oder in maskierter Form die Verwaltung

der Unternehmen in die Hande der Arbeiter

zu le~en.

*) Unter den Worten,,In der Wirtechafit nlch

vollst~ndig beschiiftigte Arbeitskraft' verstehon dl.

Herren Kapitalisten die Arbeiter, die im goanzen

ttiglich nur acht Stunden arbeiten.

r
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A. LOSOWSKY,,Das Hauptprinzip der Unternehmungsleitung

ist der 0konomische Wohistand, dieses Ziel

aber kbennen die Arbeiter natiirlich nicht verfolgen, ihre Verwaltung kann nur die ohnehin

zerruttete Industrie untergraben." (,,Revue Int.

du travail", Nov. 1920.)

In dem vor kurzem von der Vereinigung

der schwedischen Industriellen ver6ffentlichten Bericht fulr das Jahr 1920 ist davon

die Rede, daf3 die Anwendung des Acltstundentaggesetzes die Ursache der Mehrzahi der Konflikte mit den Arbeitern im

Laufe des Berichtsjahres bildete und infolgedessen den schwedischen Unternehmern

sehr teuer zu stehen gekommen. sei.

1329 844 Kronen haben die Kapitalisten

fiur Ausgaben aufgewendet, die durch

Streiks und Aussperrungen hervorgerufen

waren; diese Summe betrachtet die Industriellenvereinigung als monstrbis,

Die gr6B1te Aktiengesellschaft Schwedens,,,Grbonisberg", beschloB3, denArbeitslohn4er

Grubenarbeiter ur 40 bis 50 Prozent herabzusetzen. Die Arbeiter weigerten sich

darum, einen neuen Vertrag zu schlief3en;

die Frist des alten Vertrages war am

31. Dezember abgelaufen. Die genannte

Gesellschaft hat im vorigen Jahr iiber

16000 000 Kronen Reineinnahme erzielt,

Aelnliche Erseheinungen lassen sich in

allen Zweigen der schwedischen Industrie

beobachten.

Das   E-xekutivkomitee  des  Verbandes

der dinischen Unternelmer verfiigte die

Aufhebung aller Vereinbarungen mit den

Arbeitern beziiglich des Achtstundentages.

Im Oktober fand in Kopenhagen eine

Versammiung der Vertreter der dainischen

Unternehmerorganisationen statt, Langkier,

der Vorsitzende des Verbandes der Drucker

utd der Hauptvorkiimpfer aller kapitalistischen Aktionen in Dainemark, sprach spbittisch von den Bestrebungen der Arbeiter

zur Erzielung des Beteiligungsrechtes an

der Verwaltung der Unternehmungen und

schiittete semnen ganzen Groll auf die bestehenden Unterstiitzungsorgaanisationen fuir

Arbeitslose aus. Er sprach von der Notwendigkeit der Herabsetzung des Arbeits-.-lehnes, und rief dieArbeiter auf, dieseNot

wendigkeit anzuerkennen und sich ihr

demiltig zu fiigen. Die in dieser Versammlung angenommene Resolution laif3t sich

folgendermaf3en     zusammenfassen:      der

Achtstundentag muf abgeschafft werden,

der Arbeitslohn muf herabgesetzt werden

bis unter das Niveau der - angeblich -

gesunkenen Preise fuir die Gegenstainde des

alltaiglichen Gebrauches, alle Kollektivvertriige sind einer Revision zu unterzieben

und eine Veriinderung derselben in der ffur

die Arbeiter ungUinstigen Richtung vorzunehmen.     Schlief3lich  muB    die   gesamte Arbeitslosengesetzgebung aufgehoben

werden.

Die Unternehmer fassen nicht nur Reso,lutionen, sie fiihren sie auch durch: das ist

aus dem Bericht des Statistischen Departements Dainemarks zu ersehen. Aus dem

Bericht ergibt sich, daf3 im Durchschnitt im

Vergleich zuin ersten Jahresviertel der

Stundenlohn im    zweiten Jahresviertel fuor

alle Industriezweige auf 14 Oer gesunken

ist. Am stiirksten ist der Lohn der Spezialalle Industriezweige um 14 Oer gesunken

hagen und um 16 Qer in der Provinz. Fu"r

ungelernte Arbeiter ist der Lohn urn 7 und

12 Qer gesunken, f ur Frauen un 9 und 7

Oer.

Die Nationale FOideration der belgisehen

Unternehmer der Schiffbauproduktion und

der Qeffentlichen Arbeiten wandte sich

an   das  Ministerium   f ur Industrie  und

Arbeit mit einem Brief, in dem sie urn Aufhebung des Achtstundentaggesetzes bittet.

In diesem Briefe heif3t es:,,Besorgt ur die heiligen Interessen des belgischen Volkes, ist unsere Foderation fest davon

uberzeugt, daB nur durch gesteigerte, angespannte Arbeit eine Verbesserung der o0konomischen Bedingungen des Landes wird erzielt

werden kb-nnen, mit der die Interessen aller

Bu0rger,  die  Arbeiter  natiirlich  mit  e-in

gschlossen, unzertrennlich verbunden sind,.

Wir behaupten, daD3 sogar durch Verdoppelung

der Energie es unmbiglich sein wird, die Zeit

wieder einzuholen, die seit 1914 verloren ist,

die zerstbirten Gebiete wieder herzustellen, unser

Eisenbahnnetz wieder in den alten Zustand zu

bringen, eine geniigende Anzahl von Gebiuden

fuir die Befriedigung des Wohnungshungers zu

errichten, der auf das ganze Leben des Landes

seine harte Riickwirkung ausiibt."'
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Und zum SchluI3 heift es:,,Wir wissen, dali die Mehrzahl der Arbeiter,

mit denen wir die freundschaftlichsten Beziehungen aufrechterhalten, und die erfiillt sind von

dem Wunsche, zu arbeiten fulr die Wiederherstellung des Landes, die Za-hne zusammenbeifend, die Forderungen der Gewerkschaftsfu'hrer unterstiitzt haben, die zudem von politischen Erwaggungen diktiert waren. Und wenn

es mbglich ware, sie ohne Hinzuziehung der

Gewerkschaften durch ein geheimes Referendum

zu befragen, so wa-ren Sie, Herr Minister, von

den Resultaten der Rundfrage verbliifft."

Der Verband der Eisenindustriellen von

Brabant wandte sich sogar an Kbjnig Albert

selbst mit einem  Gesuch, in weichem    er

seine Ko~nigliche Hoheit darum bat, durch

seine Alimaclt das Achtstundentaggesetz

aufzuheben.

Alle angefiihrten Tatsachen, deren Zahi

man bis ins Unendliche vermelren kiinnte,

zeugen von der Weltoffensive des Kapitals,

das danach trachtet, durch Herabsetzung

des Lebensniveaus der Arbeitermassen den

zusammenbrechenden      Kapitalismus    zu

stiitzen. Der Druck des Kapitals ist direkt

proportional der Schuirfe der Krise, die

sich im Zusammenhang mit der waclsenden

Verschuirfung des sozialen Kampfes nur

verstarkt.

Worin liegt nun das Wesen der Krise,

die die ganze Menschheit durchmacht?

Darin, daB einerseits viel Waren vorhanden

sind, andererseits viele Lagnder vorhanden

sind, in denen Warenhunger besteht. Unerh6rte Verschuldung, walnsinniges Anwachsen der Steuern bis zur Besteuerung

der Arbeitslbihne und weiteres ununterbrochenes   Waclstum    des   Militarismus.

Hohe Arbeitsloohne und ein verhuiltnismiilig

hohes Lebensniveau in der einen Gruppe

von LUndern, und diclt daneben eine Reihe

von Liindern, in denen der Arbeitslohn und

das Lebensniveau des Arbeiters urn viele

Male tiefer gesunken sind als vor dem

Kriege.   Die Liinder  der Welt zerfallen in

zwei Hauptgruppen: Liinder mit holier

Valuta - Amerika, England, Frankreich,

Belgien, Schweden, Norwegen, Diinemark,

Holland - und Lander mit niedriger Valuta

- Deutschland, Qesterreich usw. Zentraleuropa bietet in der Lage, in der es sich

seit dem Versailler Frieden befindet, ein

giinstiges Feld flor alle Arten von Experimenten der internationalen Drahtzieher.

Billige Arbeitshuinde, niedrige Valuta,

das bedeutet soviel wie geringe Produktionsunkosten, und wir sehen, wie die amerikanischen, englisehen, schwedischen und

schweizerischen  Kapitalisten  ilre  Bestellungen deutschen Fabriken iibergeben

und gleicizeitig ilre eigenen Unternelmen

schlielen. Hieraus ergibt sich eine ungeheure Arbeitslosigkeit in den Laindern mit

holer Valuta und eine geringere Arbeitslosigkeit als die,,normale" in den Laondern

mit   niedriger  Valuta.  Mit  anderen

Worten, die Ausmafe der Arbeitslosigkeit sind direkt proportional der Hoohe der

Valuta. In der Tat, wie vorteillaft es ist,

seine Bestellungen an Deutschland zu

geben, ist aus folgendem Vergleich der

Arbeitslohne  in  den  industriereiclsten

Lindern Europas zu ersehen: Wenn man

die Arbeitslbihne der europiiischen Staaten

in Schweizer Franken umrechnet, so erhalt

man folgendes Verhuiltnis: England 2.10,

Schweden 1,77, Frankreich 1.10, Belgien

1.03, Italien 0.55 und Deutschland 0.18.

Der Arbeitslohn in Deutschland betraigt

also den elf ten Teil des Arbeitslohnes

in England, und es ist ganz natiirlich,

daBl sich in allen kapitalistischen Staaten

das  Bestreben  der Unternelmer    beobaclten laii3t, die Arbeitslbehne in der

Ricltung des Minimums auszugleichen. Wie

wird dies bewerkstelligt? In Deutschland,

in Oesterreich laufen Bestellungen ein. In

den Landern mit holer Valuta werden die

Unternelmen geschlossen, und es beginnt

ein Sinken der Arbeitsloohne um 30, 40,

50 und melr Prozent. Nach einiger Zeit

sinkt der Arbeitslohn wieder. Dieses systematische und unaufhIrliche  Sinken des

Arbeitslohnes ist das charakteristischste

Moment an dieser ganzen organisierten

Offensive. Das Ziel der Unternelimer bestelit darin, die Arbeitsbezahlung und das

Lebensniveau der Arbeiter in den Laindern

mit holier Valuta bis auf das Niveau der,/ý I ol
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Lander mit, niedriger Valuta herab~zuIV   cirficken, so daBl man dann mit Deutschland auf dern Weltmarkt konkurrieren

Y  kann.

Die Geschichte hat an den Gewerkschaften der allijerten Liinder f"ir ilre Beteoligung an der Vernichtung und Auspliinderung Deutschlands Rache genommen.

Vom Ententestiefel zertreten, ist Deutschland und das deutsche Proletariat gegenwirtig der Lohndriicker f Ur die ganze Welt,

was auf die anderen Lander einen ungeheuren Einflufl ausiibt, die gegenwartig die

deutsche Technik nicht nur dazu ausniltzen, urn an den deutschen Bestellungen

zu verdienen, sondern auch dazu, urn die

Arbeitslbhne ihrer eigenen Arbeiter herunterzudru"cken, herabzusetzen.

Gleichzeitig mit der tatsiichlichen Aufhebung des Achtstundentages beobachten

wir auch Versuche seiner Aufhebung durch

gesetzliche Maflnahmen. So sind entsprechende Gesetze den Parlamenten der

Schweiz, Frankreichs und Belgiens eingereicht worden, und alle diese Vorschliige

werden motiviert durch die Notwendigkeit,

die nationale Produktion zu retten, sie

gegen die Konkurrenz zu schiitzen usw.

es sind immer wieder die gleichen Beweise und die gleichen Motive, denn es

liegen ihnen die gleichen 'Ursachen zu.

grunde: das Streben, urn jeden Preis die

Produktionsunkosten auf Kosten der Arbeiterkiasse zu verringern.

Daiit ist aber die Offensive des Kapitals gegen die Arbeiterklasse bei weitem

noch nicht beendet. Die Aufhebung des

Achtstundentages, die Verringerung der

Arbeitslohne, der Versuch, das Gesetz der

Fabrik- und   Werkkomitees  aufzuheben

-oder einzuschriinken, die tatsaichliche Aufa~~r  ebung des Schutzes der Frauen- und Kin~~1: derarbeit, -'das alles ist begleitet von

emern aligemeinen Druck auf die Arbeiterira~:  kiasse.  In diesem Kampfe haben in der

~ letzste~n Zeit die Unternehiner spezielle

>:    Oransatienen  geschaffen.Dirusch

S~voltion hat nicht  alhlei der russsche

Arbeiterkiasse viele Lehren erteilt. Auch

die Unternehmer aller Linder haben an der

Niederlage der russischen Bourgeoisie dies

und jenes gelernt und haben noch vor dem

Eintritt entscheidender Gefechte mit der

Aufrichtung ihrer eigenen weif3gardistischen

Organisationen begonnen, die in den verschiedenen Uindern und unter verschiedenen Namen das gleiche Ziel verfolgen -

den organisierten Druck auf die Arbeiter

und die Bekaimpfung ihrer Forderungent um

jeden Preis. Die Sommatenen in Spanien,

die Faszisten in Italien, die Biirgerligen in

Belgien und Frankreich, die Freiwilligen*in

England, die Kukluksklan in Amerika, die

Technische Nothilfe in Deutschland usw.

usw., das alles sind Organisationen f Ur den

unmittelbaren bewaffneten Kampf gegen

die Arbeiter.

Die Aufgaben, die alle diese Organisationen haben, bestehen erstens darin, Streiks

zur Scheitern zu bringen, zweitens darin,

sofort die Waffen anzuwenden, sobald eine

revolution ire Bewegung beginnt. 'Gewoohnlich werden fu"r diese Organisationen Techniker, Studenten der technischea Hochschulen und jiberhaupt die Jugend der

herrschenden Kiassen angeworben, die den

Krieg ritgemacht haben. Dabei werden von

ihnen zwei Eigenschaften verlangt: die

technische Befahigung, die Streikenden zu

ersetzen, und militiirische Schulung fulr die

unmittelbare Unterdriickung jeder Art von

Aufstand. Diese weiBgardistischen Organisationen sind sehr verbreitet. Sie haben

in jeder  Lande, je nach den speziellen

politischen und Lebensverhailtnissen, ihre

Eigenheiten. Das Gemeinsame aller dieser

Organisationen ist aber, daB sie von den

Regierungen unterstiitzt, von den Unternehmerorganisationen  subventioniert werden, wie z. B. in Belgien, wo die Industriellen den Biirgerbund subventionieren

usw. Diese Zellen der weif3gardistischen

Organisationen, die bereits vor der sozialen

Revolution geschaffen wurden, sollen die

Entfaltung revolutionjirer Aktionen ver
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hindern und die soziale Revolution tim

Keime ersticken.

Gleichzeitig mit der 6konorischen Offensive, die bestrebt ist, die unmittelbaren

8konomischen Errungenschaften der breiten

Massen zu vernichten, findet auch eine

politische Offensive statt. Sie kommt zur

Ausdrucke in einer aligereinen Zunahme

aer Reaktion, in der Sprengung der Arbeikcrorganisationen in einer ganzen Reihe

von Laindern (Jugoslavien, Rurniinien, Ungarn, Spanien usw.), in der zunelmenden

Verfolgung der Kommunisten und Revs

lutionaire. Wir sehen ein Zunehren der

Reaktion in der ganzen Welt, eine in der

Mafe immer schiirfer werdende Zunahre,

als fu*r die Bourgeoisie die Gefahr des heranriickenden,,bolschewistischen Barbarenturs" immer kiarer wird. Die letzten

paar Monate zeugen davon, daB die Reaktion vorziiglich organisiert ist. Die Bourgeoisie ist sich bewul3t, weiche Gefahren

ihr von der sich immer rehr entwickelnden

Arbeiterbewegung drohen, wid sie ergreift

darum ihre MaBnahmen: von der Schaffung

spezieller weif~gardistischer Organisationen

bis zur Komplettierung der Truppen durch

afrikanische Neger, die die Rolle der

Retter der bourgeoisen Zivilisation gegen

das,,Barbarentum" spielen sollen.. Das ist die allgemeine Weitlage. Wir

beobachten die Einheitsfront den Bourgoisie, ihr planmailBiges Heranriicken, das

Vorschieben ihrer Vortruppen, die Arbeitsteilung im Kampie, die Verwendung verschiedener Waffengattungen. Die ganze

Organisation der herrschenden Kiassen

stelit einen einheitlichen, organischen Block

dan, der ur so stii*rker ist, als diesem Block

Giftgase in Form der modernen gelben

Presse zur Verfiigung stehen.

Was steilt nun die entgegengesetzte

Front dar? Angesichts dieser im internationalen Malastabe organisierten Off ensive, bei der Einheit aller ihrer Organisa.tionen und der zweifellosen Einheit des

Willens, der auf die Untendrfickung der

Revolution gericltet ist, - was geht ang..

sichts dieser Tatsachen in den Reihen der.

Arbeiterkiasse vor, deren Organisationen

unmittelbar nach der Beendigung des

Krieges grandiose MaBstabe angenommen

haben?   Welchen Widenstand setzt die

Arbeiterklasse gegenwiirtig dieser organisierten Offensive entgegen und weiches sind

die Methoden, Formen und Mittel des

Karpfes, durch die die Arbeiterorganisa--

tionen diesen Angriff zuriickzuschlagen

gedenken? Vor allem muf3 gesagt werden,

daB  die gro"lten Gewerkschaftsorganisationen sich dieser onganisierten Offensive

gegeniiber als vollstiindig olnmaclchtig enwiesen haben: diese Offensive hat sie voulstaindig iiberrascht. Wiihrend langer Zeit

beschaiftigten sich die Fiihner der reformistischen Gewerkschaften nur mit dem Versuch, die Unternehmer zu iiberneden, die

Arbeitslo"hne nicht herabzusetzen,  den

Arbeitstag nicht zu verlangern.  Sie beriefen sich hierbei auf die sakrosankten Bestimmungen der Washingtoner Konferenz.

Es verging Monat ffur Monat, ein Arbeitszweig nach der anderen erlitt eine Niederlage, die Verbiinde traten vereinzelt in den

Karpf ein, wobei sie sich sehr oft bereits

vor Beginn des Karpfes ergaben, w5.hrend

sie dort, wo der Kampf tatsaichlich begann,

wo die einzelnen rniichtigen Gewerkschaften zum Schutze ihner elementarsten Forderungen auftraten, - isoliert blieben,.wie

dies beim Streik der englischen Bengleute

der Fall war, und eine Niedenlage erlitten.

Diese Offensive des Kapitals zeigte-also

die ganze Kopflosigkeit den fiihrenden

Spitzen  der   heutigen  Gewerkschaltsbewegung, die sich den ausgezeichnet organisienten Unternehmern gegeniibengestellt

sahen und von liberalen 'Wonten, und

Klagen zur Tat iibergehen mul~ten. Und

erst nac~hdem die Unternehiner einen Ptoduktionszweig nach dem anderen attacksient

hatten und jeden einzeln schlugen, begann

eine Reihe von Aktionen von seiten den alt.e

gemeinen Gewerkrschaftszentnenr gegen, die~se~::

k-~/I
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frecheVerletzung der elementarstenLebensinteressen der Arbeiterkiasse. In Deutschland hat der Aligemeine Deutsche Gewerkschaftsbund   zehn  Forderungen  ausgearbeitet, die den Forderungen der Industriellen betr. Uebergabe der Eisenbahnen

an sie gegeniibergestellt wurden, aber diese

Arbeiterforderungen sind auf dem Papier

geblieben. Trotzdem der deutschen Gewerkschaftszentrale neun Millionen Mitglieder angehooren, entschlof3 sie sich doch

nicht, fu"r diese Forderungen in den Karpf

einzutreten. Sie stelite sie nur zu dem

Zwecke auf, ur zu beweisen, dal3 auch sie

ein Programm habe, ur den erregten Arbeitern wenigstens eine Antwort zu geben,

und dachte nicht im geringsten daran, fulr

die aufgestellten Forderungen zu kaimpfen,

trotz der feurigen und energischen Unterstiitzung dieser Forderungen durch die

revolutiondren Arbeiter Deutschlands.

Mitte November trat der Generairat der

englischen Trade-Unions mit einer Dekiaration anlIi"Blich der Offensive des Kapitals

hervor. Tm November 1921, erst 6 Monate

nach der Niederlage der Bergleute, nachdem der Arbeitslohn von Hunderttausenden  von Arbeitern herabgesetzt worden

war, - erst hiernach trat der Generairat

mit einer Dekiaration hervor, in der er die

organisierte Offensive des Kapitals konstatiert.

Diese verbliiffende Scharfsichtigkeit ist

fiur die heutigen Fiihrer der Gewerkschaften

IuBerst charakteristisch.  In  dieser Erklirung rechnet der Generairat in Pfund

Sterling aus, wieviel die Offensive der englischen Kapitalisten das englisehe Proletariat gekostet hat. Es ergab sich eine

grandiose Summe: Der Arbeitslohn war in

dieser Zeit fuir 7 Millionen Arbeiter herabgesetzt worden. Dank dieser Herabsetzung

'.des Arbeitslohnes haben die Arbeiter einen

j~ihrlichen Verlust von ungefiihr 400 Mill.

Plund Sterling.

W~eiche Schliisse zieht nun der Generalrat anliif3lich dieser planmBIi3igen und organisierten Offensive? Er klagt iiber die Un

gerechtigkeit der Unternehmer, klagt dariiber, da13 die Unternehmer die Revolution

herbeifiihren, daB,,sie durch ihren Extremismus auch auf der anderen Seite Extremismus erzeugen". Der Generairat betont

mehrmals, daB es notwendig sei, zu konstitutionellen Formen und Methoden des

Kampfes zu greifen, daB3 England sich dank

der Entwicklung   der konstitutionellen

Kampfformen entwickelt habe, und bringt

sein tiefes Bedauern zum Ausdruck, daB

sich  Unternehmer   linden,  die  den

Rahmen der Konstitution iiberschreiten

(obgleich die Herabsetzung des Arbeitslohnes und die Offensive des Kapitals

keinerlei bourgeoiser Konstitution widersprechen), wodurch sie die Arbeitermassen

zu   unorganisierten Kampfformen  und

-Methoden treiben. Das war alles, was die

Fiihrer von sechseinhalb Millionen Arbeitern ausdenken konnten! Aber die Konstitution besteht ja in England schon lange.

Wo also, in welchen Paragraphen dieser

Konstitution, haben die Kenner des Staatsrechtes ein Verbot fMr die Unternehmer

gefunden, die Arbeiter auszubeuten? Die

Berufung auf die Konstitution kann nur

einen Sinn haben. Die Fiihrer der Gewerkschaften erkldren:,,Wir sind loyal,

wir wollen gar nichts von der Revolution

hooren, wir wollen mit den herrschenden

Klassen zusammenarbeiten, wiihrend ihr,

indem ihr uns zuriickstof3t, dadurch bel

ihnen revolutioniire Gesinnungen weckt."

Diese Argumentation erinnert an die Taktik der russischen Liberalen in der Periode

des Terrors der,,Narodnaja Wolja" (Partei

des Volkswillens). Sie wandten sich an

die Regierung und sagten:,,Gebt uns eine

Konstitution, sonst werden sie Bomben

werfen." Kann eine solehe Taktik in irgend

einem Grade das organisierte Kapital beeinflussen?3 Nein, nicht im geringsten

Grade. Die,,Times" hat diese Deklaration

des- Generalrats abgedruckt, ebenso wie

auch die anderen bourgeoisen Zeitungen

sie absdruckten, aber die englische Bourgeoisie hat nicht einmal mit der Wimper



I'

~~~n~f

i,I.!U;,

jIri

45 'i~~84

DIE OFFENSIVE DES KAPITALS UND DIE PROLETARISCHE EINHEITSFRONT

gezuckt; sie setzt ihre Arbeit fort, denn mit

Dekiarationen kann man ihr keine Angst

einjagen, Indessen besteht die Taktik der

Amsterdamer Internationale und ihrer

reformistischen Fiihrer darin, den Kampf

zu vermeiden, die Spitzen und Widerspriiche abzuschwaichen, eine Mittellinie zu

finden. Und zwar suchen sie diese Mittellinie stets noch vor Beginn des Kampfes,

indem sie vergessen, daB die Resultante

hier das Resultat zweier Kriifte ist; wenn

man aber von Anfang an in der Richtung

der vermutlichen Resultante geht, so lenkt

man diese Linie dadurch in die Richtung

seiner Kiassenfeinde. Den gleichen Verzicht auf die elementaren Pflichten, die der

Arbeiterbewegung von ilrer Fiihrung auferlegt werden, beobachten wir auch in

anderen Lindern.  In Frankreich hat die

Allgemeine Konfoderation der Arbeit nicht

einen ernsthaften Kampf gegen die Besteuerung der Arbeitslojhne aufgenommen.

In Deutschland hat der Ailgemeine Deutsche

Gewerkschaftsbund die Besteuerung der

Arbeitsl6hne  sanktioniert.  Das  gleiche

ingstliche Verhalten sehen wir iiberall

dort, wo an der Spitze der Gewerkschaftsbewegung erprobte reformistische Fiihrer

stehen, Sie sind an die alten Formen und

Methoden des Kampfes gewofhnt: Verhandlungen mit den Unternehmern, Uebereinkiuinfte, Kollektivvertriige, Banketts - das

ist ihr ganzes Arsenal,,konstitutioneller"

Kampfmethoden, und sobald die Zuspitzung

des sozialen Kampfes alle diese alten Methoden jiberfiuissig macht, verlieren sie die

Fassung, kiammern sich an diesen ganzen

alten Krempel, indem. sie sich selbst und

anderen versichern, daB man im erbitterten Klassenkampf durch Beschworungen

und durch Berufung auf die Charte der

Freiheiten und die Konstitution siegen

kiinne. Ihre erste Sorge besteht in der

Ueberredung derUnternehmer; andererseits

sind sie durch die Furcht beunruhigt, die

Arbeiter kiinnten eine Aktion unternehmen,

sie kijnnten die Initiative selbst in die Hand

nehmen, kbinnten den Kampf von unten her

mit ihren eigenen Mittein iiber die K8pfs

ihrer Fiihrer hinweg beginnen, - und sind

bemiiht, die Arbeiter vom Kampfe abzulenken. Und man muf3 sagen, daBl ihre Befiirchtungen ziemlich begriindet sind: in den

Massen hat diese Offensive des Kapitals

tiefe Verainderungen hervorgerufen. Die

Hoffnungen auf einen friedlichen Ausgang

und eine gliickliche Entwicklung verschwinden und vergehen wie Rauch. Die rauhe

Lebenswirklichkeit hat alle Versprechungen

grof3er Reformen  in ihr Gegenteil-verwandelt. Die grol3en Prinzipien der Demokratie, die Charte der Freiheiten, der Abschnitt 13 des Versailler Vertrages, die

Internationale  Arbeitsorganisation,  die

Amsterdamer Internationale, alle diese

reformistischen, vertriiumten  Schwa"rmereien sind vergangen, ohne daf3 sie oftmals

Zeit gehabt kitten, sich richtig zu entfalten.

Die Arbeiterkiasse steht nun vor einem zerschiagenen Trog.  Ihre elementaren Errungenschaften  werden  vernichtet,  ihr

Lebensniveau herabgesetzt, die Arbeitslosigkeit wafichst, die Unsicherheit in bezug

auf den morgigen Tag nimmt zu, die Unbestiindigkeit des sozialen Organismus vergrbf"ert sich immer mehr und mehr, und

jene Unruhe, die stets der Ausgangsputikt

revolution"arer Bewegungen ist, erstreckt

sich auf immer breitere und breitere Arbeitermassen und dringt sogar in die zuriickgebliebensten und vom Sozialismus

und von der Revolution am weitesten entfernten Schichten der Werktiitigen ein.

Das dumpfe Murren und die dumpfe Unzufriedenheit nehmen zu. Und auf der

Grundlage der organisierten Offensive des

Kapitals ist in den untersten Schichten, in

der eigentlichen Hefe der Arbeiterkiasset

die Sehnsucht nach Einheit erwacht.

Die Offensive des Kapitals zwingt die

Arbeiterkiasse gleichsam in eine Presse

emn, sie fegt die Hindernisse hinweg, die

die einzelnen Arbeiterschichten voneinander trennten, sie gibt ihr festeren Zusammenhalt, sie verringert ihre Liicken, sie

stelit jeden einzelnen Arbeiter in der ~Wirk.~
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licbh-keit den Fragen des Kampfes gegen2      i'Aber, zwingt ihn  fiber die Methoden,

Formen und Mittel des Kampfes nachzudenken, veranla~t ihn, eine Umwertung

aller Werte vorzunehmen und nach irgendweichen neuen Formen und neuen Wegen

des Kampies zu suchen. Der europijisehe

Durchschnittsarbeiter hat den KompromiBlweg schon erprobt: er ist bereits durch die

Liga der Nationen, durch das Internationale

Arbeitsbfiro, durch die Zusammenarbeit

der Kiassen  und durch alle moglichen

parititischen und anderen Kommissionen

hindurchgegangen. Er beteiligte sich an

den Sitzungen fiber die Sozialisierung, verlas im Laufe einiger Jahre duferst lange

Referate, Berichte fiber die Sozialisierung

der Produktionsmittel, fiber die Siege der

Amsterdarer Internationale u. a., was er

aber in Wirklichkeit vor sich sieht, ist die

Verliingerung des Arbeitstages, die Herabsetzung des Arbeitslohnes, die Auflebung

der sozialen Gesetzgebung und die aligemeine Herabsetzung  des Lebensniveaus.

Diese elementaren Tatsachen gestalten die

Psychologie des Massenarbeiters ur: er

sieht, daf3 die Arbeiterklasse der gegen ihn

heranrfickenden einheitlichen Unternehmerfront, dem organischen Block der sozialen

Reaktion, in einander feindliche Parteien,

Verbainde 'und Gruppen geteilt, entgegentritt. Es scheint ihm, daB dieser ganze

Kampf der Parteien etwas von a'ufen her

Herangetragenes ist; es scheint ihm, daf3

dies etwas Fremdes sei; daB man sehr gut

auch ohne diesen verschiirften Parteikampf

auskommen kbnne. In seiner Seele erwacht unter dern miichtigen Drucke von

aul3en her das Streben zur Einheit, der

Wunsch, sich enger zusammenzuschlief3en,

um seine Einheitsfront der Einheitsfront

ci.. de  Kapitals  entgegenzusetzen.  Dieser

Daan zur Einheit, der hervorgerufen ist

~::dutch den mlichtigen Andrang des organia sierten Kapitals, durch den planmiifigen

Angrlff des bourgeoisen Staates und der

Un:~:%;ternebmerorganisationen,  bildet  die

G~trrtu~~ elner lebensvollen Klassenbe

wegung, durch den der ganze Arbeiterorganismus gesundet.

Die revolutionjiren Verbiinde treten ffir

die Schaffung dieser Einheit ein. Was

aber ist eigentlich die Einheit der proletarischen Front, welches ist ihr Ziel? Wenn

wir von der Einheitsfront sprechen, so

haben wir den Kampf im Auge, denn wo

kein Kampf ist, da ist auch keine Front;

folglich setzt die Einheitsfront und die

Einheit der Arbeiterkiasse Einheit zum

Zwecke der Aktionen, zum Zwecke des

aktiven  Widerstandes,   zum   Zwecke

von   Kampfaktionen   voraus,   keinesfalls aber zum Zwecke passiven Abwartens

und der Zusammenarbeit der Klassen.

Ffir passives Abwarten und ffir die Verfassung,,konstitutioneller" und literarischer Proteste ist die Einheitsfront nicht

nbtig, das kann man auch einzeln besorgen.

Die Einheitsfront ist ffir den Kampf und

nur ffir den Kampf notwendig; nur ffir die

konkreten Formen dieses Kampfes sind wir

bereit, einen Block mit irgendeiner beliebigen Arbeiterorganisation zu bilden. Es ist

nicht schwer, ein Programm der Forderungen auszuarbeiten.  Produktionskontrolle,

Festsetzung fester Preise ffi'r die Lebensmittel, Kontrolle des Exportes und Importes, Konfiskation der Werte, Aufhebung

der Steuer auf den Arbeitslohn, Uebertragung aller Steuern usw. auf die herrschenden Kiassen, - das alles sind sehr

populiire Forlerungen,4e jede beliebige

Arbeiterpartei anerkennen wird. Es handelt

sich aber darum, wie eine Verwirklichung

dieses Programmes zu erreichen ist. Hierfiir gibt es keinen anderen Weg als den

revolutioniiren. Darum ist das Moment der

revolution ren Aktion, das Moment des

organisierten Kampfes das Entscheidende

in der Frage der Einheitsfront, und das ist

auch der Grund, warum die reformistischen

Verbiinde sich dieser Frage gegenfiber so

milItrauisch verhalten.

Wenn man einen beliebigen Ffihrer eines

reformistisch-en Verbandes betrachtet, so

sieht man, daB er nichts anders tut, als nur
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von der Einheitsfront reden. Alle seine

Reden, Aktionen und Beschuldigungen, die

gegen die Kommunisten und gegen die revolutioniiren Syxdikalisten gerichtet sind,

laufen darauf hinaus, daf jene die Einheitsfront zerstoiren, Wie aber denken sich die

Amsterdamer die Einheitsfront? Als eine

Front der Aktion? Nein, als eine Front der

Untaitigkeit, als eine Front der Zusammenarbeit der Kiassen. Sie wollen die Einheitsfront nicht ffi"r den Kampf, sondern

ffir friedliche Verhandlungen, waihrend wir

zur Schaffung der Einheitsfront, zum ZusammenschluB  der Arbeitermassen   von

unten her aufrufen zum Zwecke des Widerstandes gegen die Offensive des Kapitals,

zum Zwecke der Organisation der Massen

auf der Basis dieses Widerstandes und zum

Zwecke des spiiteren Ueberganges zum Angriff gegen das Kapital. Wir haben schon

mehr als einmal Gelegenheit gehabt, in der

Frage der Einheitsfront mit den Fiihrern der

Amsterdamer Internationale zusammenzustof~en, In Deutschland haben die Kommunisten und die einfachen Arbeiter der

anderen Parteien bei dem Aligemeinen

Deutschen Gewerkschaftsverband beantragt, einen ailgemeinen deutschen Kongref3

der Betriebsraite einzuberufen, ur die Forderungen zu verwirklichen, die vom Ailgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund aufgestelit wurden. Die reformistischen Fiihrer  der   Gewerkschaften  Deutschlands

lehnten dies ab in Anbetracht dessen, daB

hierdurch die Einheit der Front verletzt

werde. In Italien beantragt die revolutioniire Minderheit der Aligemeinen Konfboderation der Arbeit fortwiihrend die Schaffung einer Einheitsfront, ur der Offensivtaktik der Bourgeoisie entgegenzuwirken.

Die Kommunisten schiugen mehrmals eine

algeme1in  nationale Aktion und den revolutionjiren Kampf gegen den Faszismus vor.

Die Fiihrer der alg~erneinen Konfiideration

der Arbeit verhielten sich zu alien diesen

Vorschliigen mil~trauisch, lehnten die Emnheitsfront mit den revolutioniiren Arbeitern

ab und zogen es vor, mit jedern beliebigen

anderen, nur nicht mit den Kommunisten

einen Block zu bilden. Die Rote Internationale der Gewerkschaften schlug der

Amsterdamer Internationale gemeinsamne

Aktionen in der Frage Spaniens und Jugoslaviens vor, erhielt aber keine Antwort.

Wir wandten uns ein zweites Mal an die

Amsterdamer Internationale mit dem Vorschlag  einer gemeinsamen  Einmischunig

in die franzbsischen Angelegenheiten, ur

dort eine Spaltung zu vermeiden. Die

Amsterdarer Internationale, die so gern

von der Einheit der proletarischen Front

redet, wird volistaindig taub und stumm,

sobald von der Kampffront die Rede ist.

Sie ist bereit, mit den Unternehmern Kompromisse zu schlieBen, doch mit den revolutionairen Arbeitern in Verhandlungen

einzutreten, beabsichtigt sie nicht. Der

Unterschied zwischen uns und ihnen, zwischen den reformistischen und revolutioniren Verbiinden bestelt darin, daB wir

f fir die gemeinsame Arbeiterfront eintreten,

wihrend sie fier die gemeinsame Arbeiterund Unternehrerfront eintreten, und solange die fiihrenden Spitzen der heutigen

reformistischen  Gewerkschaftsbewegung

nicht auf diesen Gedanken der Schaffung

einer Arbeiter- und Unternehmerfront verzichten, solange wird die Schaffung einer

Einheitsfront der Arbeiterkiasse zur Zweck

des Kampfes gegen die Bourgeoisie diuf3erst

schwierig sein. Dies bedeutet niclt, daB

die revolution"aren Verbiinde auf den Gedanken der Schaffung dieser Front verzichten sollen, - nein, unter keinen Umstiindent Wir schaffen diese Front gegen

die Unternehrer, wir ziehen zu dieser

Front   Arbeiter   verschiedener  Rich.*

tungen  und    verschiedener  politischer

Ueberzeugungen heran, alle, die kiimpfen

kInnen, alle, die die Arbeiterklasse der

Bourgeoisie entgegenstellen wollen, alle, die

ihren Riicken nicht untertiinig vor dern her..

anriickenden Kapital beugen wollen. Die

Einheit wird trotz der ref ormistiscben

Fiihrer langsam geschmiedet. Die Arbeiters.

kiasse wird von unten her geeint, der Z*-.

4 1/
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sammenhalt in der Arbeitermasse, ihre

Koharenz vergrBl"ert sich,  Die Masse

sieht, wo ihre Freunde und wo ihre Feinde

stehen. Diese Front wird geschaffen in

groflen angespannten  inneren  Kimpfen,

denn die Spitze der Gewerkschaften ist in

den bourgeoisen Staat hineingewaclsen,

sie hat sich in einen Apparat dieses hourgeoisen Staates verwandelt, der die Arbeitermassen durch seine ganze organisierte

Macht in Diensten der heutigen Gesellschaft hijit. Die Offensive des Kapitals

hat die ewige Sehnsucht der Arbeiterklasse nach der Einheitsfront urn das Vielfache ver~tiirkt. Die Einheit der Front

entreif3t die Massen dem EinfluB des reformistisehen Apparates und erhebt in ihrer

ganzen Schairfe die Frage des Kampfes,

der Aktion. Die Arbeiterkiasse will die

Einheit und sie wird sie gegen den Willen

ihrer reformistischen Foiihrer und trotz aller

ihrer Listen erreichen..4. Cosowsky.

Der Versuq5

einer Ein3eilsfronl in cer Sqfiveiz.

Jetzt, wo die Exekutive der Kommunistischen

Internationale ihre Thesen iiber die Taktik einer

Einheitsfront bestimmt und die Verhandlungen iiber

diese Frage in alien Sektionen der Internationale

beginnen, ist es interessant, die in dieser Richtung

schon   gerachten  Versucbe   zu  untersuchen.

Einer gewissen Zahi unserer' Genossen scheinen

die Thesen der Exekutive wie eine neue Taktik,

wie eine neue Offenbarung des III. Kongresses.

Unseren Gegnern wird allerdings die Taktik der

Einheitsfront wie ein,,mea culpa" des Kommunismus vorkommen. Sie werden, wie schon in den

Thesen des III. Kongresses, auch hier eine Verurteilung der friiheren Taktik der Spaltung und Teilung der sozialistischen Bewegung sehen: die sich

aufl6sende, ihrer Irrtiirner und Fehler bewuBte

Kormunistische Internationale entschliel3e sich, die

proletarische Einheit wieder herzustellen, die sie

zerstbrt hat.

Der Gedanke, daB die Konmunistische Internationale ihre Taktik von Grund aus Indert,

scheint uns durchaus falsch. Von ihrer Griindung

an betaitigte sie ihren sicheren Marxisrus: sie

propagierte die Taktik der revolution~ren Massenaktion. Nierals unterstfitzte oder verteidigte sie

die Putschtaktik. Sic zeigte ibre Kraft, die Massen

nicht nur zur revolutioniiren Tatigkeit mitzureif3en,

sondern auch ffur diese vorzubereiten und zu erziehen. Es muf3te in jeder  Lande eine unabhingige komnunistische Partci existieren, deren

Taktik einzig nur darauf gerichtet war, die Massen

fWr den revolutionairen Kampi zu gewinnen und sic

von den reforristischen Ideen der 2. und 2% Internationale zu befreien. Die Komrunistische Internationale hat nie geglaubt, daB die kormu4'~Ic

nistischen Parteien die Revolution ohne die proletarischen Massen machen kdnnten. Die Aufgabe

der kommunistischen Parteien war kiar gesteilt

durch den II. Kongre3: Fiihrer der Massen, Vorhut der proletarischen Bewegung zu sein.

Unsere erste Pflicht, ur die Massen mitreilen

zu kb-nnen, war also die Schaffung unabhaingiger

kommunistischer Parteien, d. h. Spaltung, Teilung

und Reinigung der alten sozialdemokratischen ParIcien, ur ihnen die bewuflten, revolutionlren Elemente zu entziehen oder die Opportunisten davonzujagen. Diese erste taktische Operation wurde

ausgefiihrt durch den II. KongreB, als er die 21 Bedingungen aufstellte, die von allen Parteien der

Kormunistischen Internationale angewendet wurden. Aber zur selben Zeit bestitigte der II. Kongref3 in einer Anzahl von Thesen, daB es fMr die

Kormunistische Partei notwendig sei, eine Taktik

anzunehnien, welche sic in engen Kontakt mit den

arbeitenden Massen bringt, Die Thesen (iber den

Parlamentarismus, iiber die Agrarfrage, ulber die

nationalen Fragen und besonders tiber die Fragen

der Gewerkschaftsbewegung waren beherrscht von

der Hauptsorge unserer Bewegung: Die kommunistischen Parteien, welche schon nach dem Unabhiingigkeitsprinzip gebildet und organisiert sind,

miissen das Vertrauen der breiten Volksmassen gewinnen, ur sie zur Revolution filhren zu kinnen.

Nach unserer Meinung hat der III. Kongrefl

keine neue Taktik eingefiihrt, inder er die Offensivtaktik verurteilte; er ist seiner von den vorhergehenden Kongressen vorgezeichneten Richtlinie

treu geblieben, der Talsache Rechnung tragend,

daBl die u-konomische und politische Situation ir

Laufe des Jahres erpfindliche Aenderungen er
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erfahren hatte, und besonders, daI die Arbeiterbewegung in alien Laindern eine Periode der Depression  durchmachte.  Die Physiognomie  des

III. Kongresses blieb vielen unserer Genossen unverstAndlich, die der Meinung sind, daB die Linke

des Kongresses vertreten war durch jene, die den

Kampf gegen die Zentristen fortsetzen und die

Arbeitermassen erwecken woliten durch die revolutionaire Offensive der in den kommunistischen

Parteien gruppierten Auserwiihlten. In Wirklichkeit waren links jene Genossen, die wie Lenin

und Trotzki woilten, daB3 die Internationale nicht

I-anger im Kampf gegen die Zentristen aufgehe,*sondern sich ganz ibrer Hauptaufgabe hingebe: die

Vorbereitung und das MitreiBen der

proletarischen       M e n  Alassen  z u r  revolutionfiren Tat.

Es war ein Irrtum mit den Anhiingern der

Offensivtaktik zu glauben, daB das Mitreiflen der

momentan eingeschliiferten Massen dadurch geschehen k6nnte, daBl man jene kleine Minderheit,

die in den kommunistischen Parteien gruppiert ist,

zum Kampf gegen die wachsende kapitalistisehe

Reaktion aufruft. Diese Taktik brachte nichts

anderes zustande, als die Mehrzahl der arbeitenden Massen von ihrer revolutioniiren Vorhut zu

trennen und das Werk des Eindringens der Partei

in die Massen zu kompromittieren. Mit der Bestatigung der Notwendigkeit, die Mehrheit des

Proletariats zu*gewinnen, fiihrte der III. Kongrei

nicht eine neue Taktik ein, sondern er steilte die

kommunistischen  Parteien  ihren  unmittelbaren

Aufgaben gegentiber. Die Thesen ffur die Einheitsfront sind nur eine Anwendung unserer Grundtaktik in einem bestimmten historischen Moment:

in die Massen zu gehen, ihr Vertrauen zu gewinnen und sie zuir Tat zu fiihren, indem man sie

dem Einflufl der Reformisten entzieht. Es handelt

sich nicht darum, sich mit den Sozialdemokraten

zu vcrsohnen oder die kommunistischen Parteien

zu liquidieren, sondern es handelt sich darum, die

Massen zu gewinnen, indem man den Kampf gegen

die Reformisten fortsetzt und ihren EinfluB auf

die Massen bricht. Der Beweis dafiir, daB diese

Taktik keine neue ist und in keiner Weise den

Verzicht auf den Kampf gegen die Sozialdemokratie bedeutet, ist die Tatsache, daB sie

lange vor dem I1. KongreB durch die Kommunistiakhe Partei der Schweiz unter Umstunden angenommen wurde, weiche Zeugnis geben von dem

Dienst, den sie im Kampfe gegen die Sozialdemokratie geleistet hat.

Die Kommunistische Partei der Schweiz wurde

am 6. Murz 1921 gebildet durch die Verschmelzung

der kleinen kommunistischen Partei und der Linken

der siozialistischen Partei, die aus dieser Partei

ausgetreten war. Die so entstandene Partei war

weit von einer Tendenz nach rechts entfernt. Die

kleine kommunistische Partei, die sich mit der

Linken der Sozialdemokratie verbunden hatte,

unterstiitzte eine gewisse Zeit die extremen

und   antiparlamentarischen  Theorien  der  K.

A, P. D. Andererseits hatte sich die Spaltung

der sozialdemokratischen Partei auf der Linie der

extremen Linken vollzogen, dank den Manovern

Grimms, welcher allerseits versicherte, daB die

Wiener Konferenz   eine Revision  der 21 Bedingungen vorehmen werde. Die kommunistische

Partei- war zurzeit des I. Kongresses eine kleine

Organisation von 5-6000 Mitgliedern, weiche

mehr zur Kinderkrankheit des Kommunismus ala

zum Opportunismus neigte und Gefahr lief, dem

Sektierertum zu verfallen. Wir fiirchteten die Gefahr, eine kicine, von den Massen der Arbeitenden

isolierte Gruppe zu bleiben; auch als wir nach

griindlicher Spaltung vomn Zentrum die Tagesordnung zu unserem konstituierenden KongreB vorbereiteten, war unsere erste Sorge die Verbindung

mit den arbeitenden Massen. Diese Verbindung

war uns auf gewerkschaftlichem Boden gegeben

und speziell in den Arbeiterverbindungen, die in

der deutschen Schweiz das syndikalistische Kartell

und diejenigen proletarischen Parteien zusammenfassen, die auf dem Boden des Klassenkampfes

stehen. Als wir die Spaltung der politischen Bewegung ausfiihrten, waren wir u'berzeugt von der

Notwendigkeit, unseren Willen zu zeigen, die Einheit der proletarischen Bewegung und des Arbeiterkampfes aufrechtzuerhalten und zu verteidigen.

Waihrend  diejenigen  Arbeiterverbindungen,  die

unter sozialdemokratischem Einflufl standen, die

Teilnabme der kommunistischen Partei zuriickwiesen, haben jene, die unter unserem EinfluB

standen, besonders die von Zuirich und Basel, die

Teilnabme der sozialdemokratischen Partei angenommen. Auf diese Weise bekundeten wir unseren

Willen, an der Einheit des proletarischen Kampfes

festzuhalten.

Vom konstituierenden ParteikongreB wurde die

Frage der Arbeiterunionen aulgeworfen und ein

BeschluB gefaBt, der unter anderem sagte: Die Bestrebung, eine schweizerische Arbeiterunion ins

Leben zu rufen, die autorisiert sein soil, die Massenkaimpfe der gesamten Arbeiterschaft der Schweiz

zu beschlielen und durchzufiihren, ist begriindet

durch die dem Proletariat aufgezwungenen Kampimethoden und durch den Umstand, daB eine soiche

Organisation die breitesten Massen zu erfassen vermag. Die Schaffung einer soichen Zusammenfassung

der arbeitenden Massen ermiiglicht es den Parteien und dem Gewerkschaftsbund, auch fernerhin

ihre speziellen Aufgaben zu erfiillen.,

Zur selben Zeit riefen unsere kommunistisehesii

Genossen des Arbeiterverbandes Base! fuir Sinl

1
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20 MANrz einen KongreB der schweizerischen Arbeiterunionen zusammen, ur die alte Frage der

einheitlichen Arbeiterorganisationen, der Vereinigung der Arbeitergewerkschaften und der proletarischen Parteien der ganzen Schweiz zu besprechen. Dieser von der Baseler Arbeiterverbindung auf dem Gewerkschaftskongref3 im Friihling

gemachte Vorschlag wurde von der reformistischen

Majoritait abgewiesen. Die Kommunisten von Basel

nahmen ihn wieder auf in ein Programm     des

Kampfes gegen die Arbeitslosigkeit und gegen die

Versuche der Bourgeoisie, den Arbeitstag zu verlangern und die Liihne zu verringern. Ihr Ziel war,

der reformistischen,,Gewerkschaftlichen Vereinigung" eine breite Arbeiterorganisation entgegenzustellen, die, von revolutionairem oder gar kommunistischem Geist beseelt, ohne die gewerkschaitliche Bewegung zu spalten, sie

der Leitung und dem Einfluf der Reformisten entreif3en wuirde. 25 Vereinigungen, ungefiihr 90000 Mitglieder umfassend,

waren auf der Miirzkonferenz vertreten; diese

fatte zwei Resolutionen, die unter anderem folgendes sagten:

Die lokalen Arbeiterunionen haben in ihrem

Kampfe fuir eine schweizerische E i n h e it s -

o r-g a n i s a t 1jo n vor und auf dem Gewerkschaftskongref3 mit aller Scharfe die Notwendigkeit einer

proletarischen Klassenorganisation betont und festgestelit, dafl weder die politische noch die gewerkschaftliche Organisation f Ur sich allein dieser

Forderung entspricht. In einer organisatorischen

Verbindung zwischen Partei und Gewerkschaftsbund versuchten sie das Ziel zu erreichen. Aber

nach den abiehnenden Beschliissen des Gewerkschaftskongresses erkliurten sie, mit aller Energie

die Schaffung der Einheitsorganisation im Interesse

des revolutionuren Kampfes gegen den Kapitalismus und ffur den Sozialismus weiter verfolgen zu

wollen. Das Ziel soil erreicht werden durch die

lokale und regionale Zusammenfassung aller auf

dem Boden des Klassenkampfes stehenden Organisationen in den Arbeiterunionen und in der organisatorischen Verbindung der gewerkschaftlichen

Landesorganisationen mit den sozialistischen und

kommunistischen Parteien... Die Konferenz fordert die in den Gewerkschaften vereinigte Arbeiterschaft auf, an allen Orten dafiir zu sorgen,

daB in den lokalen -Arbeiterunionen stmtliche Gewerkschaftssektionen mit den Lokalorganisationen

der sozialistiechen und kommunistischen Parteien

vereinigt werden. Sie erhebt Protest gegen die

Nichaufnahrne der krommunistischen Parteien in die

Arbeiterunionen Bern, Limmattal u. a. als eine

Ma~nahme, die einer Einigung des Proletariats

entgegenarbeitet.

t~Urn diese ResolutioiP u verstehen, muf3 man

wissen, daBl schon lange fiber das Reorganisationsprogramm der Arbeitervereinigungen in den Organisationen der Gegner der reformistischenBuirokratie diskutiert worden war. Dieses Programm

war das Steckenpferd der Opposition auf dem

letzten schweizerischen Gewerkschaftskongref3 und,

obschon es nicht in voller Uebereinstimmung mit

dem Standpunkt der kommunistischen Partei ist,

haben wir doch erwogen, daB es unsere Pflicht sei,

die Arbeitermassen die Taktik der Partei zu lehren.

Wir lassen keineswegs auBer acht, daI3 das von

Schneider (Basel) ausgearbeitete Programn, das

sich aus Opportunismus an unsere Partei hielt und

von ihm nachhcr, als er zur Sozialdemokratie zuriickkehrte, verworfen wurde, ein Erzeugnis seiner

personlichen Politik war und eine wahrhaft feindselige Auffassung unserer kommunistischen Thesen

darsteilte.  Obschon  Schneider Opportunist ist,

teilt er doch die Idee der K. A. P. D., daB nicht

die kommunistische Partei, sondern eine Organisation aller Arbeiterkiassen einer Ortschaft, die

Arbeitsvereinigung,  die  revolutionaire  Tiatigkeit

leiten soil. Obwohl nach Schneider die einheitliche Organisation dazu bestimmt wdire, die Aufgabe der revolutionliren Fiihrung zu (ibernebmen,

was eigentlich die Aufgabe der kommunistischen

Partei  ist,  waren  diese  Resolutionen  doch

als Anfang der Bewegung ffur die proletarische Einheitsfront wertvoll, und wir konnten

die  schon   gemachte  Propaganda   der   Reorganisation der Arbeitervereinigungen ffur uns ausnutzen. Am Morgen nach der Konferenz brachte

die Parteipresse, von den angenommenen Resolutionen sprechend, die Devise,,Einheitsfront" und

nicht,,Einheitsorganisation' zur Geltung. Die Sozialdemokraten nahmen entschieden Stellung gegen

diese Konferenz, die ihnen Vorgehen gegen

die kommunistische Partei vorwarf, und steliten

sich energisch unserer Partei entgegen. Sie machten

uns den Vorwurf, daB wir gleichzeitig mit der

Spaltung der sozialdemokratischen Organisation

von proletarischer Einheit spraichen. Diese wiederholten Angriffe erlaubten der Kommunistischen

Partei, ihren Gedanken klar und biindig auszusprechen und sich endgiiltig von der antikommunistischen Ideologie Schneiders zu befreien. Sie ist

fest entschlossen, sich ebenso energisch einer Teilung der Gewerkschaftsbewegung zu widersetzen,

wie sie gewilit ist, die Spaltung der politischen

Bewegungen   durchzufiihren.  Dieser Wille, an

der Kampfeinheit der Arbeiterklasse festzuhalten, ohne dabei der Spaltungsarbeit zu

schaden, die eben erfolgen muflte, hat die Entwicklung der Partei sehr begiinstigt, indem sie den

unentschlossenen wad erschrockenen Arbeitern die

Aulgabe einer revolutionairen Politik und die Notwendigkeit der Schaffung einer unabbuingigen

kommunistiachen Partei verstiindlich machte. Die
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Partei erklairte, wenn sie sich auch von der Sozialdemokratie trenne, um frei die Prinzipien und die

Taktik des Kommunismus in der Arbeiterbewegung

zu verteidigen, so sei sie dennoch gewilit, die Arbeiterklasse zusammenzuhalten in ihren tiiglichen

Kiimpfen gegen die kapitalistische Reaktion, Fu*r

bestimmte Ziele und unmittelbare Aufgaben erkliarte sich die Partei bereit, mit den Sozialdemokraten gemeinsam zu arbeiten; sie behalte sich aber

das Recht und die Pflicht vor, ihre revolutionaire

Taktik der reformistischen entgegenzustellen und

Verrat und Schwiiche aufzudecken, immer in gemeinsamer Tiitigkeit mit den Arbeitermassen.

Die 6iffentliche Diskussion zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten, die der Konferenz

der Arbeitervereinigungen vom 20. Mairz folgt.,

erlaubte der kommunistischen Partei, ihre Taktik

der Einheitsfront von den theoretischen Organisationsfragen der Arbeitervereinigungen, mit denen

Schneider zuerst die Verhandlung begann, zu

trennen. Die Partei stelite die Frage auf den praktischen Boden des Tageskampfes der Arbeiterklasse. Die Frage der Organisationseinheit der

Arbeitervereinigung trat in den Hintergrund, und

die Taktik der Einheitsfront fuir die unmittelbaren

und bestimmten Aufgaben erlaubte der Partei, die

breitesten Arbeitermassen zu erreichen und zu

interessieren. Die Partei erkannte, daB es ihre

Aufgabe war, diese Propaganda fuir die Einheitsfront, die ein Echo der Sympathie in der Arbeiterklasse hervorrief und ihr erlaubte, die begonnene

Bewegung konkret fortzufuihren, beherzt in ihre

Hfinde zu nehmen. Am 20. April erliel3 die Zentrale der kommunistischen Partei folgenden Brief:

An das Bundeskomitee des schweizerischen

Gewerkschaftsbundes!1

An die Vorstiinde der Gewerkschaftsverbainde

und Arbeiterunioneni

An den Fo-derativverband der eidgenbossischen

Beamten und Angesteliten!

An die Geschaftsleitung der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz!

Das gesamte, festgeschlossene Unternebmerturn auch unseres Landes, unterstiitzt durch die

Regierung und die biirgerliche Presse, sucht der

immer drohender werdenden Krise durch Lohnabbau, Verliingerung der Arbeitszeit und durch

Verschlechterung der Arbeitsbedingungen auch

in den 6-ffentlichen Betrieben zu begegnen. Aus

diesem Grunde wird auch die Frage der Arbeitslosenversicherung und Arbeitslosenfiirsorge einseitig im Interesse der Unternehmer geregelt.

Den finanziellen Schwierigkreiten des Staates

will die Bourgeoisie~ begegnen durch eine Zollund Preispolitik, weiche die Teuerung weiter

bestehen liil3t und sie noch zu ve~rschiirfen droht.

Dieser Auspowerungspolitik unserer Klassengegner vermag die einzelne Organisation mit

den ihr zur Verfiigung stehenden Kampfmitteln

keinen genjigenden Widerstand zu leisten. Es

droht darum der gesamten Arbeiterklasse die

Gefahr der Verelendung und ihren OrgBanisationen die. Zermiirbung und Zertriimmerung.
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Die kommunistische Partei hat, in Voraussicht der Situation, der wir heute gegenfiberstehen, schon vor Monaten die Bildung einer

proletarischen E i n h e it s f r o n t vorgeschlagen

und in Konsequenz dessen auch die Anwendung

von Kampfmitteln propagiert, die den veralnderten Verhiltnissen entsprechen.

Die Kampfansage einer Reihe von Unternehmerverbiinden, die systematische Verschleppung des Besoldungsgesetzes ffur das eidgenossische Personal, die Verschlechterung der

gesetzlichen Bestimmungen iiber die Arbeitszeit,

die Ablehaung aller vom Gewerkschaftsbund in

der Frage der Arbeitslosenftirsorge aufgestellten

Forderungen,  die  immer weiter    steigende

Arbeitslosigkeit und die unter Umgehung der

Verfassungsvorschriften  durchgefiihrten  neuen

Zollerhohungen beweisen, daB nun der Moment

gekommen ist, wo die Bildung dieser

Einheitsfront zur unabwendbaren        Notwendigkeit geworden ist.

Angesichts all dieser drohenden Gefahren

treten wir wiederum an alle auf dem Boden des

Klassenkampfes stehenden Organisationen mit

der Aufforderung heran, sofort mit uns diese

Einheitsfront zu schaffen und zu diesem Zwecke

auf einer unverzu'glich einzuberufenden KonI e r e n z  die geeigneten  AbwehrmaBnahmen

und Kampfmittelzu besprechen und zu beschlieflen.

Wir schlagen vor, die erwibnte Konferenz

noch vor cem 1. Mai abzuhalten und gewirtigen

Ihre Antwort innerhaib 8 Tagen.

In diesem offenen Brief ist die Frage der Einheitsfront an die Arbeiterkiasse der Schweiz gerichtet, kiar, auf dem konkreten Boden des

Kampfes um die Lebensbedingungen. Das Zentralkomitee der Gewerkschaftsverbindungen, fflr die

die Konferenz der Arbeitervereinigungen eine ernste

Warnung war, antwortete schon am 22. April mit

einer Verurteilung der einen Monat friiher abgehaltenen Konferenz und wies jede Fiihlungnahme

mit der kommunistischen Partei kategorisch zuriick,

indem sie die verbiindeten Organisationen zur

Disziplin fu'r die Einheitsbewegung und gegen jeden

Spaltungsversuch aufrief. Auf die Antwort der Gewerkschaftsverbindungen gestiitzt, lehnte auch die

Leitung der sozialdemokratischen Partei drei Tage

spiiter ab, indem sie der kommunistischen Partei

die Spaltung der politischen Bewegung zum Vorwurf machte und sie anklagte, durch die Taktik der

Einheitsfront die Spaltung auch auf dem Gebiet

der   Gewerkschaften   zu   vollziehen.   Also

die reformistischen TFiihrer hoiften, durch diese

zwei friihzeitigen und kategorisch verneinenden

Beschliisse die Propaganda der kommunistischen

Partei fuir die Einheitsfront vollstiindig zu sperren,

wenn auch nicht fuir die Arbeiterverbindungen, so

doch fuir die Gewerkschaftsverbiinde. Die ganze

sozialdemokratische und gewerkschaftliche Presse

wurde fuir die antikommunistische Bewegung i

mobilisiert. Aber die Taktik unserer Partei hatte

einen festen Grund im Volk: wir hijrten die ver-    I-1

neinenden Antworten der Reformisten, abtr ilber
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ihre 'Kipfe wandten wir uns an die Massen der

Ge werkschaftier und der Arbeitslosen; nur sie

nabmen unser Interesse in Anspruch. Die negative

Antwort der, Reformisten wurde von der Partei

zur Demaskierung ihrer antikommunistischen und

Anti-Arbeiterpolitik weitgehend ausgeniitzt. Als

unsere Partei vorschlug, trotz unserer verschiedenen

Tendenzen gegen die unmittelbaren Gefahren der

kapitalistischen Reaktion Stellung zu nelmen, antworteten die reformistischen Fiihrer mit einer

Kriegserkliirung an die Kommunisten und engten

damit die Front ein, in der die Arbeiterkiasse eine

dringende Notwendigkeit sah im Kampf ur ihre

Existenz.

Am 8, Mai fand die durch die kommunistische

Partei vorgeschlagene Konferenz statt. 7 zentrale

FRderationen und 11 Arbeitervereinigungen nahmen

an ihr teil: die Bau-, Holz-, Textil-, Leder- und

Konfektionsarbeiter, die Fb-deration des Handels,

des Transportes und der Lebensmittelarbeiter, die

Faderation der Kommunal- und Staatsangestellten

und -Arbeiter und die Verbindungen von Basel,

Zurich, Biel, Schaffhausen, Luzern, Rheinfelden,

Limmattal, Liestal, Prattein, Taiwiel und Uster.

Die grof3e Teilnahme an dieser Konferenz nach

den Treibereien gegen die kommunistische Partei

bedeutete einen Erfoig. Unsere Aufgabe war nun,

den betretenen Weg weiter zu gehen und unsere

Offensive gegen die reformistische Btirokratie zu

verfolgen, indem wir uns noch einmal an die

Arbeiterklasse in den Verbaenden wandten. Die

Konferenz beschlo3  einstimmig, ein Komitee zu

bilden aus Vertretern der kommunistischen Partei

und der Verbinde und eine breite Propaganda in

den Verbainden und in den syndikalistischen Kartellen zu unternehmen, um das Komitee der Gewerkschaftsverbindung zu verpflichten, einen auflerordentlichen GewerkschaftskongreB einzuberufen,

mit dem Ziel der Besprechung der Einheitsfront

gegen die kapitalistische Reaktion und der Mittel

des Verteidigungskampfes. Die Konferenz erteilte

dem  Komitee auch den Auftrag, diesen Kongre3

durch eine Kampagne von Volksversammlungen

vorzubereiten, wobei f fr die Einheitsfront Propaganda gemacht und dafiir gesorgt werden miisse,

daB die Delegierten nicht wie gewb*hnlich Gewerkschaftsbeamte, sondern Arbeiter seien. Die Gewerkschaftsunion und die sozialdemokratische Partei

widersetzten sich der Einberufung dieses auferordentlichen Gewerkschaftskongresses in wiitendem demagogischen Kampi. ~Da sie keine grundsi~?;  tzlichen Argumente hatten und ihre Beschimpfung

g   der kommunistischen Partei auf die Organisationen

kteinen Eindruck machte, suchten sie auf dieselben

l_~  inen Druck auszuiiben, indem sie heuchlerisch benierkmaten, daB die ansehnliche Summe, die der Kong~~-  r.B versrchlingen wiirde,  den Arbeitslosen  viel

'li-  mebr Nutzen bringen  wtlrde, ala wenn sie fuir Pro

paganda zu kommunistischen Zwecken- und zur

Ausfubhrung der Spaltung der Arbeiterbewegung

verausgabt  wiirde.  Unsere  Partei  antwortete

treffend, unterstjitzt von den mit ihr verbundenen

Organisationen in diesem Kamp! gegen die Gewerkschaftsbiirokratie. Waobrend so die kommunistische  Partei  das  Vertrauen  einer  grol3en

Arbeitermasse gewann und festen Boden faflte in

der Arbeiterkiasse, verursachte die ganze Bewegung

zugunsten der Einheitsfront Kampf und Spaltung

in der sozialdemokratischen Partei, deren linksorientierte Sektionen zugunsten der Einheitsfront

Opposition trieben gegen den Fuihrerkltingel. Trotz

des Druckes der reformistischen Buirokratie auf die

Verbia~de und die Vereinigungen gegen den aulerordentlichen Gewerkschaftskongref3, gelang es dem

Initiativkomitee, die auf der ersten Konferenz vertretenen  Organisationen  zusammenzuhalten  und

noch zwei weitere zu gewinnen      (Theater und

Musik, Papier und graphische Kunst). Ebenso noch

17 Vereinigungen, unter ihnen grofe Industriezentren, wie Genf, Winterthur, Granges etc., was

beweist, daf3 der grofle Metallarbeiterverband, der

seinen reformistischen Fu*hrern treu blieb, ernstlich

durch unsere Propaganda unterminiert worden war

in einigen seiner grof3en Sektionen. In seiner verteidigenden und durch die Statuten beschra-nkten

Eigenschaft berief das Zentralkomitee der Gewerkschaftsunionen den aulerordentlichen Kongref3 fur

Mitte Januar 1922 ein.

Die Gewerkschaftsbu rokratie  hilt sich  noch

nicht fuir geschlagen. Sie sucht mit alien Mitteln

die Kongrefleinberufung zu sabotieren und, gestiitzt auf den grof3en reaktionaren Verband der

Metallarbeiter und der Uhrmacher, ra-cht sie sich

auf eine Art, die die Einheit der Gewerkschaftsbewegung in der Schweiz bedroht. Auf dem Kongref

des Metallarbeiterverbandes schloB sie mit 165

gegen 36 Stimmen 6 Kommunisten mit Vertrauensposten im  Verband und die Sekretiare der. Sektionen von Zuirich, Winterthur, Genf, sowie den

Sekretair der Arbeiterverbindung von Winterthur

aus.

Der Januarkongrel, der der erste Sieg der

kommunistischen Partei und der schweizerischen

Arbeiterkiasse gegen die Gewerkschaftsbiirokratie

und die Sozialdemokratie ist, wird zum Kampfplatz

werden, auf dem die Kommunisten die Haltung der

Reformisten  angreifen  und  ihre  revolution ren

Grundsiitze verteidigen werden. Es ist kein Zweifel,

daB3 sie die von den Metallarbeiterverbiinden vorgenommenen Ausschlief~ungen als Gelegenheit beu~iitzen werden, im Namen der einheitlichen Gewerkschaftsbewegung ihre Offensive zu fiih~ren. Die Aufgabe der Partei ist sicherlich schwer. Die 8ikonomischen Bedingungen, in denen sich das Land befindet,

die schwere Krise der Arbeitslosigkeit, die beinahe

200 000 Arbeiter betrifft, macht den ~Widerstand
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der -Arbeiterkiasse schwierig.  Unter soichen Bedingungen einen Streik zu fiihren, ist unmo*glich.

Andererseits ist es gewil3, wenn auch die Partei

in ihrer Bewegung ffur die Einheitsfront eine groBe

Arbeitermasse mitreif3en konnte, daB viele Mitglieder

dieser zahireichen Verbainde, die ihre Thtigkeit

unterstiitzten, keine Kommunisten sind. Es ist nun

die Aufgabe der Partei und ihrer Gewerkschaftszellen, das ihr gegenwartig von den Organisationen

bezeugte Vertrauen zu stalrken und sie enger mit

der revolution fren Ideal zu verkniipfen.

Trotzdem dieser Versuch nur mangeihaft ist,

wird es dennoch mb-glich sein, einige Schliusse zu

ziehen und erfahrungsgeraf3 eine Lehre abzuleiten,

was auch die Begebenheiten bringen moigen.

Die Taktik der Einheitsfront war durch die

Partei zu doppelter Zweck angewandt worden:

einerseits ur sich in engen Kontakt mit den

breiten Arbeitermassen zu setzen, ihr Vertrauen

zu gewinnen, andererseits ur die Opportunisten

und die sozialderokratischen Fiihrer zu entlarven

und zu bekarnpfen.

Dieser doppelte Zweck wurde erreicht. Die

Partei hat mit ihrem Programm des Tageskampfes

einen wichtigen Teil der Arbeiterkiasse mitgerissen  und  gruppiert.  Sie  hat sich  im  Proletariat eine Stellung  als Vorhut der Arbeiterorganisationen gesichert. Nie war die Rede davon,

daB die Partei sich mit der Sozialdemokratie verstaindigen und den Kampf gegen sie aufgeben wuirde.

Die ganze Bewegung der Einheitsfront war im

Gegenteil  ein  energischer  und  systeratischer

Kampf gegen die Opportunisten, und wir haben

nie geheimgehalten, daI3, wenn die Front eines

Tages gelainge, wir im gemeinsamen Kampf Disziplin halteni, aber unermiidlich die Schwaichen

und Irrtiimer der Reformisten aufdecken wiirden.

Die Partei erwartete eine negative Antwort der

Opportunisten; aber von Anbeginn des Kampfes

war nicht eine Koalition der Fiihrer, sondern eine

Kampfeinheit der Massen beabsichtigt gewesen.

Um diese Einheitsfront von unten her zu verwirklichen, muflte die Partei aus den akademischen.:nd theoretischen Verhandlungen fiber die Diktatur

des Proletariats und die Rote Gewerkschaftsinter

nationale herauskommen, ur die praktischen

Fragen, die sich die Arbeiterklasse "in ibrem rtiglichen Leben stellt, zu beriihren: die Fragen- der

Arbeitslosigkeit, des Lohnabbaus, der Arbeitezeitverliingerung, der Zoiltarife und der Erho-hung der

Lebensmittelpreise etc.

Es waire gewiB falsch, dieselbe. Taktik fiberall bei alien Parteien und in alien LAindern

anwenden zu wollen. Jede Partei mufl. die nationalen Bedingungen studieren, in denen eine soiche

Taktik ihr dienlich sein kann. Die schweizerische

Partei hat 'sie angewandt, bevor die Exekutive

diesbeziigliche Thesen ausgearbeitet hatte, weil sie

in ihren VerhaIitnissen niitzlich und nubtig schien.

Dieser Versuch scheint mir auch in*genaigender

Weise zu zeigen, dafl diese Taktik keine neue und

zufai*lige Sache ist, sondern eine Politik, dazu berufen, unseren Kampf gegen die Opportunisten auf

praktischern Boden in die breiten Massen zu

tragen. Sie ist ein Mittel, aus den'bloBen Anschuldigungen herauszukommen, ur die wirklichen Verriitereien ir  gereinsamen, taiglicben Karpf der

Arbeiterkiasse  zu  entlarven. ' Die  opportunistischen Fiihrer der. Gewerkschaftsbewegung in

allen Ldndern fiihlen das nahe Erwachen der

Massen und den wachsenden EinfluB unserer

Propaganda, die ihre Lage- bedroht, und suchen

deshaib durch AusschlieBung kormunistischer

Parteighnger eine  Spaltung  der Gewerkschaftsbewegung hervorzuruf en.

Die *Devise aller unserer Parteien bei diesen

Spaltungsmanbvern soll sein: Einheit der Gewerkschaftsbewegung und Einheitsfront der Arbeiterrassen   gegen  die  wachsende   kapitalistische

Reaktion.

Unsere Parteien haben die Spaltung und nfltige

Reinigung vorgenommen, sie haben daher von den

opportunistischen Gegnern der Arbeiterklasse nichts

zu fiirchten; aber sie rniissen das Vertrauen der

Massen gewinnen, die sie zur Freiheit fiihren

wollen. Nur so werden sie dies volibringen.

Moskau, den 2. Januar 1922.

Jules iumbert-Droz,

Zur Frage der Einaeitsfronf.,

Die Parole der. Einheitsfront ist die logische.

Konsequenz und Weiterentwicklung der Arbeit

des 3; Kongresses-der Komrunistischen Internationale. Das GutheiBen der Thesen des.3. Kon-.

gresses bedeutete ffir-viele Genossen elne- gewisse.

Resignation. Die Erkenntnis, dal die Arbeiter-.

kiasse in dem bisherigen Offensivkampf zuriickge'

drfingt wor.den war, und dafl der.Kam'pf,--der mit

der Mfirzaktion in Deutschland endete, eine a~bgeschlossene- Periode      darstellte,-. diese Erkenntnis war mit einer gewissen Resignation.verbunden. Es war aber einmTrost ffrirun, da&Bwit

diese Resignation -von un'seren russiachen:Freundein

gelerut batten. Do- war etne Garantie dafiirg daB
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die neue Einstellung eine revolutiond-re Notwendigkeit und unsere Resignationsstimmung nur ein

Symptom unserer unvoilkommenen revolutiondren

Erfabrungen war, ein Symptom daffir, daBl unsere

revolutiona-ren Emplindungen zu e i n f a c h waren.

Die revolution-are Strategie ist eine komplizierte

Wissenschaft und eine schaffende Kunst -   das

haben wir von dem 3. Kongref gelernt. In diese

Wissenschaft, in diese Kunst miissen wir noch

weiter eindringen und uns in sie hineinleben, ur

die jetzige Taktik der Einheitsfront zu verstehen

und zu beherrschen. Keine friihere Taktik hat so

groBe geistige Forderungen an die Parteileitungen

gestelit wie aiese.

Die Parole der Einheitsfront ist ein Manb-ver im

guten Sinne des Wortes, und die Voraussetzung fur

das Gelingen dieses Man~vers ist, dafl es als ein

ehrliches, berechtigtes Manbver dargesteilt und empfunden wird, als ein Mano"ver, das

ganz einfach und ausschliellich aus der Sorge ur

die Lebensinteressen entsprungen ist.

Das ist auch der Fall. Das ki*nnen wir mit

ruhigem Gewissen behaupten.

Wadhrend der drei,,Friedensjahre" nach dem

blutigen Weltgemetzel ist die Arbeiterkiasse in eine

tdglich zunebmende Armut herabgedriickt worden.

In alien Ldndern haben die kapitalistischen Regierungen sich aulerstande gezeigt, sogar die einfachsten Lebensforderungen des arbeitenden Volkes

zu erffillen. Ueberall haben die Ausbeuter einen

wiitenden Angriffskampf gegen die Arbeiterkiasse

begonnen. Mit zynischer Freude haben sie gesehen,

daB es den Kommunisten nicht gelungen war, die

Mehrheit der Arbeiterkiasse fuir ihren Offensivkampf zu sammeln, und deshalb wagen die Ausbeuter den Rachekrieg gegen die Arbeiterklasse.

Der Offensivkampf der Kommunisten war aber ein

Kampf fu*r die Errichtung einer neuen menschenwiirdigen Gesellschaft nach dem barbarischen

Weltkriege. Die Racheoffensive der Ausbeuter dagegen 'ist ein  neuer Weltkrieg: mit anderen

Mitteln, aber ebenso barbarisch wie der friihere.

Was ist unsere Pflicht als Kommunisten in dieser

Situation? Die Arbeiterklasse ist zum Riickzug

gezwungen, ist in die Defensive gedradngt. Aber

jetzt wie vorher sind wir Kommunisten die Frontka-mpfer. Wir sind imstande, das Lager der Feifde

zu iiberblicken. Wir sehen, daI3 dort trotz der

Offensive Auflbjsung und Verwirrung herrscht. Deshalb rufen wir den Arbeitermassen zu: Verzweifelt

nicht, sammelt Euch, zieht all Eure miiden und

erschbpften Bruider zu Euch und zu uns, Euren

IFrontkdimpfern, die noch kiimpfen wollen und

krimpf en kbnnen, sammelt Euch zur Einheitsfront,

und der Sieg ist unser tr~tz alledem und alledem!

Es ist ganz Idar, daB wir nur mit diesem Ruf

in der jetzigen WUeltaituatlon unsere Pflicht als

Koaaiauoisten tun. Indem wir die Massen zu einer

einheitlichen defensiven Kampffront zusammenrufen, entziehen wir auch den FiUilen der reformistischen Fiihrer den Boden. Die Einheitsfront

kann nur eine Einheitsfront werden ohne sie. Sie

wollen fiberhaupt nicht kiimpfen, weder offensiv

noch defensiv. Deshaib wiiten sie gegen unsere

Einheitsfrontparole noch mehr als friiher gegen

unsere Offensivparole. Endgiiltig werden sie jetzt

den Arbeitern gegenfiber enthiillt als das, was sie

sind: NutznieBer der Arbeiterkiasse, nicht ihre

kdmpfenden und opferwilligen Fiihrer.

Wie wird die neue Taktik in den verschiedenen

Parteien aufgenommen werden? Ich mbochte dar(iber einige Worte sagen in bezug auf zwei Parteien: die kommunistischen Parteien Grol3britan.

niens und Norwegens.

In Grolbritannien ist der Einigungsdrang unter

den Massen ganz offenbar. Das Lebensniveau der

ganzen organisierten Arbeiterkiasse ist ja unter das

Existenzminimum  herabgedriickt.  In einem  ku*rzlich erschienenen Buch,,Wages, Prices und Profits"

(herausgegeben von dem Labour Research Department, mit einem Vorwort von Sidney Webb) ist

ausgerechnet, daB sogar nach den offiziellen Ziffern

eine Familie im Juli 1920 mehr als X~ 4.15 sh verdienen muBte, ur gemiif dem Niveau der qualifizierten Arbeit zu leben. Das war schon 1920.

Rechnet man nach der offiziellen Regierungsstatistik

iiber die Steigerung der Ausgaben fu*r Gefangene

aus, wieviel jetzt notwendig ist, ur in derselben

Weise zu leben wie die Gelangenen, kommt man

zu dem Resultat, daB ~ 9.1 sh 8 d pro Woche

notwendig sind. (,,Thus, if the workers live like

convicts, they now require a family income of

~ 9.1 sh. 8 d per week.") Und doch ist es eine

Tatsache, daBl die Durchschnittslohne der englischen Arbeiter jetzt nicht hbiher als ~ 3-4

wbchentlich sind. Bisher haben die Arbeitslosen

von ihren verschiedenen Quellen (Staat, Gewerkschaften, Gemeinden) nicht viel weniger erhalten.

Der Unterschied zwischen der Unterstiitzung der

Arbeitslosen und dem Arbeitslohn ist bisher sehr

gering gewesen. Deshaib haben sich die Arbeitslosen auch nicht viel darum gekiimmert, Arbeit zu

suchen. Sie stehen nicht mehr an den Fabrikpforten. Das ist ein charakteristischer Zug bei der

jetzigen Situation in England. Aber diese Situation

ist in eine Krise gekommen. Die Gewerkschaften

kBinnen  nicht langer Arbeitslosenbeitraige  auszahlen. Im vorigen Jahre haben sie im ganzen

mindestens 10 Millionen Pfund ausgezahit. Mehrere

der gralsten Gewerkschaftsverbiinde (General Workers, Amalgamated Engineers etc.) haben schon die

Auszahlung eingestellt. Auch die Gemeinden

ktinnen nicht mehr zablen. Die 10 Millionen, die

ihuen vom Staate bewiliigt wurden, sind erschoipft.

Die ganze 6jkonomische Situation treibt in dieser

Weise' die Arbeitermassen in eine gemeinsam~
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Kampffront. Unter dem Druck der Massen werden

die  reaktionfiren  Gewerkschaftsfiihrer  unsicher

und gehen nach links wie die Massen. In einem

Aufru' der,,General Federation of Trade Unions"

warnen die Gewerkschaftsfiihrer die Ausbeuter und

erklaren, dalI die Extremisten auf ihrer Seite viel

mehr zu uniiberlegten Handlungen geneigt sind als

die,,Extremisten auf unserer Seite". Die Gewerkschaftsfiihrer verteidigen also die Kommunisten.

Das ist eine neue Erscheinung. In derselben Richtung geht auch die Entwicklung in der Labour

Party.  In der Arbeitslosenfrage hat sie Forderungen aufgestellt, die sich nicht viel von den Forderungen der Kommunisten unterscheiden. Die

Labour Party fordert,,Arbeit oder geniigenden

Unterhalt" nach den,,Gewerkschaftstarifen". Und

was die Verhandlungen ur die,,Affiliation" der

kommunistischen Partei an die Labour Party betrifft, ist bekannt, dal3 die Londoner Abteilung der

L. P. beschlossen hat, die Kommunisten aufzunehmen. Der Vorstand der L. P. hat jetzt einen

Fragebogen an die kommunistische Partei geschickt

iiber die Stellung der Partei zu den verschiedenen

Streitfragen. Die kommunistische Partei wird ihrerseits einige Fragen an die L. P. stellen, und die

nachsten Kongresse der beiden Parteien werden

dann endgiiltig die Anschluflfrage entscheiden.

Innerhalb der kommunistischen Partei war lange

ein groller Widerstand gegen diesen Anschlufl. Es

besteht auch jetzt noch eine kleine Fraktion, die

sich skeptisch verhailt. AbHir es ist keine Gefahr

mehr, dal die Partei durch diese Frage gespalten

wird.

Die Parole der Einheitsfront wird bestimmt einen

guten EinfluB auf die kommunistische Partei haben.

Sie wird mit den,,impossibilistischen" Tendenzen

der Partei aufraumen und die Partei zu einer

revolutiona-ren Realpolitik zwingen. Sie wird die

Arbeitermassen in die kommunistische Partei

treiben und die Stellung der Fiihrer der Gewerkschaften und der Labour Party untergraben.

In Norwegen wird die Einheitsparole ahnliche Wirkungen haben, obgleich die Parteisituation

hier sehr verschieden ist von der Lage in England.

In Norwegen hat ja, wie bekannt, die kommunistische Partei die grofle Mehrzahl der Arbeiterklasse schon hinter sich. Die Parole der Einheitsfront hat deshalb innerhalb der Parteileitung im

gewissen Mafle Widerstand hervorgerufen. Man hat

gesagt: Wir sind doch eben jetzt auf dem besten

Wege, die Rechtssozialisten endguiltig zu vernichten. Warum sollen wir denn die Rechtssozialisten ur eine Einheitsfront bitten? Sie ist doch

schon einmal gebildet worden, und es hat sich dann

gezeigt, dalI die Rechtssozialisten noch mehr als

friiher gegen die komrunistische Partei aufgebracht waren. Niemals hat das,,Zentralorgan" der

Rechtssozialisten eine so wiitende Sprache gegen

die Partei gefiihrt wie eben jetzt nach der Ausgabe

der Einheitsparole. Das Blatt behauptet, dal3 die

Parole nur ein,,Trick", nur ein bewullt unehrliches Manb-ver sei. Das beweist, da13 das Blatt die

Gefahren ffur die Rechtssozialisten sieht, dafl es

die Wirkungen der Parole fiirchtet. Eine Spaltung

innerhalb der Rechtssozialisten wird dieser Parole

folgen und wieder einen Teil der Arbeitermassen

zu den Kommunisten hiniibertreiben.

Die Gefahren der Parole liegen dagegen innerhalb der kormunistischen Partei. Die nach rechts

schwankenden Elemente werden versuchen, die

Parole der Einheitsfront fu*r eine organisatorische

Sammiung auszunutzen. Dagegen mull die Parteileitung sich natiirlich strengstens welren. Auch

innerhalb der Gewerkschaften mull man mit ein

bilchen Verwirrung als Folge der Parole rechnen.

Man h*rt dann und wann Aeulerungen in der

Richtung, daI diese neue Taktik vielleicht richtig

sei, aber es sei zu schwer fuir die einfachen, revolutionfr empfindenden Arbeiter, diese Taktik zu

verstehen. Ich habe aber keine Furcht, daB diese

Erscheinungen von allgemeiner Art sein werden.

Ich bin ganz iiberzeugt, dal die Parole der Einheitsfront im Prinzip richtig ist und dafl sie auch

in der Praxis gut wirken wird. Wie immer, wird

es sich auch in dieser Frage zeigen, daB eine richtige theoretische und internationale Einstellung

auch praktisch und national richtig sein mul.

Jacob Fr~is.

Die kommunisflsc5e Beivegungin Ddn emark

und die Einfeitsfvonf.

Die Frage der Einheitsfront ist in der

Dinischen Kommunistischen Partei noch

nicht erortert worden. Die Partei und ihr

Prasidium haben darilber noch kein'en offiziellen Entschluf3 gefaBt. Auch innerhalb

der von der Partei und der Gewerkschafts
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Opposition (F. S.) gebildeten Fbideration

Uit diese Frage noch nicht zur Sprache gekonmen. -In unserem gemeinsamen Organ,

dem,,Arbeiterblatt", erschien am 25, Jan.

der erste Diskussionsartikel iiber die Einbeitsfront.

Wir verfiigen aber schon iiber eine gewisse Erfahrung in dieser Richtung.

Das Kommunistische Komitee der Arbeiter-Hilfe wandte sich bereits zweimal

mit dem Anerbieten der Arbeitsgemeinschaft an die reformistischen Gewerkschaften. Das erste Mal, als es sich ur

die gemeinsame Sammiung von Spenden f ur

die Hungernden RuBlands handelte, lelnten

die Gewerkschaftsverab"nde das gemeinsame Vorgehen entschieden ab. Als wir

spater den Vorschlag machten, gemeinsam

die Spenden zu versenden und die Lebensmittel einzukaufen, erhielten wir von den

Verbdnden iiberhaupt keine Antwort, statt

dessen erschien aber im,,Sozialdemokraten" ein Aufsatz, der uns und unser

Anerbieten verhbjfhnte.

Tm Oktober des verfiossenen Jaires

bracite die reaktionaire Bauernregierung

einen neuen   Arbeitslosen-Gesetzentwurf

beim Parlament ein, der gegen die grundlegendsten Interessen der Arbeiter gerichtet war.

Die Sozialdemokratische Partei und die

reformistischen Gewerkschaftsverbainde veranstalteten im ganzen Lande zahireiche

Protestversammlungen, waihrend in Kopenhagen eine grofle Straf endemonstration

stattfand. Wir haben diese Demonstrationen

und Protestkundgebungen in jeder Weise

unterstiitzt, In Kopenhagen haben wir

selbst eine Demonstration organisiert in der

Hoffnung, daB auch die Sozialdemokraten

an ihr teilneimen wiirden. Den reformistischen Fiihrern gefiel indessen diese Ini-.tiative von unserer Seite nicht. Auf dem

Platz ~vor dem Parlament, wo die Demonbtnration stattfand, schiugen wir den sozialdeiokratischen Fiihrern vor, zu den- versamn~iimelten Arbeitern zu sprechen, aber sie

1ht~   e& ab.

Unsere Erfalrung hat also gezeigt, da13

die reformistiscien FiUihrer jede Arbeitsgemeinsciaft mit den Kommunisten entschieden ablelnen. Es muf3 gesagt werden,

dal3 die diinische Sozialdemokratie eine

typisehe Scheidemannpartei ist; sie stiitzt

sich auf die Zahi, denn sie vereinigt 95

Prozent aller Arbeiter. Die kommunistische

Bewegung hat bei uns einstweilen nur eine

untergeordnete Bedeutung, und nur in Ausnahmefiullen, ganz elementar, erstreckt sich

der EinfluB der Kommunistischen Partei

auf die breiten Arbeitersehiciten.

Es scheint daher unmiiglich, in Dainemark

eine geschlossene proletarische Front zu

bilden; hervorgehoben zu werden verdient

aber, da13 der Vorsitzende der Diinischen

Sozialdemokratischen  Partei,  Stauning,

sich ku"rzlich mit einem offiziellen Brief an

Henderson gewandt hat, in dem er im

Namen seiner Partei, die jetzt eine der bedeutendsten der 2. Internationale ist, den

Vorschlag unterbreitet, einen ailgemeinen

internationalen ArbeiterkongreB zu organisieren. Dieser Teil des Briefes wurde in

der sozialdemokratischen Presse ver6ffentlicit. Der andere Teil konnte, nach Aeuflerung des,,Sozialdemokraten", deshaib nicht

ver6ffentlicht werden, weil,,er von dem

Verhiultnis zu der 2~/2 Internationale und

zu  den   Boischewisten  handelt'.  Am

SchiuB dieses Briefes wird betont, dal3 der

KongreBl so beschaffen sein miisse, daB

keine der bestehenden   Ricltungen  der

Arbeiterbewegung daran Anstof nehmen

k6nne.

MOiglich, daB  dies als ein Schritt in

der Richtung der Einheitsfront aufgefaf3t

werden kann, ich persi-nlich indessen hege

keinerlei Hoffnungen.

Die Parole der,,Einheitsfront" entspricht

meiner Ansicht nach durchaus den Interessen der kommunistiscien Palrteien und

der Arbeiterkiasse aller Liinder, insbe6ondere Deutschlands.

/
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Die Lage in Skandinavien erscheint mir

folgendermaf3en: die gegenwairtige bkonomische und politische Lage Schwedens ist

der Einheitsfront giinstig. Die Schwedische

Kommunistische Partei ist stark genug, ur

der Bildung einer geschlossenen Front zustimmen zu kb-nnen; die gemeinsame Arbeit

mit den Reformisten wird die Partei nicht

zerstoren. In Norwegen, wo die Gewerkschaftsverbiinde jetzt eine tiefe innere Krisis

durchmachen, kann die Einheitsfront zu

einem voilligen Zusammenbruch der rechten

Sozialisten fiihren. Anders verhijit es sich

in Diinemark. Hier ist die Kommunistische

Partei noch zu schwach; auf3erdem wird

sich der nichtkommunistische Teil der gewerkschaftlichen Opposition gegen die Einheitsfront aussprechen, und das wiirde zu

einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten

fiihren, denn unsere Partei gibt gemeinsam

mit dieser Gruppe eine Zeitung heraus.

Nichtsdestoweniger ist die 6ikonomische

Lage Diinemarks so schwer, daB die Einheitsfront  auch  hier, ungeachtet aller

Schwierigkeiten, eine praktische Notwendigkeit werden kann. Von der Gesamtzahl

der Arbeiter - ann40hernd 350 000 - sind

mehr als 100000 arbeitslos. Das neue

Arbeitslosengesetz der Regierung hat ihre

Lage noch verschlimmert. Anfang Februar

wurde eine grofe Aussperrung angekiindigt: 100000 Arbeiter stehen unter der

Drohung der Verringerung des Arbeitslolns, der Verliingerung der Arbeitszeit

und weiterer Anspriiche der Kapitalisten.

Die industrielle Krisis in Diinemark wird

durch die landwirtschaftliche Lage besonders verschairft. Alles das schaift einen

giinstigen Boden f Ur die Verwirklichung dir

Einheitsfront.

Das Verhalten der reformistischen1 Fiihrer in Dainemark zu der Frage der Emheitsfront hiingt vielleicht zum Teil auch

davon ab, daBl es in Diinemark sehr viele

am Handel mit Sowjetruflland interessierte

Handelsunternehmungen. gibt.

Die Parole der,,Einheitsfront" kann der

Dainischen Kommunistischen Partei auch

noch insofern von Nutzen sein, als sie ein

ausgezeichnetes Argument gegen das Geschrei der rechten Sozialisten von den angeblich zerstbjrenden Bestrebungen der

Kommunisten,   die  alle  Parteien  zu

spalten suchen, liefert. Aul3erdem bietet

sich  uns   dadurch   die   Mijglicbkeit

eines   unmittelbaren  Kontaktes   mit

den   breiten   Arbeitermassen,  Wenn

im   Friihjahr neue Wallen   stattfinden

sollten - und das ist durchaus miiglich -

so muf die Diinische Kommunistische Partei alle ihre Krdfte anspannen, ur Parlamentssitze zu erhalten, denn nach den

Wahlen wird es zweifellos eine sozialdenokratische Regierung geben, und wir werden,

falls wir unseren Vertreter im Parlament

haben, imstande sein, die Grundlage f ur

die Einheitsfront zu schaffen,

Aus den von mir angefiihrten Erwagungen folgt, daB die Einheitsfront auch uns

grofle Vorteile verspricht. Die Verwirklichung dieser Parole ist mit groflen

Schwierigkeiten verkniipft, aber wenn der

Kampf geschickt und bewuf3t gefuihrt wird,

so wird auch unsere kleine Partei einen

grofen Nutzen daraus ziehen kbnnen.

E. E.0 Crisfiansen.

~eilsai"Oe des Exekuflvkomifees der K. I. Uiber

die prolefariscce Ein~eilsfronf.

1. Die internationale Arbeiterbewegung Kommunistische Internationale in aligemacht gegenwdrtig eine eigentiimliche meinen, als auch ihre einzelnen Sektionen

Uebergangsetappe durch, die sowohl die     vor neue wicltige taktische Probleme stellt.
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Diese Etappe wird haupts"chlich durch

folgendes gekennzeichnet: Die wirtschaftliche       W eltkrise     verschar ft sich. Die Arbeitslosigkeit w i"a"chst. Das internationale Kapital ist in fast alien

Liindern     zur   systematischen

Offensive gegen die Arbeiter

iubergegangen, die sich vor

allem in dem ziemlich offenkundigen Bestreben der Kapitalisten    auluert, den Arbeitslohn und den gesamten Standard of Life der Arbeiter herabzudriicken.       Der    Bankro o t

des Versailler Friedens wird

immer augenscheinlicher fu"r

die breitesten Schichten der

Werktiitigen. Die Unvermeidliclkeit eines neuen imperialistischen Krieges oder sogar

melrerer solcher Kriege ist

klar, wenn dasinternationale

Proletariat die biirgerlichen

Regierungen         nicht     stiirzt;

Washington hat das sehr deutlich gezeigt.

2, Die im Zusammenhange mit einer

ganzen Reihe von Umstiinden eingetretene

Wiederbelebung reformistiseher Illusionen

unter den breiten Schichten der Arbeiter

fa"ngt unter den Schligen der Wirklichkeit

an, einer anderen Stimmung Platz zu

machen. Die nach dem Abschlul3 des imperialistischen Gemetzels aufs neue entstandenen,,demokratischen" und reformistischen Illusionen der Arbeiter (einerseits der privilegiertesten Arbeiter, andererseits aber der riickstaindigsten, politisch am wenigsten erfahrenen) vergehen,

ehe sie recht aufgebliiht sind. Der Verlauf

und der Abschluf3 der ferneren,,Arbeiten"

d~er Washingtoner Konferenz werden diese

Illusionen noch st~irker erschiittern.

WJenn man vor einem halben Jahre mit

eisiem gewissen Recht von einem aligemeinen Nacbrechtsriicken der Arbeitermiassen in Europa und Amerika reden

konnte, so kann man gegenwairtig zweifelsohne den B e g i n n einer Schwenkung

nach links feststellen.

3, Andererseits ist unter dem Einfl'i13

des sich verstarkenden Angriffs des Kapitals unter den Arbeitern ein spontanes,

buchstiiblich zuriickzuhaltendes S t r e b e n

zur Einheit erwacht, das mit einem

allmaihlichen Anwachsen des Vertrauens

der breiten Arbeitermassen zu den Kommunisten Hand in Hand geht.

Immer breitere Arbeiterkreise beginnen

erst jetzt den Mut der kommunistischen

Vorhut richtig einzuschiitzen, die sich in den

Kampf ffur die Interessen der Arbeiterklasse stiirzte zu einer Zeit, als die ganze

ungeheure Arbeitermasse indifferent blieb

oder sogar dem Kommunismus feindlich

gegeniiberstand. Immer breitere Arbeiterkreise iiberzeugen sich jetzt davon, daB nur

die Kommunisten unter den schwierigsten

Verhijitnissen, bisweilen unter den grifOten

Opfern ihre 6ikonomischen und politischen

Interessen verteidigt haben. Die Achtung

und das Vertrauen zu der unversbihnlichen

kommunistischen Vorhut der Arbeiterklasse beginnt daher jetzt aufs neue zu

wachsen, da selbst die riickstandigeren

Schichten der Arbeiter die Nutzlosigkeit

ref ormistiseher  Hoffnungen  eingesehen

und begriffen haben, daB es aufer dem

Kampfe keine Rettung vor dem Raubzug

der Kapitalisten gibt.

4. Die kommunistischen Parteien kojnnen

und sollen jetzt die Friichte jenes Kampfes

ernten, den sie friiher in dem sehr ungiinstigen Milieu der Gleichgiiltigkeit der

Massen gefiihrt haben. Aber indem die Arbeitermassen von immer grbf3erem Vertrauen zu den unversohnlichen, kampfbereiten Elementen der Arbeiterklasse, den

Kommunisten, durchdrungen werden, zeigen sie als Ganzes einen _noch nie dagewesenen Drang nach Einheit. Die zum aktiven Leben erwachenden neven Schicliten

der politisch weniger erprobten Arbeiter

triiumep von der Vereinigung aller Arbeiterparteien und sogar aller Arbeiterorganisa
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tionen iiberhaupt und hoffen, auf diese

Weise ihre Widerstandskraft den Kapitalisten gegeniiber zu vergrogBern. Neue Arbeiterschichten, die friiher oft keinen aktiven Anteil am politischen Kampf genommen haben, gehen jetzt auf Grund

eigener Erfahrung erneut an die Priifung

der praktischen Pidne des Reformismus

heran. Wie diese neuen Schichten, so

wollen sich auch bedeutende Arbeiterschichten, die den alten sozialdemokratischen Parteien angehoren, nicht mehr mit

dem Feldzug der Sozialdemokraten und

Zentristen gegen die kommunistische Vorhut zufriedengeben, sie fangen schon an,

cine Verstdndigung mit den Kommunisten

zu fordern. Aber gleichzeitig haben sie

noch nicht ihren Glauben an die Reformisten  iiberwunden, und   bedeutende

Massen unterstiitzen noch die Parteien der

2. und die Amsterdamer Internationale.

Diese Arbeitermassen formulieren ibre

PhIane und Bestrebungen nicht geniigend

klar, aber im grol3en und ganzen l"ii3t sich

die neue Stimmung auf den Wunsch zilriickfiihren, die Einheitsfront herzustelkn

und zu versuchen, die Parteien tund VerbMnde der 2. und der Amsterdamer Internationale, zum Kampf gegen den Angriff

des Kapitals zusammen mit den Komrrninisten zu veranlassen. So weit ist diese

Stimmung fortschrittlich. Im wesentliclhen

ist der Glaube an den Reformismus untergraben. Unter den allgemeinevn Verhiiltnissen, in denen sich die Arbeiterbewgum-g

jetzt befindet, wird jede eruste Massenaktion, auch wenn sie nur von T':i18orderungen ausgeht, unvermeidlich allgemeinere und grundlegendere Fragen der Revolution auf die Tagesordnung stellen. Die

kommunistische Vorhut kann nur gewinnen, wenn neue.Arbeiterschichten sich

durch ihre eigene Erfahrung von den lllusionen des Reformismus und dem Verhaingnis des Kornpromil~lertums iiberzeugen.

5. In der Anfangsperiode des Aufkeimens

eines bewuf3ten und organisierten Protestes gegen den Verrat der Fiihrer der

2. Internationale hatten diese letzteren den

gesarten Apparat der Arbeiterorgani-a-,

tionen in ihren Hdnden. Sie benutzten das

Prinzip der Einheit und der proletarischen

Disziplin, ur dem revolutiondren proletarischen Protest erbarmungslos den M.ind

zu stopfen und ohne Widerstand die ganze

Macht der Arbeiterorganisationen in den

Dienst des nationalen Imperialismus zu

stellen. Unter diesen Urstainden mufte

der revolutiondire Fliigel um jeden Preis

sich die Freiheit der Agitation und Propaganda erkaimpfen, d. h. die Freiheit, den

Arbeitermassen  den  beispiellosen  geschichtlichen Verrat zu erklairen, den die

durch die Arbeitermassen selbst geschaffenen Parteien begangen haben und iloch

jetzt begehen.

6. Nacldem sie sich die organisatorische

Freiheit der geistigen Einwirkung

auf die Arbeitermassen gesichert haben,

sind die kommunistischen Parteien aller

Lagnder bestrebt, jetzt in alien Fiillen mO*gliclst eine breitere und voilkommenere

Einheit der praktischen Aktionen

dieser Massen zu erreichen. Die Amsterdarer und die Helden der 2. Internationale

predigen in Worten diese Einheit, tatsiichlich handein sie aber umgekehrt. Nachder

es den   reforristischen  KompromiBlern

Amsterdams nicht gelungen war, organisatorisch die Stimme des Protestes und des

revolutionadren Aufrufs zu unterdriicken,

suchen sie jetzt den Ausweg aus der Sackgasse, in die sie sich durch ihre eigene

Schuld   verrannt  haben,  durch  das

Hineintragen der Spaltung, der

Desorganisation, der organisatorischen Sabotage in den Karpf der werktdtigen

Massen. Eine der wichtigsten Aufgaben

der Kommunistischen Partei ist es jetzt,

diese neuen Forrnen der alten Verraiterei

in flagranti zu entlarven.

7. Tiefe innere Prozesse, die mir Zusammenhange mit der neuen wirtschaftlichen Lage der Arbeiterkiasse in Europa

und Arnerika in der letzten Zeit bego~nnen

haben, zwingen jedoch die Diplomaten uxnd
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Fiihrer der 2., 2~ und Amsterdamer Internationale, auch ilrerseits-die Frage der

Einheit in den Vordergrund zu riicken.

Wenn bei den zu neuem bewul3ten Leben

erwachenden, wenig erfahrenen Arbeiterschichten die Parole der Einheitsfront wirklich das aufrichtigste Bestreben ist, die

Kraifte der unterdriickten Kiasse gegen den

Vormarsch der Kapitalisten zusammenzuscbliel3en, so ist f Ur die Fiihrer und Diplomaten der 2., 2~/. und Amsterdamer Internationale das Aufstellen der Einheitsparole

ein neuer Versuch, die Arbeiter zu betriigen und sie auf eine neue Art auf den

alten Weg der Zusammenarbeit der Kiassen

zu locken. Die nahende Gefalr eines neuen

imperialistischen Krieges (Washington),

das Anwaclsen der Riistungen, die hinter

den Kulissen geschlossenen neuen imperialistischen Geheimvertraige -, alles das veranlaft die Fiihrer der 2., 21/2 und Amsterdarer Internationale nicht etwa, Alarm zu

schiagen und nicht nur in Worten, sondern

auch in der Tat die internationale Vereinigung der Arbeiterkiasse zu unterstiitzen,

sondern es wird im Gegenteil innerhalb der

2. und Amsterdamer Internationale unvermeidlich Reibungen und Spaltungen im

grofen und ganzen von der gleichen Art

hervorruf en, wie sie sich im Lager der

internationalen Bourgeoisie selbst zeigen.

Diese Erscheinung ist deshalb unvermeidlich, weil die Solidarit"t der reformistischen,,Sozialisten" mit der Bourgeoisie

gerade,,ihres" Landes der Eckstein des

Reformismus ist.

Das sind die ailgemeinen Bedingungen,

unter denen die Kommunistische Internationale als Ganzes und ihre einzelnen

Sektionen ihr Verhaltnis zu der Parole -der

sozialistisehen Einheitsfront zu formulieren

haben.

8. Angesichts dieser Lage ist die Exekutive der Kommunilstischen -Internationale;-I der Meinung, daf3 die Parole des III. Welt-kongresses der Komrnunistischen Internationae:,,Z den Massen" und die allgemeinen~ Interessen der~ koxnrunistischen

Bewegung iiberhaupt von den kommunistischen Parteien und der Kommunistischen

Internationale als Ganzes die U n t e r -

stiitzung   der Parole     der Einheitsfront der Arbeiter und die

Uebernahme der Initiative in dieser Frage

in ihre Hainde erfordern. Dabei mul3 natiirlich die Taktik der kommunistischen Parteien im Zusammenhang mit den Verhaltnissen eines jeden Landes konkretisiert

werden.

9. In Deutschland hatte die komnunistische Partei auf ihrer letzten Reiclskonferenz die Parole der Einheitsfront der

Arbeiter unterstiitzt und es ffur moglich erklwirt, auch einer,,einheitlichen Arbeiterregierung" Unterstiitzung zukommen zu

lassen, die geneigt ist, einigermalen ernsthaft den Kampf gegen die Macht der Kapitalisten aufzunehmen. Die Exekutive der

Kommunistisehen Internationale halt diesen Beschlu3 fU"r unbedingt richtig und ist

iiberzeugt, daB die K. P. D. bei voller

Wahrung ihrer selbstaindigen politischen

Stellung in breitere Arbeiterschichten emngzudringen und den Einflufl des Komtmunismus auf die Massen zu verstarken vermag.

In Deutschland werden sich, mehr als in

einern andern Lande, die breiten Massen

mit jedem Tage mehr davon iiberzeugen,

wie recht die kommunistische Vorhut hatte,

als sie in der schwierigsten Zeit die Waffen

nicht strecken wolite und hartnaickig die

Wertlosigkeit der vorgeschlagenen Anwendung reformistischer Heilmittel angesichts einer Krise betonte, die nur durch

die proletarische Revolution geloist werden

kann. Indem die Partei diese Taktik befolgt, wird sie mit der Zeit auch alle revolutionaren Elemente des Anarchismus und

Syndikalismus ur sich gruppieren, die jetzt

abiseits vom Massenkampfe stehen.

10. In Frankreich ist die komrnumnistische Partei uinter den politisch organRisierten Arbeitern in- der Mehrheit. Dadurch steht die Frage der Einheitsfront in

Frankreich etwas anders als in. denl anderen

Liindern.. Aber auch bier ist es notwendig,
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daB13 die ganze Verantwortung fMr die Spalhtng des einheitlichen Arbeiterlagers auf

unsere Gegner fallt. Der revolutiondire

Teil der franzosischen Syndikalisten fiihrt

mit Recht den Kampf gegen die Spaltung

der Gewerkschaften, d. h. f Ur die Einheit

der-Arbeiterkiasse in ihrem 6jkonomischen

Kampfe gegen die Bourgeoisie. Der Kampf

der Arbeiter aber endet nicht im Betrieb.

Die Einheit ist auch notwendig angesichts

der zunehmenden Erstarkung der Reaktion, der imperialistisehen Politik usw. Die

Politik der Reformisten und Zentristen hat

dagegen zur Spaltung der Partei gefiihrt

und bedroht jetzt auch die Einheit der Gewerkschaftsbewegung, wodurch nur bewiesen wird, daB Jouhaux ebensowohi wie

Longuet objektiv der Sache der Bourgeoisie

dienen. Die Parole der Einheit des Proletariats im wirtschaftlichen wie im politischen Kampfe gegen die Bourgeoisie bleibt

das beste Mittel zur Durchkreuzung dieser

Spaltungspliine.

Wie auch die reformistische C. G. T., die

von Jouhaux, Merrheim und Konsorten gef ihrt wfrd, die Interessen der franzi sischen

Arbeiterkiasse verriit - die franzoosischen

Kommunisten und die revolutioniiren Elemente der franzOsischen Arbeiterkiasse

uberhaupt miissen doch vor Beginn jedes

Massenstreiks oder jeder revolution~aren

Demonstration oder irgendeiner anderen

revolution iren Massenaktion den Reformisten vorschlagen, diese Aktion der Arbeiter zu unterstiitzen, ur die Reformisten

systematisch zu entlarven, wenn sie sich

weigern, den revolutionjiren Karpf der

Arbeiter zu unterstiitzen. Auf diesem Wege

werden wir am leicltesten. die parteilosen

Arbeitermassen erobern. Selbstverstaindi:ch soil das keinesfalls die Kommunistische

Partei Frankreichs veranlassen, ihre Seibstdindigkeit einzuschriinken, z. B. waihrend

der Wahikampagnen in irgendwelchem

Maf~e den,,linken Block" zu unterstiitzen

oder sich jenen schwankenden Kommunisten gegenuiber tolerant zu verhalten, die

noch immer die Spaltung von den Sozialpatrioten beweinen.

11. In E n g 1 a n d hat die refornistische

Labour Party der kommunistischen Partei

die Aufnahme neben den andern Arbeiterorganisationen verweigert. Unter dem EinfluB des Anwachsens der oben genannten

Stimmungen unter den. Arheitern haben

die Londoner Arbeiterorganisationen unMingst den Beschluf3 der Aufnahme der

Kommunistischen Partei Englands in die

Labour Party gefal3t.

Selbstverstiindlich ist England in dieser

Beziehung eine Ausnahme, denn infolge

eigentiimlicher Bedingungen ist die Labour

Party in England eine Art allgemeiner Arbeitervereinigung des ganzen Landes. Es ist

die Aufgabe der englischen Kommunisten,

eine energische Kampagne f ur ihre Aufnahme in die Labour Party zu beginnen.

Der kiirzliche Verrat der Gewerkschaftsfiihrer wahrend des Kohlenarbeiterstreiks

usw., der systematische Druck der Kapitalisten auf den Arbeitslohn der Arbeiter

usw, - alles das hat eine tiefe Gairung

unter den sich revolutionierenden Massen

des englischen Proletariats hervorgerufen.

Die englischen Kommunisten sollen alle

Anstrengungen machen, ur fuir jeden Preis

unter der Parole der revolutioniiren Einheitsfront gegen die Kapitalisten in die

Tiefe der Arbeitermassen einzudringen.

12.  In Italien   beginnt die junge

kommunistische Partei, die der reformistischen Italienischen Sozialistischen Partei

und der sozialverradterischen Konfoideration der Arbeiter gegenuiber, die kiirzlich

ihrem offenen Verrat an der proletarischen

Revolution die Krone aufgesetzt haben,

iiuferst unversohnlich gestimmt war,

nichtsdestoweniger ihre Agitation unter

der Parole der geschlossenen proletarischen Einheitsfront gegen die Offensive

der Kapitalisten zu fiihren. Die Exekutive

der Kommunistischen Internationale hiilt

diese ~Agitation der italienischen Komnmunisten fiir durchaus richtig und besteht nur

auf ihre Verstirkung in dersrelben Rich#,
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tung. Die Exekutive der Kommunistischen

Internationale ist iiberzeugt, daB die Kommunistische Partei Italiens bei geniigendem

Weitblick der gesamten Internationale ein

Muster des kampfbereiten Marxismus sein

kann, der erbarmungslos auf Schritt und

Tritt die Halbheit und den Verrat der

Reformisten und Zentristen, die sich in den

Mantel des Kommunismus gehiillt baben,

entlarvt und gleiclizeitig eine unerniidliche, sich immer steigernde, in immer

breitere Massen dringende K a m p a g n e

fifir die Einheitsfront der Arbeiter gegen die Bourgeoisie

zu fiihren imstande ist.

Die Partei muf3 dabei selbstverstiindlich

alles tun, urn alle revolutionairen Elemente

des Anarchismus und Syndikalismus in

den gemeinsamen Kampf einzubeziehen.

13. In der Tschechoslowakei,

wo die kommunistische Partei die Mehrheit der politisch organisierten Arbeiter

hmfast, sind die Aufgaben der Kommunisten in einigen Beziehungen den Aufgaben der Kommunisten in Frankreich

analog. Ihre Selbstiindigkeit festigend, die

letzten zentristischen Traditionen ausmerzend, wird die Kommunistische Partei der

Tschechoslowakei zugleich in ilrem Lande

die Parole der Einheitsfront der Arbeiter

gegen die Bourgeoisie zu popularisieren

verstehen und dadurch die Fiihrer der Sozialdemokraten und der Zentristen, die in

der Tat Agenten des Kapitals sind, endgiiltig in den Augen der riickstaindigen

Arbeiter entlarven. Und zugleich sollen

die Kommunisten der Tschechoslowakei

die Arbeit der Eroberung der Gewerkschaften verstirken, die sich noch immer in

bedeutendem Umfange in den Hiinden der

gelben Fiihrer befinden.

14. In Schweden ist s a1ch den letzten

Parlamentswahlen eine Situation entstanden, die der kleinen kommunistischen Fraktion eine grof3e Rolle zu spielen ermbglicht.

Einer der hervorragendsten Fiihrer der

2. Internationale, Herr Branting, der zug--_:~:~;leich  Premierminister der schwedischen

Bourgeoisie ist, befindet sich gegenwartig

in einer Lage, in der f fr ihn zur Bildung

der Parlamentsmehrheit die Stellung der

kommunistischen Fraktion des schwedischen Parlaments nicht gleichgiiltig ist.

Die Exekutive der Kommunistischen Internationale findet, daB die kommunistisehe

Fraktion des schwedischen Parlaments

unter gewissen Umstainden dem menschewistischen Ministerium Branting die Unterstiitzung wird gewahren miissen, wie dies

auch die deutschen Kommunisten in einigen

Landesregierungen Deutschlands (Thiiringen) richtig getan haben. Das heil3t jedoch

durchaus niclt, daB8 die Kommunisten

Schwedens in irgendwelchem Maf3e ihre

Selbstiindigkeit einschrainken  oder der

Entlarvung des Charakters der mensehewistischen Regierung entsagen sollen; im

Gegenteil, je melr Macht die Mensehewiki

besitzen, desto melr Verrat an der Arbeiterklasse begehen sie, und desto mehr Anstrengungen miissen die Kommunisten

machen, ur die Menschewiki in den Augen

der breitesten Afbeiterschichten zu entlarven. Die kommunistische Partei muB

auch weiterhin die Heranziehung der syndikalistischen Arbeiter zum gemeinsamen

Kampfe gegen die Bourgeoisie mit allen

Kraiften anstreben.

15. In A m e r i k a beginnt die Vereinigung aller linken Elemente der gewerkschaftlichen und politischen Bewegung, die

den Kommunisten die MiOglichkeit gibt, in

die breiten Massen - des amerikanischen

Proletariats einzudringen, indem sie den

zentralen Platz in dieser linken Vereinigung einnehmen. Ihre kommunistischen

Vereinigungen iiberall bildend, wo es nur

einige Kommunisten gibt, sollen es die

amerikanischen Kommunisten zugleich verstehen, an die Spitze dieser Bewegung fpr

die Vereinigung aller revolutioniiren Elemente zu treten, und sollen I etzt mit besonderer Kraft die Parole der Einheitsfront der Arbeiter, z. B. zum Schutz der

Arbeitslosen usw. aufstellen. Zur Hauptanklage gegen die Gewerkschaf ten von
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Gompers soil werden, daB sie nicht an der

Bildung der Einheitsfront der Arbeiter

gegen die Kapitalisten, zum Schutz der

Arbeitslosen usw. teilnehmen wollen. Als

spezielle Aufgabe der kommunistisehen

Partei bleibt jedoch die Heranziehung der

besten Elemente der I. W. W.

16. In der S c h w e i z hat unsere Partei

einigen Erfoig auf dem oben angedeuteten

Wege zu erreichen vermocht, Dank der

Agitation der Kommunisten f fr die revolutionaire Einheitsfront ist es gelungen, die

Gewerkschaftsbiirokratie zu zwingen, einen

auBerordentlichen KongreB einzuberufen,

der bald stattfinden soil und auf welchem

unsere Freunde es verstehen werden, vor

allen Schweizer Arbeitern die Liigenhaftigkeit des Reformismus zu entlarven und die

Arbeit  des revolutioni"ren  Zusammenschiusses  des Proletariats weiter zu

treiben.

17. In einer Reihe anderer Liinder steht

die Frage infolge ganz neuer, lokaler Bedingungen anders. Nach Aufzeichnung der

allgemeinen Linie, ist die Exekutive der

Kommunistischen Internationale iiberzeugt,

dal3 die einzelnen kommunistischen Parteien diese entsprechend den Verhkiltnissen, die sich in jedem Lande herausbilden, anzuwenden verstehen werden.

18. Fugr die Hauptbedingungen, die fu"r

die kommunistischen Parteien aller Land-er

gleich und unbedingt ultimativ sind, ha"lt

die Exekutive der Kommunistischtn Internationale die absolute Selbstfindigkeit und

die vollige Unabhii*ngigkeit jeder kommunistisehen Partei, die dieses oder jenes

Uebereinkommen mit den Parteien der 2.

und 21/2 Internationale trifft, in der Darlegung ihrer Anschauungen und in der

Kritik der Gegner des Kommunismus. Indem sich die Kommunisten den Prinzipien

der A kt io n unterordnen, sollen sie dabei unbedingt das Recht und die Mbjglichkeit bewaliren, nicht nur vor und nach der

Aktion, sondern, wenn nbitig, a u ch

wahr end der Aktion ihre Meinung

iiber die Politik aller Organisationen der

-----------

Arbeiterkiasse ohne Ausnahme zu duflern.

Ein Aufgeben dieser Bedingung ist tnter

keinen Umstiinden zulaissig. Indem sie die

Parole grofftmbjglichster Einheit aller Arbeiterorganisationen in jeder praktischen Aktion gegen die kapitalistische Front unterstiitzen, kbnnen

die Kommunisten indessen keinesfails von

der Darlegung ilrer Anschauungen Abstand nehmen, die allein der konsequente

Ausdruck der Verteidigung der Interessen

der Arbeiterkiasse als Ganzes sind.

19. Die Exekutive der Kommunistischen

Internationale halt es ffur niitzlich, alle

Bruderparteien an die Erfahrung der

russischen Bolschewiki zu erinnern, jener

vorlaiufig einzigen Partei, der es gelungen

ist, den Sieg fiber die Bourgeoisie zu

erringen und die Macht in ihre Hiinde

zu nehmen.    Wiiohrend  der anderthalb

Jahrzehnte, die seit der Entstehung des

Bolachewismus bis zu seinem Sieg iiber die

Bourgeoisie verfiossen sind (1903-1917),

hat der Bolschewismus nicht aufgehort,

einen unermiidlichen Kampf gegen den

Reformismus oder, was dasselbe ist, den

Menschewismus zu fifiren. Aber zugleich

haben die russischen Bolschewiki im Laufe

dieser anderthaib Jahrzehnte b-fters auch

Uebereinkommen mit den Menschewiki getroffen. Die formelle Trennung von den

Menschewiki geschah im Friihling 1905.

Aber unter dem Einflufl der stiirmischen

Arbeiterbewegung bildeten die Bolschewiki

schon Ende 1905 eine gemeinsame Front

mit den Menschewiki. Das zweite Mal fand

die formelle Trennung von den Menschewiki endguiltig im Januar 1912 statt. Aber

zwischen den Jahren 1905 und 1912 wechselte die Spaltung ab mit Vereinigungen

und halben Vereinigungen in den Jalren

1906-%1907 und a1 uch 1910, und diese Ver-.einigtmgen und halben Vereinigungen geschahen nicht nur kraft der Peripetien des

Fraktionskampfes, sondern audi tinter dem

direkten Druck der breiten Arbeiterniiassen,

die zum aktiven politischen. Leben erwachten und forderten, daBJ man ihnen die:::-~:~::
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Mbglichkeit gebe, auf Grund eigener Erfahrung zu priifen, ob die Wege des Menschewismus wirklich grundsiitzlich von der Bahn

der, Revolution ablenkten, Vor der neuen

revolutioni-ren Bewegung, nach den Streiks

an der Lena, kurz vor dem Beginn des imperialistisehen Krieges lieB sich unter den

Arbeitermassen Ruflands ein besonders

verstirktes Streben zur Einheit beobalchten,

das die Fiihrer und Diplomaten des russischen, Mensehewismus damals ungefaihr

ebenso fler ilre Zwecke auszunutzen versuclten, wie es jetzt die Fiihrer der 2. und

21/2 und der Amsterdamer Internationale

zu tun versuchen. Die russischen Bolschewiki antworteten auf das damalige Bestreben der Arbeiter zur Einheit nicht mit

einem Lossagen von einer Einheitsfront.

Im Gegenteil, als Gegengewicht gegen das

diplomatische Spiel der menschewistischen

Fiihrer stellten die russischen Bolschewiki

die Parole der,,Einheit von unten" iauf,

d. h. die Einheit der Arbeitermassen irn

praktischen Kampf ur die revolution"iren

Forderungen der Arbeiter gegen die Kapitalisten. Die Praxis hat gezeigt, daB dies

die einzig richtige Antwort war. Und als

Ergebnis dieser Taktik, die sich abhangig

von den Umstiinden der Zeit und der Orte

anderte, wurde ein grofer Teil der besten

menschewistischen Arbeiter fMor den Kommunismus erobert.

20. Indem  die Kominunistische Internationale die Parole der Einheitsfront der

Arbeiter aufstellt und Uebereinkommen

der einzelnen Sektionen der Kommunistischen Internationale mit den Parteien

und Verbainden der 2. und 21,~, Internationale zuliifft, kann sie sich selbstverstaindlich nicht von ebensolchen Uebereinkommen auch in internationalem Mallstabe lossagen. Die Exekutive der Kommunistischen Internationale hat der

Ainsterdamer In~ternationale im Zusammenhang mit der Hilfsaktion fuir die

i~-Hungernden Rulllands einen Vorschlag gemacht. Sie h~at diesen Vorselilag im Zu5:1:  sammenhang mit den Verfolgungen  und

dem weillen Terror gegen die Arbeiter

Spaniens und Jugoslaviens wiederholt.

Die Exekutive der Kommunistischen Internationale macht jetzt der Amsterdamer,

der 2. und auch der 21/2 Internationale

einen neuen Vorschlag im Zusammenhang

mit der ersten Taitigkeitsperiode der Washingtoner Konferenz, die bewiesen hat,

dalB der internationalen Arbeiterklasse ein

neues imperialistisches Gemetzel droht.

Die Fiihrer der 2., 2~/2 und Amsterdamer

Internationale haben bisher durch ihr Benelmen bewiesen, dal sie in der Tat

ihre Einheitsparole fallen lassen, wenn es

sich ur praktische Aktionen

handelt. In allen soichen Fallen wird es

die Aufgabe der Kommunistischen Internationale als Ganzes und jeder ihrer Sektionen im besonderen sein, den breitesten

Arbeiterkreisen die Heuchelei der Fiihrer

der 2., 21/2 und Amsterdamer Internationale zu erkliiren, die die Einheit mit der

Bourgeoisie der Einheit mit den revolutioniren Arbeitern vorziehen, wie z. B. dadurch, dalI sie im Internationalen Arbeitsarnt beim Viilkerbunde bleiben, also ein

Bestandteil der Washingtoner imperialistischen Konferenz sind, anstatt den Kampf

gegen das imperialistisehe Washington zu

organisieren. Aber ein Abweisen dieser

oder jener praktischen Vorschliige der

Kommunistischen Internationale von seiten

der Fiihrer der 2., 2~/2 und Amsterdamer

Internationale wird uns nicht veranlassen,

der vorgezeichneten Taktik zu entsagen,

die tiefe Wurzeln in den Massen hat und

die wir systematisch und unabweichlich zu

entwickeln verstehen  miissen.  In  den

Fallen, wo der Antrag eines gemeinsamen

Kampfes von unseren Gegnern zuriickgewiesen wird, ist es notwendig, daf3 die

Massen das erfahren und auf diese Weise

lernen, wer der wirkliche Zerstbjrer der

Einheitsfront der Arbeiter is~t. In den

Faillen, wo der Gegner sich auf eine gemeinsame Parole einlall~t, ist dieses Blindnis allmahlich zu vertiefen und auf die

hbchste Stufe zu steigern. In beiden
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Fallen ist es notwendig, daB die Aulmerksamkeit der breiten Arbeitermassen durch

die Unterhandlungen der Kommunisten mit

den andern Organisationen gefesselt wird,

denn es ist notwendig, die breiten Arbeitermassen an alien Peripetien des Ka'mpfes

um die revolutionaire Einheitsfront der

Arbeiter zu interessieren.

21. Indem die Exekutive der Kommunistischen Internationale den vorbezeichneten

Plan aufstellt, weist sie alle Bruderparteien

auch auf die Gefalren hin, mit denen

dieser unter gewissen Umstiinden verbunden sein kann. Nicht alle kommunistischen

Parteien sind genjigend ausgebaut und gefestigt, nicht alle haben mit der zentristischen und halbzentristischen Ideologie

giinzlich gebrochen.  Es sind Falle der

Ueberschreitungen mbiglich, Tendenzen, die

tatsiichlich die Aufloisung der kommunistischen Parteien und Gruppen in dem einheitlichen  formiosen  Block  bedeuten

wiirden. Ur mit Erfolg fuir die Sache des

Kommunismus die vorgezeichnete Taktik

durchzufiihren, ist es notwendig, daB die

kommunistisehen Parteien selbst, die diese

Taktik durchfiihren, stark und fest zusammengeschlossen werden, und daI3 ihre

Fiihrung sich durch ideelle Klarheit auszeichnet.

22. In den Gruppierungen innerhalb der

Kommunistischen Internationale selbst, die

mit mehr oder weniger Grund als rechts

oder sogar halbzentristisch gewertet werden, gibt es zweifellos Tendenzen zweierlei

Art. Die einen Elemente haben nicht wirklich mit der Ideologie und den Methoden

der 2. Internationale gebrochen, haben sich

nicht von der Pietdt gegen ihre friihere

organisatorische Maclt befreit und suchen

halbbewul3t oder unbewu"t die Wege

ideeller Verstiindigung mit der 2. Internationale und foiglich audi mit der buirgerlichen Gesellschaft. And~ere Elemente, die

gegen den formalen Radikalismus, gegen

die Feller der sogenannten,,Linken" u. a.

k~impfen, sind bestrebt, der Taktik der

jungen kommunistischen Partei melr Geschmeidigkeit, Manbvrierungsvermbgen zu.

geben, urn ir die Miwglichkeit schnelleren

Eindringens in die Tiefe der Arbeitermassen zu verleihen.

Der rasche Entwicklungsgang der kornmunistischen Parteien hat bisweilen iiuferlich diese beiden Tendenzen in dlasselbe

Lager, gewiss-ermaf3en in dieselbe Gruppierung gestol3en. Die Anwendung der eben

angeffifirten Methoden, deren Aufgabe es

ist, der kommunistischen Agitation eine

Stiitze in den vereinigten Massenaktionen

des Proletariats zu geben, legt am besten

die wirklich reformistischen Tendenzen

innerhaib der kommunistischen Parteien

klar und triegt bei ricltiger Anwendung

der Taktik auBerordentlich  zu innerer

revol-utionjirer Konsolidierung der komrunistisehen Parteien bei, sowohi durch die

Umerzi-ehung der ungeduldigen oder sektiererisdh gestimmten Elemente durch die

Erfahrung als auch durch die Reinigung

der Parteien von reformistischem Ballast.

23. Unter der Einheitsfront der Arbeiter

ist die Einheit aller Arbeiter zu verstehen,

die gegen den Kapitalismus kiimpfen

wollen, also auch der Arbeiter, die noch

den  Anarchisten,        Syndikalis t e n u s w. folgen. In den anderen Liindern konnen solche Arbeiter gleichfalls im

revolution aren Kampfe helfen. Die Kommunistische Internationale hat schon seit

den ersten Tagen ilres Bestehens eine

freundschaftlidhe Haltung diesen Arbeiterelementen gegenfieber eingenommen, die

allmiihlich die Vorurteile iiberwinden und

zum Kommunismus kommen. Ur so aufmerksamer miissen jetzt die Kommunister

ihnen gegenfiber sein, wo die Einheitsfront

der Arbeiter gegeniiber den Kapitalisten

W~r Wirklidhkeit wird.

24. Zur endgiiltigen Bestimmung der

kuinftigen Arbeit in der genannten Rijchtung beschliel~t die Exekutive der Kommunistisdhen Internationale, in niidhster Znkunft eine Sitzung dier Exekutive mit de,i
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Vertretung aller Parteien mit der doppelten Anzahl von Delegierten einzuberufen.

25. Die Exekutive der Kommunistischen

Internationale wird sorgftltig jeden praktischen Schritt auf dem genannten Gebiel

verfolgen und bittet alle Parteien, von

jedem Versuch und jedem Erfoig in der

genannten Richtung der Exekutive der

Kommunistischen Internationale mit alien

faktischen Details Mitteilung zu machen.

Die 1olle der auernsq5afifim Verfallssfadium

des Kapilalismus.

In diesem Aufsatz wollen wir skizzenhaft die Bedeutung der Bauernschaft ffir

den Kampf des Proletariats darstellen. Die

ungeheure Wichtigkeit dieser Frage geht

daraus hervor, dal3 die bisherigen Diktaturen: Ruf3land, Ungarn, Bayern, in Agrarldndern entstanden sind,ý da13 gegenwairtig

in allen Landern ein scharfer Gegensatz

zwischen der Bauernschaft und den anderen

Schichten der besitzenden Klassen vorhanden ist, daB in manchen Laindern gegenwiirtig die Bauern die regierende Kiasse

bilden, und daB es in den Lindern Mittelund Osteuropas unmbglich scheint, ohne

aktive Unterstuitzung und wohiwollende

Neutralitat weiterer Schichten der Bauernschaft die Diktatur des Proletariats aufzurichten. Es ist daher absolut notwendig,

daB jede kommunistische Partei sich eingehend mit der Bauernfrage ilres eigenen

Landes beschaftigt. Wir wollen bloB eine

allgemeine Skizze der Frage geben.

Die Bauernscoaf als 5konomiscoe Klasse.

Die Bestimmung, was man unter Bauernschaft versteht, ist nicht leicht. Die Bauernschaft ist eine Mittelkiasse; Mittelkiasse in

* dem Sinne, da13 der typische Bauer weder

Ausbeuter noch unmittelbar ein Ausgebeuteter ist. Wir kannten die Bauernschaft

ale eine Kiasse bezeichnen, weiche den

* eigenen Boden mit eigenen Produktions-.*nmitteln durch eigene Arbeit und zum fiber

wiegenden Teil f fir den eigenen Gebrauch

bearbeitet. Der echte Typus des Bauern

ist der selbstwirtschaftende Bauer, der so-,viel Boden besitzt, wie er selbst bebauen

kann, und aus diesem Boden einen Ertrag

sich erarbeitet, der zur Ernaihrung seiner

Familie genfigt. Das Eigentum der Bauern

ist daher in diesem typischen Fall kein

Mittel der Ausbeutung, sondern die natu"rliche Grundlage der niitzlichen Anwendung

der eigenen Arbeitskraft.

Real finden wir bei den selbstarbeitenden

Bauern den Typus mehr oder weniger aihnlicher Schiclten. Wir kbinnen unterscheiden:

Ausbeutende Bauern, daB heil3t

Bauern, die melr Grund und Boden besitzen, als sie mit ihrer eigenen Arbeitskraft

bebauen und bearbeiten k6onnen, und daher

fremde Lohnarbeiter anstellen und ausbeuten. Andererseits ausgebeutete

Kleinbauern, die nicht genug Boden

besitzen, um ihre eigene Arbeitskraft darauf

niitzlich anwenden zu kbnnen und ihren

eigenen Lebensunterhalt dadurch zu verdienen, sondern darauf angewiesen sind,

Lohnarbeit zu verrichten. Die eigentlichen

Lohnarbeiter, die alle rein oder tiberwiegend

von Lohnarbeit leben, miissen wir aus der

Bauernschaft ausschalten. Was die politische Scheidung der Schichten anbelangt,

so wird dieselbe ungemein erschwert dadurch, daB3 es einen fast kontinuierlichen

Uebergang vom ausbeutenden Bauern fiber

den Mittelbauer hinweg zum ausgebeuteten

Kleinbauern und Landarbeiter gibt. Es
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existieren zwar Gegenden, wo eine scharfe

Scheidung zwischen den Vollbauern und

den kleinen ha-usiern, Kaitnem usw, vorhanden ist. Es gibt Gegenden, wo diese

Scheidung eine so scharke ist, daf3 zwischen

den beiden Schichten nicht einmal feiraten

stattfinden. Dies scheint mir aber eine

Ausnabme zu sein. In den meisten Faillen

ist also der Uebergang sehr allmahlich und

gibt den reichen kauern die IAioglichkeit,

durch ideoiogische Beeinflussung die politische Vuifhrung aller Arbeitenden auf dem

Lande an sich zu reif~en.

Von der Besitzgrolle abgesehen, gibt es

auch cine rein ojkonomische Differenzierung.

Diese ha'ngt von der klimatisch-geographischen Arbeitsteilung ab. Es gibt Liegenden,

wo die Bauern noch sehr in der geschlossenen  iiauswirtschaft stecken, das

heilit, vor allem fuir den eigenen Gebrauch

produzieren, wiihrend in den entwickelteren

Landern eine Spezialisierung der baiuerlichen Kultur vor sich gegangen ist. Im

letztern Falle niihert sich die ibauernwirtschaft der kapitalistischen Wirt.

s c h a ft in dem Sinne, dalB vor allem f ur

den Markt produziert wird und die Preisgestaltung der Waren einen entscheidenden

Einflull auf den Gang der Produktion

ausubt.

Wenn wir ganz ailgemein die Bauernschaft in den verschiedenen Weitteilen und

Landern betraclten, so ergeben sich sofort

tiefgehende Verschiedenheiten. Der Bauer

in den Vereinigten Staaten und in den englischen Kolonien, der Farmer, ist ein landwirtschaftlicher Kapitalist, ein freier und

in jeder Beziehung gleichberechtigter Bu"rger des Staates. In Europa, wo die Reste

der adeligen Grollgrundherrschaft noch

immer bestehen, ist die Bauernschaft sozial

von den der Ilerrenklasse entstammenden

Grundbesitzern scharf geschieden. Bei

gleichier BesitzgriBle bleibt der Bauer emn

Bauer und der Grollgrundbesitzer emn Mitglied dcer herrschenden Kiasse. Je weiter

wir in Europa nach Osten vordringen, desto

schiirfer wird der Gegensatz zwischen dem

~~"i----Th

physisch arbeitenden Bauern und dem keine:

Arbeit verrichtenden Grundbesitzer, Historisch ist dieser Unterschied durch die ungleiche Lainge der Zeitperiode bestinmt,

weiche seit dem Aufho"ren der Leibeigenschaft verstrichen ist. In Amerika und in

den Kolonien, wo es einen privilegierten

Adel niemals gab, ist der Farmer sozial

dem Kapitalisten gleiclgestellt, Auf dem

Balkan, in Kleinasien und am scharfsten

vielleicht in Indien sind die Bauern bis

heute eine unterdruickte, millacltete Kiasse.

Wenigstens bis vor dem. Kriege war es so.

Walirend der letzten Jahrzehnte ist hierin

ein ziemlich scharfer Wandel eingetreten,

Die Bauernsqfjaft und die

anderen, ~lassen.

Die Bauernschaft ist durch die Tatsache,

dalI sie die Produktionsmittel selbst besitzt,

mit den herrschenden Kiassen verbunden

und von dem Proletariat geschieden. In.

dessen gibt es scharfe Gegensaitze zwischen

den Bauern und den verschiedenen Schichten der herrschenden Klassen. Den Grolgrundbesitz gegenu'ber sind die Bauern,

vielleiclt mit Ausnahme jener Lainder, wo

es noch freies Land gibt, im allgemeinen

feindlich eingestellt. Die Bauern draongen

fast ausnahmslos auf Vergro-lerung ilres

Grundbesitzes. Sie stollen hierbei in den

meisten Laindern Europas auf den GroBgrundbesitz, weicher sich weigert, ilnen

Land kdiuflich zu iiberlassen. Es entsteht

das Phainomen des Landhungers. Der,

Landhunger ist bkonomisch sehr relativ. Es

ha"ngt von der Intensitiit der Kultur ab,

ein wie grolles Stuck Land zur Erniihrung

einer Bauernfamilie genu'gt. Je intenisiver

die Kultur, eine desto kleinere Bodenfliiche genuigt. Der wirkliche Landliunger

beginnt, i~wenn die Banern nicht genuigend

Land haben, um ihre Arbeitskraft veil aus-;

nutzen zu kbinnen. In diesem Falle wird

die Bauernschaft emn Opfer der Ausbeutung

von seiten des Grollgrundbesitzers. Die.

kann die verschiedensten bikonomaischen

I:1~~ ~i
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Formen annehmen: Pachtfelder, fu"r weiche

der Bauer eine so hohe Pacht bezahien

mufi, daB darin nicht nur die Grundrente,

sondern auch ein Teil des normalen Arbeitslohnes vom Groflgrundbesitz dem Bauern

abgepreft wird. Auch die verschiedenen

Formen der Halbpacht und der Arbeitspacht gehoren hierher.

Auch die Bourgeoisie steht, in der Form

des Wucherkapitals, dem Bauerntum als

Ausbeuter gegeniiber. Vor einigen Jahrzehnten war der Wucher auf dem Lande

eine allgenein verbreitete and ffur die

Bauernschaft sehr driickende Erscheinung,

In den letzten Jahrzehnten ist dieser

Wucher durch die bijuerlichen Kreditgenossenschaften  stark  zuriickgedraingt

worden,

Als Kdufer von industriellen  Waren

steht die Bauernschaft dem in Kartellen

vereinigten Kapital ebenfalls feindlich

gegeniiber. Andererseits, in Zeiten eines

scharfen Angriffs des Proletariats gegen

die besitzenden Kiassen im aligemeinen,

zahlt sich die Bauernschaft unter dem

ideologischen EinfluB der reichen Bauern

zu den besitzenden Kiassen und ist bereit,

das Kapital, den Besitz gegen das Proletariat zu verteidigen.

Insofern der Bauer fremde Arbeitskraft

anwendet, ist er natiirlich ein Ausbeuter.

Und zwar ein viel energischerer Ausbeuter als der Grol3grundbesitzer. Es ist

eine bekannte Tatsache, daB der Bauer

wohi hbihere Lbjhne zahit als der Grol3 -grundbesitzer, aber indem er selbst in

Reih und Glied mit seinen Arbeitern mitarbeitet, nb*tigt er dieselben zu einem viel

schfirferen Arbeitstempo, als es auf dem

Grofgrundbesitz der Fall ist.

Wir sehen aus all dem, dal3 die Bauernschaft eine typische Mittelschicht ist. Der

Umstand, daB3 besonders in Osteuropa

die Bauern iiberwiegend fuir den eigenen

Bedari produzieren, schaltet sie aus dem

k~apitalistischen Warenmarkt und hier~(r_:du~ch auch mehr oder weniger aus dem

~:Klassenkampf aus. Daher ist der Bauer

im allgemeinen unpolitisch. Er betrachtet

die Politik als eine Angelegenheit der

herrschenden KMasse. Ist aber der Landhunger stark und die Festigkeit der herrschenden KMasse erschiittert, so ist die

Bauernschaft auch zu einem revolutionaren Vorgehen khihig. Im ailgemeinen aber

ist ihre Stellungnahme in politischen und

sozialen Dingen wie die jeder Mittelschicht: schwankend und unbestimmt.

Die Bauernsqaaff und der

bU-rgerliofge Sfaat.

Jeder Staat erhalIt sich von den Ueberschiissen  der  Bauernwirtschaft.  Die

meisten Staaten von den Ueberschiissen.

der eigenen Bauernschaft, manche Staaten,

wie zu'm Beispiel England, aus den Ueberschiissen der Bauern fremder WeItteile.

Nicht bloB3 in dem Sinne, daB die Ueberschiisse der Bauernwirtschaft in ihrer

Naturalform zur Ernailirung der Sta"dte

dienen, sondern in Form einer positiven

Ausbeutung. Die Staidte, welche wir im

modernen biirgerlichen Staate dem Staate

selbst gleichstellen kojnnen, geben dem

Lande der Bauern niemals den vollen

Gegenwert der entnommenen Produkte.

Wenn wir die Quellen, aus denen die

Stiidte ihre Lebensmittel beschaffen, untersuchen, so finden wir folgendes:

Die Bauern bezahien Steuern, das heilt,

sie geben einen Teil der von ihnen produzierten Lebensmittel umsonst an die Stiidte

ab. Die Grundrente, weiche die Bauern

fdwr  gepacltete  Bodenstiicke  bezahien

miissen, flieBt jedenfalls in der Form von

Lebensmitteln in die Stadt. AuBerdem

bezahien die Bauern fuir gewisse geistige

Leistungen:  Advokaten,  ProzeBkosten,

Kirche usw. Und nur der restliche Teil

wird von der Stadt durch Giiter, weiche

die Bauern von der stiidtischen Industrie

erhalten, gedeckt.

Im aligemeinen kann man sagen, daB3 bis

zur jiingsten Zeit die Bauernschaft diese

staatlichen Lasten ziemlich ruhig getragen
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hat. Jedenfalls geniigte- diese Belastung

der Bauernschaft nicht, ur dieselbe in den

meisten Laindern zu aktiven politischen

Parteien zusanrnenzuschlieljen, Je primiLiver die Bauernschaft ist, je naiher dieselbe der geschlossenen Hauswirtschaft

-steht, desto weniger ist die Bauernklasse

an der Politik des Staates, an der Gestalbtng der Wirtschaftspolitik interessiert.

lhr ganzes Interesse erschoopft sich in der

Hbihe der Steuern, die sie dem Staate

leisten muf. Der Bauer neigt zu einem

passiven Anarchismus, er m6chte 'am

liebsten ohne eine staatliche Organisation

'Eiir sich selbst'leben.

Die

'Wkirkunqen     des   TL2elfkrieges.

Wie auf jede Kiasse, hat der Weltkrieg

auch auf die Bauernschaft eine grof3e Wir'kung ausgeiibt. Wollen wir diese Folgen

-des Krieges skizzieren, so miissen wir

zwischen Westeuropa einerseits, Mittel--und Osteuropa andererseits unterscheiden.

-Gemeinsam  ist beiden   Gebieten  eine

scharfe Differenzierung der Bauernschaft.

Wir kiennten es roh so ausdriicken, daB.ene * Bauern, weiche urspriinglich mehr

Produkte aus ihrem eigenen Boden produzierten, als sie selbst verbrauchten, reicher

und die auf den, Zukauf von Lebensmitteln

angewiesenen iirmeren Bauern noch iirmer

geworden sind. In Westeuropa und in den

Kolonien, weiche durch den Weltkrieg

nicht vom Weltmarkt abgeschnitten waren,

hatte sich in der Lage der Bauern waihrend

des Krieges nicht alizuviel geiindert. In

diesen Landern bestand die Mbglichkeit,

durch Preisgarantien, durch vom Staate

garantierte Mindestpreise die Bauern zu

einer erh1hten Produktion zu bewegen.

Ganz anders gestaltete sich die Lage in

~den Landern Mittel- und Osteuropas. Vom

Weltmarkt abgeschlossen, mit einer zur Erniihrung der gesamten Bevblkerung ungeniigenden Produktion an Lebensmitteln,.entwickelte sich emn Lebensmittelmonopol

der Bauernschaft, WAhrend im normalen

Kapitalismus die'Sta"dte das Land ausbeuten, ging es waihrend und nach dem

Kriege umgekehrt zu: die Bauern Mittelund Osteuropas besaf3en eine Monopolstellung auf dem inneren Lebensmittelmarkt und benutzten dies zu einer skrupellosen Auswucherung. der nichtlandwirtschafllichen Bevblkerung. Das Wertverhaitnis zwischen Lebensmitteln und industriellen Artikein verschob sich zugunsten der Bauern.

Die dieses Gebiet charakterisierende

Geldentwertung hatte f fr die Bauernschaft

eine zwiespiiltige Folge. Die verschuldeten

Bauern (und der grbf03te Teil der Bauern

war ja vor dem Kriege verschuldet) zogen

aus der Entwertung des Geldes einen riesigen Nutzen. Die Zinsen blieben nominal,

in Geldeinheiten ausgedriickt, die gleichen.

Aber gegenwairtig geniigt der ~wanzigste

Teil des Quantums an Lebensmitteln, ur

die Zinsen zu bezahien, wie vor dem

Kriege. Aehnlich steht es mit den Steuern,

weiche mit der Verteuerung der Lebensmittel ebenfalls nicht Schritt hielten. Andererseits aber hauften. die Bauern in diesen

Laindern grol3e Mengen von Papiergeld auf.

Dieses Papiergeld entwertete sich natiirlich,

und in diesem Falle hatten die Bauern den

Schaden.

An diesem Punkte nun setzt der scharfe

Gegensatz zwischen den Bauern und der

Bourgeoisie ein. Im ailgemeinen kann festgestelit werden, daB die Bauern von der

Geldentwertung mei-r Nutzen als Schaden

haben. Wenn wir die Einstellung der verschiedenen Kiassen zu der Valutafrage,

weiche zugleich eine Steuerfrage ist, in

Betracht ziehen, so finden wir folgendes:

Das produktive Kapital wiinscht von allem

elne Stabilisierung der Valuta, das Leih-~

kapital hat das gr8Bfte Interesse an einer

Erhbihung des Geidwertes. Bauenn und

Grol3grundbesitzen hingegen sind an einer

Erhijhung oder Stabilisienung der Valuta

nicht intenessiert. Sie sind in der angenehmen Lage, den Preis ihner Produkte

0 0
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Iammer im Verhiltnis zur Entwertung des

Geldes erhahen zu konnen und hierbei als

Schuidner grof3e Gewinne zu machen.

WA-brend also die Bourgeoisie mit aller

Kraft an der Stabilisierung der Valuta, an

der Herstellung eines Gleichgewichtes im

Staatshaushalt arbeitet und zu diesem

Zwecke sich selbst, aber vor aller den

anderen Kiassen grofe Opfer aufzuerlegen

wtinscht, steht die Bauernklasse in ganz

Mittel- und Osteuropa in dieser Frage

der Bourgeoisie scharf gegeniiber. Wir

sehen diese Erscheinung in allen mittelund osteuropaischen Landern, in Polen, in

B#0hmen usw.

Die Bereicherung der Bauern durch ihr

Lebensmittelmonopol war in vielen Fallen

nur eine scheinbare. Besonders gilt dies

f ur die aiirmeren Schiclten der Bauern. Zugleich trat wahrend und unmittelbar nach

dem Kriege die Bodenfrage wieder schari

in den Vordergrund. Die biirgerlichen

Staatsmanner aller Lander hatten den in

der Armee dienenden Bauern wahrend des

Krieges mehr oder minder deutlich eine

Bodenreform versprochen. Dieses Versprechen wurde eigentlich in keinem Lande

gehalten. Nur in jenen Landern, wo sich

die Bodenfrage mit der nationalen Frage

vereinigte, wo in den neu entstandenen

oder vergrbflerten Nationalstaaten, wie die

Tschechoslowakei, Rumanien, Jugoslavien,

die Grol3grundbesitzerklasse national fremd

war, wurde eine Agrarreform  eingeleitet

und teilweise durchgefiihrt, indem der

Boden der fremdstammigen Grol3grundbesitzer enteignet und den Bauern zugewiesen wurde. Dies ist aber nur emn

Ausnahmefall. In den meisten Landern

wurde die Agrarreform von den herrschenden Klassen bis heute sabotiert.

Zusammenfassend kiinnen wir also sagen,

~ daB die Bauernschaft aus dem Kriege mit

~i:~einem  erhbihten Klassenselbstbewul~tsein

hr.! -ervorgegangen ist, mit einem  graf~eren

<_l Interesse an der Politik. Dies zeigt sich

~---besonders in einigen Staaten Osteuropas,

z. B. in Bulgarien, wo die Partei der

reichen Bauern die Staatsmacht in der

Hand hat, in Ungarn, wo der Kampf zwischen Bauern und Groflgrundbesitzern

weitergeht und wo das Schlagwort der

Bauerndiktatur entstanden ist, usw. Aus

einem passiven Element der Politik wird

die Bauernschaft immer mehr zu einer

aktiven politisehen Kraft.

Die BauernscOaft

und die kommunist. Partel.

Die vorhergehende Skizze zeigt, wie

kompliziert die Bauernfrage ist. Hieraus

ergibt sich, daB ein aligemeines Schema

des Verhailtnisses der kommunistischen

Partei zu der Bauernschaft unmojglich gegeben werden kann. Es ist unbedingt notwendig, daB die kommunistischen Parteien

aller Lander ihre volle Aufmerksamkeit

auf die Lage der Bauernschaft ihres eigenen

Landes richten und die politischen MOiglichkeiten auf Grund einer eingehenden

realen Analyse bestimmen. Theoretisch

lassen sich folgende Fa"lle denken: 1. Ein

Angriff des industriellen Proletariatsmitde n landwirtschaf tlichen Proletariat und dem gesamten Bauerntum gegen Gro13 -grundbesitz und Bourgeoisie.

(RuBland im Anfangsstadium der Revolution.) 2. Ein Zusammengehen

des industriellen Proletariats

mit den Landarbeitern und

Mittelbauern gegen Bourgeoisie, Gro   grundbesitz und Gro8 -bauerntum. 3. Industrielles

Proletariat und Landarbeiter

g e g e n B o u r g e o i s i e, G r o g r u ndb e s it z und G r o B-  b a u e r n, und No e utralitat dermittleren Bauerns c h ich t. W~elche Kombination in einem

Lande am Platze ist, hangt von den Besitzverhaitnissen und der jeweiligen politischen

Lage ab. Die Hauptschwierigkeit scheint

uns in dem (iberwiegenden ideologischen
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*Einfluf der reichen Bauern auf die Gesamtheit der biiuerlichen Bevblkerung bis

hinab zu dem echten landwirtschaftlichen

Proletariat zu liegen. Die Agitation der

kommunistischen Partei muB sich vor allem

das Ziel setzen, das landwirtschaftliche

Proletariat, die Kleinbauern und Mittelbauern von der ideologischen Fiihrung

der Grolbauern loszureifen und diese

Schichten zu einer selbstaindigen Kiassenpolitik zu bewegen. 1st dies geschehen,

erst dann ist die MiSglichkeit eines revolu

tioniiren Zulsammengehens, einer gemeinsamen revolutioniiren Aktion mit einigen

dieser Schiclten gegeben. Es ist unbedingt notwendig, daf3 die kommunistisehen

Parteien aller Liinder sich mit dieser Frage

eingehend beschaiftigen und die gefundenen

Ergebnisse sich gegenseitig im Wege der

Kommunistischen Internationale mitteilen.

Es gibt unseres Erachtens f fr die Entwicklung der revolutioniren Bewegung in

Europa keine wichtigere Frage als diese.

E. Varga.

Zu den Tresen der FranzJzsiscf5en

Kommunisflscfjen Pantei Uber die fgrarfrage.

Zu den in der,,Bauern-Stimme" am 19. Nov.

1921 veriffentlichten Thesen fiber die Agrarfrage

- unterzeichnet,,Zentral-Komitee der Kommunistischen Partei Frankreichs" - m6chte ich folgendes bemerken:

Die diesen Thesen zugrunde liegenden Gedanken scheinen mir durchaus richtig und den Beschlifssen der Kommunistischen Internationale entsprechend. Man ki'nnte sie folgendermafen zusammenfassen: 1. Notwendigkeit der Revolution

zur Vermeidung    von   neuen  imperialistischen

Kriegen; 2. Zusammenbruch der pazifistischen

Wilson-Ideologie; 3. Notwendigkeit der Aufstellung

eines,,Programms  der  Uebergangsmal3nahmen"

zum Kommunismus auf dem Gebiete der Agrarfrage, die geeignet sind, die Bauernschaft zu einer

f r e i will i g e n Annahme der Vergesellschaftung

der Landwirtschaft zu filhren, und die gleichzeitig

eine s o fo r t i g e Besserung der Lage der fiberwiegenden Mehrheit der Landbev6lkerung, der

Landarbeiter und der kleinen Bauern herbeifilhren

konnten; 4. sofortige Konflszierung, d. h. Expropriation ohne jede Entschaidigung, sowohl der brachliegenden als auch derjenigen Laindereien, die von

Kolonisten, Pichtern oder Lohnarbeitern bebaut

werden; 5. Uebergabe dieses Bodens an diejenigen

Arbeiter, die ihn jetzt bearbeiten, unter der Bedingung, daB sie Arbeiterkollektiven,,,Produktionsgenossenschaften", bilden, gem&B.den Bestimmungen der neuen agrarischen Gesetzgebung; 6. unbedingte Sicherstellung des Nutzungsrechtes f fir diejenigen kleinen Eigentfimer, die das Land selbst

bearbeiten, - die Gew~hrung,,eines steten (und

erblichen) Nutzungsrechtes" an die Landbesitzer

dieser Kategorie; 7. ErmSglichung einer,,steten

Steigerung der Produktion" der Landwirtschaft;

8. Einfiihrung einer ganzen Reihe von Maflnahmen,

die,,eine kommunistische Erziehung der Bauernschaft" systematiech verwirklichen.

Diesen grundlegenden Ideen der Thesen durchaus beipflichtend, mbchte ich folgende aligemeinen

Bemerkungen daran knniipfen:

1. Der erste Teil der Thesen widmet sich der

Frage:,,Krieg oder Revolution?"  Durchaus gerechtfertigt eracheint hier unter anderem die Behauptung, daB,,die letzten Ereignisse die pazifistische Wilson-Ideologie zersto-rt haben".

Um die Zerstfrung der pazifistischen Illusionen

bis zu Ende zu ffihren, mui"te man, meiner Ansicht

nach, nicht nur fiber den Krieg im- ailgemeinen

sprechen, sondern auch fiber den speziflsch imperialistischen Charakter sowohl des Krieges 1914/18,

als auch des jetzt drohenden Krieges zwischen

Amerika und Japan bel wahrscheinlicher Teilnahme Englands und Frankreichs.

Es besteht kein Zweifel, daf3 nur die proletarische Revolution den Kriegen ffir immer ein Ende

machen kann. Aber es wire eine paziflstische

Illusion, zu glauben, daB eine sieghafte Revolution

des Proletariats nur in einem   Lande, z. B. in

Frankreich, jede Gefahr eines Krieges auf einmal

beseitigen wfirde.

Die Erfabrung in Rufland hat diese Illusion in

anschaulicher Weise widerlegt. Sie hat gezeigt,

daBl nur die Revolution das Ausacheiden aus den

imperialistischen Kriege m8glich gemacht hat, u Ind,

daB die russischen Arbeiter und Bauern, ungeachtet

des ihnen von den Kapitalislen slier Lnder auf

A o
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gezwungenen  Biirgerkrieges,  unendlich  viel gewonner haben. In dem Grade, wie die reaktionfiren Kriege, insbesondere. die imperialistischen

Kriege (zu diesen gehilrt auch der von Frankreich

gefiihrte Krieg 1914/1918; der Friede von Versailles

hat es anechaulich gezeigt) verbrecherisch und zerst8rend sind, sind die revolution'aren Kriege, d. h.

Kriege zur Verteidigung der geknechteten Kiassen

gegen die Kapitalisten, zum Schutze der von den

Imperialisten ausgebeuteten Kleinstaaten, - gerechtfertigt und zu bejahen. Je kiarer sich die

Arbeiter und Bauern Frankreichs dessen bewul3t

sind, desto erfolgioser und kiirzer werden die Versuche der franzo-sischen, englischen und anderer

Kapitalisten sein, die Arbeiter und Bauernrevolution in Frankreich zu unterdriicken. Im gegenwartigem Europa, nach dem Siege Sowjetruflands

iiber alle jene kapitalistischen Laonder, die Denikin,

Koltachak, Wrangel, Judenitsch   und  Pilsudsky

unterstuotzt haben, - im gegenwirtigen Europa, bei

der maf3losen Erdrosselung Deutschlands durch

den Versailler Frieden, wird der Biirgerkrieg der

franzoisischen Kapitalisten gegen eine sieghafte

soziale Revolution in Frankreich nur von sehr

kurzer Dauer und ffur die franzo-sischen Arbeiter

und Bauern viel leichter sein als fieir die russischen. Aber es ist durchaus notwendig, imperialistische Kriege, kapitalistische Raubkriege, die

kleine  und   schwache   Nationen  unterdriicken

wollen, und revolutionadre Kriege, die ein Kampf

gegen die reaktionldren Kapitalisten sind, kiar voneinander zu unterscheiden.

Auf Grund dieser Erwfigungen wtirde ich es ffir

ricltiger halten, an Stelle des in den Thesen iiber

die Frage,,Krieg oder Revolution" Gesagien etwa

folgendes zu formulieren:

1. Die Erfabrungen der letzten Jahre enthiillten

den ganzen Betrug der pazifistischen Ideologie und

der Ideologie Wilsons. Diese Liige mufl endgiiltig

beseitigt werden.  Der Krieg 1914/1918 war ein

reaktionadrer, imperialistischer Raubkrieg, nicht nur

von seiten Deutschlands, sondern auch von seiten

Frankreichs; das hat der Friede von Versailles,

der noch gemeiner als der von Brest-Litowsk ist,

einwandfrei bewiesen. Der drohende neue Krieg

zwischen Amerika und Japan (oder England), der

bei dem herrechenden kapitalistischen System unvermeidlich ist, wird auch das kapitalistische Frankreich mit hineinzithen, denn Frankreich ist an

alien imperialistischen Verbrechen und Zielen beteiligt und interessiert. Entweder wird der neue

Krieg emn Krieg der,,Verteidigung" der franzbsischen Imperialisten sein, oder emn Krieg der

sozialen Revolution; einen anderen Ausweg haben

die Arbeiter unci Banern Frankreichs nicht. Und

das Geschrei der gegenrevolutiondren Kapitalisten

(::-iBer die Lasten des Buirgerktrieges, den sie Sowjet*ulaza~d aufgezwungen beben, wird diese nicht

llleinmfitig machen. Die franzb-sischen Arbeiter und,

Bauern haben es verstanden, revolutionaire Kriege

gegen ihre einheimischen Feudalen zu fiihren, als

diese die Grofle FranzBsische Revolution des 18.

Jahrhunderts erdrosseln woliten. Die franzb-sischen

Arbeiter und Bauern werden es wieder verstehen,

einen ebenso rechtma"Bigen und gerechten revolutionadren Krieg gegen die franzb*sischen Kapitalisten zu fiihren, wenn diese sich in Emigranten

verwandein werden, die von auswdrts her ausldndische Ueberfa*lle auf die sozialistische franzbsische Republik organisieren werden. Den franzi*sischen Arbeitern und Bauern wird es um so leichter

fallen, seine Ausbeuter zu beseitigen, da das ersch-pfte, gequdite, durch den Versailler Friedensvertrag balkanisierte Europa direkt und indirekt

auf ibrer Seite sein wird.

2. Die im zweiten Teil der Thesen enthaltene

Behauptung,,Die bevorstehende Revolution in

Frankreich werde eine in gewissem Sinne verfriihte

Revolution sein", halte ich ffur unrichtig, ebenso

wie die folgende Behauptung:,,der von der marxistischen Theorie aufgestellte Grundsatz der Ronzentration des Eigentums vollzieht sich in der

Landwirtschaft nicht regelmal"ig."

Das ist falsch; denn es untersteilt Marx oder

dem Marxismus Ansichten, die nur die der,,Theoretiker" des,,Quasi-Marxismus" sind, die die

11. Internationale bis zu dem schmachvollen

Bankrott von 1914 gebracht haben. Das ist die

Ansicht jener Pseudomarxisten, die 1914 auf die

Seite,,ihrer" nationalen Bourgeoisie getreten sind

und die in langst vergangenen Zeiten kein anderer

als Jules Guesde so gliinzend verspottet hat, als

er schrieb, daI die Herren Millerand im kiinftigen

Kriege wegen der Aufteilung der kapitalistischen

Beute auf seiten,,ihrer" Kapitalisten sein werden.

Marx fal3te den Prozef3 der Konzentration des

Bodenbesitzes nicht in dieser primitiven Weise

auf. Beweis - der dritte Band des,,Kapitals".

Beweis - der Aufsatz Engels' aus den neunziger

Jahren gegen das damalige franzoisische Agrarprogramm. Marx war nicht der Ansicht, daB eine

proletarische Revolution nur dann,,rechtzeitig" ist,

wenn auch der letzte Bauer expropriiert wird.

Ueberlassen wir diese Auffassung den Herren Renaudel,   Vandervelde,  Siidekum, Turati    und

Serrati.

Meiner Ansicht nach sollte man diese uOberfluissigen, unrichtigen und die franzbjsischen Kommunisten kompromittierenden Behauptungen weglassen, auch als Beweis des theoretisch und

praktisch wichtigen und richtigen Grundgedankens,

daB3 eine sofortige, formal konsequente Anwendung der kommunistischen Prinzipien auf die VerhIlftnisse der kleinen Bauernwirtschaften (nicht in

Frankreich allein, sondern in allen Ldindern, in
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denen es kkine Bauernwirtschaften glbt) durchaus

und in Jeder Hineichi falsch wire.

Statt dieser unrichtigen Behauptungen wiire es

besser gewesen, genauer auszufiihren, warum die

Bereicherung der franzesischen Bauern wihrend

des Kriegea nur eine scheinbare ist; warum die

Gelder dieser Bauern truigerisch sind; warum der

Druck   der Grolbanken auf die Arbeiter und

Bauern Frankreichs sich verstfirkt; wie eich die

Veratirkung &uBert usw. usw.

3. In den Thesen wird nur erwahnt, daB die

Statiatik der Vorkriegszeit in Frankreich 570000M

Angeh~rige der Bauernbevblkerung zihlte, von

welcher Zahi 4850000 auf kleine Wirtechaften (bis

zu 10 Hektar) und 850 000 -   auf groBere Wirtschaften entfallen. Diese Zahien zeigen - heil3t

es in den Thesen - wie ungleichmil3ig der Boden

in Frankneich verteilt ist.,,Aber diese Zahien -

heift es weiten - geben keine genaue Vorstellung

von der Gr6Be der von den Eigentfimenn bearbeiteten Bodenfliche und von den. Lndereien, die als

Quelle fUir den kapitalistischen Gewinn dienen."

Enatens ist auch jenen Boden, der von den

Eigentimenn bearbeitet wind, sowohi in Frank.

reich, ala auch in alien anderen kapitalistiechen

Lindern ala eine,,Quelle des kapitalistiachen Gewinns" zu betrachten. Theoretisch richtiger und

praktisch niitzlicher wine in diesen Thesen der

Franzoaischen Kommunistischen Partei die Erwihnung der Form dieses Gewinna, als die Behauptung, dafl die Konzentnation des Bodenbesitzes

in den Landwirtschaft sich nicht,,regelma-Big" vollziehe.

Es ist zweifellos richtig, daB die franzoisische

agnarieche Statiatik falach ist, noch falechen ala die

deutsche,  amenikanische,  schweizerische  und

diniche, und dafl sie eine genaue Festetellung den

von   der kapitalistischen  Wirtachaft besetzten

Bodenfliche nicht gibt. Richtig ist auch der weitere

in den Thesen erwihnte Umatand, dal die Lohnarbeiter haiufig auch Farmen von unter 10 Hektar

bearbeiten, und daB es vonkommi, daB,,auch landwlrtachaftliche Betniebe von 20-30 Hektan und

danfiber" von den Eigentiimenn aelbet bebaut

werden.

Indeseen erlaubt die franz8aische agrarieche

Statistik, wenn auch elne nicht dunchaus genaue, so

doch annihennde Einachitzung dee kapitalistiech

ausgebeuteten Grundbeaitzee.  Ich  habe  augenblicklich weder dae Buch von Compare-Morel,

noch andere Quellen zun Hand, aber ich erinnere

mrich, daB die franz~siache Statiatik WJirtchaltsbetniebe von 40 und mehn Hektar gesondert be~~I':-handelt. Ea winre sehr niitzlich, wenn man diese

Angaben beibrichte, urn den franzai~aichen Klein-~

~bauern anarchaulich zu zeigen, wie groli die Line

derejen aind, die die franz8alachen Kapitaliaten

en:: ld Gutlbesitzer den Bauenn und  den Anbeitern

genommen haben. Meiner Ansicht nach hitten die

agrarischen Thesen aullerdem anschaulich zeigen,

mussen, sowohi auf Grund dee Zahienmaterials der

franzo-sischen agrarischen Statistik, ale auch dee

von Compare-Morel (als dieser noch ein Sozialist

war und nicht wie jetzt ein Verteidiger den Kapitalieten) erhaltenen Materials, weichen ungeheuren

Vorteil die iiberwiegende Mehrheit der Landbevb6lkerung Frankreichs unmittelbar nach den sozialen Revolution und auch spiterhin von diescr hitte.

Meine letzte Bemerkung bezieht sich auf jenen

Tell der Thesen, in dem von der Notwendigkeit

der Steigenung der landwirtschaftlichen Produktion,

von der Bedeutung der modernen Maschinen, Gerite, Verfahren usw, gesprochen wird,

Alle diese Hinweise der Thesen sind zweifellos

richtig und pnaktisch notwendig. Es scheint mir

nur, dalB man nicht im Rahmen der unter dem

Kapitalismus fiblichen Technik bleiben darf.  Es

hitte die Notwendigkeit- elnen planmiifigen und

durchgreifenden Elektrifizierung ganz Frankreichs,

die absolute Unmo-glichkeit diesen Anbeit zugunsten

den Anbeiten und Bauenn ohne Beseitigung den

buirgerlichen  Herrschaft,  ohne  Enobenung  den

Macht dunch    das Proletariat erwihnt wenden

milesen.  In den fnanzaiischen Literatur  gibt es

neiches Material fiber die Bedeutung den Elektrifizienung in Fnankneich, Mir ist nun bekannt, daB

ein keiner Tell davon in den Anbeiten zitiert

wunde, die auf Venanlassung unseren Regienung

zum Zweck den Elektrifizienung Rullands vongenommen wunden, und daB nach den Kriege die

technischen Probleme den Elektrifizienung besondens in Frankreich sehr vongeschritten sind.

Sehn wichtig vom theonetiachen und pnaktiach

agitatorischen Gesichtspunkte aus wire meinen Ansich nach, elne m6glichst cindringliche Erwihnung

des Umstandes in diesen Thesen (und (iberhaupt

in der ganzen kommunistischen Litenatur), dali die

inodenne fortschrittliche Technik elne E 1 e k t n i -

fizierung des ganzen Landes - auch

den Nachbarliander - nach elnem einheitlichen Plan fordent; daB diese Anbeit

auch durchaus dunchfiihnban ist; dali gerade die

Landbevbolkerung dabel am meisten gewinnen

wiirde; daI3, solange den Kapitalismus und das

Eigentumsnecht auf Produktionsmittel bestehen

bleiben, die Elektnifizienung elnes Landes. enstene

nicht schnell und planmliig und zweitens nicht

zum Vonteil den Anbeiten und Bauenn dunchgefiihrt

wenden kann. Bei dem Kapitalismus wind die

Elektniflzierunlg unweigenlich zu elnem venechiniten

Druck den Grolibanken auf die Anbeiten und

Bauenn fiihnen. Von dem Kniege noch hat nicht

e'twa cmn,,engen" Marxist, sondern den patniotiach

und lakalenhaft das Kapital untenstiitzende ]Lisle

bewiesen, dali Fnanknelch in Winklichkelt eine

Finanzoliganchle ist.
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Frankreich verffigt (iber eine gl-inzende M6glichkeit der Elektrifizierung. Unter der Voraussetzung

eines Sieges des Proletariats in Frankreich wird

von einer planmiflig, das Privateigentum

ignorierenden       Elektrifizierung  gerade  die

Ideine Bauernschaft unermefihiche Vorteile haben.

Bei der Beibehaltung der Macht der Kapitalisten

ist es unvermeidlich, daB die Elektrifizierung nicht

nur keine planmaBige und schnelle sein wird,

sondern sie wird, wenn sie fiberhaupt zustande

kommt, ein neues Joch f ur die Bauernschaft, elne

neue Knechtschaft f Ur die Bauern der,,Finanioligarchie" bedeuten.

Das sind die wenigen Bemerkungen, die Ich anlififlich der Thesen iiber die Agrarfrage der Franz6sischen  Kommunistischen Partei, die mir im

groflen und ganzen durchaus richtig scheinen,

machen mufte.

1Pussiscfer Kommunisf.

X

Der Parfeifag

der Kommunisfiscqjen Pantei Finniancs.

Die alte Sozialdemokratie Finniands war ziemlich radikal. Die Traditionen vom Jahre 1905, das

der Partei einen so maichtigen Aufschwung gegeben

hatte, gingen wahrend der schweren Zeiten der

Reaktionsperiode nicht ganz verloren. Der Radikalismus wurde aber modifiziert. Der Standpunkt

des,,selbstiandigen Klassenkampfs" war stark geDug, ur die Bestrebungen des offenen Reformismus,

des Revisionismus niederzudriicken, er wurde aber

unter dem Einflufl der biirgerlichen Umgebung

in die gesetzlichen Bahnen des unbewuBt reformi.

stischen  Kautskyanismus  hineingeleitet.  Diese

Verinderung volizog und befestigte sich immer

mehr sowohi in der parlamentarischen ale auch in

der gewerkschaftlichen Taitigkeit.

Die russische Revolution stelite die Partei auf

die Probe. Wihrend des Sommers und Herbstes

1917 hat die Partei zwar eine Entwicklung durchgemacht, die durch die Revolutionierung der

Massen und die Entwicklung der russischen Revolution stark beschleunigt wurde. Der Widerstand

der Buirgerlichen gegen  die Unabhangigkeitsbestrebungen zwang die Sozialdemokratie, in der

nationalen Frage gegen die Kerenski-Regierung

weiter zu kd'mpfen, und das hinderte sie, kiar zu

sehen, was danach folgen multe - die proletarisehe Revolution. Die Frage nach dieser war

nicht theoretisch er~rtert worden, und auch im

fibrigen war die Partei nicht auf die Au!gaben

einer revolutioni"ren Situation eingestellt.

Im November 1917 erbffnete sich ffir die Arbeiterkiasse Finniands die MiOglichkeit, die Macht zu

nehnien, aber die Partei zog sich zuriick.  Die

Bourgeoisie bekam Gelegenheit und Zeit, sich vorzubereiten und ging im Januar 1918 zum Angriff

fiber. Die Partei stelite sich an die Spitze der

kimpfenden Massen, wurde aber geschlagen durch

die Uebermacht der weillen Heere und die Henkertruppen det deutachen Imperialismus.

Der weiBe Terror hat das finnische Proletariat

nicht das Evangelium der Unterwerfung gelehrt,

sondern etwas ganz anderes. Das multen die

Herren Sozialdemokraten - die eigentlichen Revisionisten der friiheren Jahre - erfahren, die

glaubten, daBl jetzt ihre Zeit gekommen sei, und

die finnischen Arbeiter auf den,,rechten Weg" zu

fiihren versuchten. Die Arbeiter antworteten damit,

daB sie die Partei dieser Herren verliefen und im

Friihling 1920 eine neue Partei, die,,Soziallstische

Arbeiterpartei", griindeten, die schon nach einigen

Monaten trotz aller Verfolgungen die Majoritit der

organisierten Arbeiter hinter sich hatte.  Diese

Partei sympathisiert mit der Kommunistischen

Internationale, infolgedessen wurden die Fiihrer

derselben zu vielj&hriger Gefiangnisstrafe verurteilt.

Die Kommunistische Partei Fianlands wurde ala

eine illegale Organisation von Emigranten in Moskau im Herbst 1918 gegriindet. Sie hat ihr Pro.

gramm auf den Konferenzen 1919 und 1920 niher

ausgearbeitet, an denen auch Vertreter geheimer

Organisationen aus Finnland teilnahmen. Vor

einigen Wochen wurde ein geheimer Parteikongref

abgehalten, der ein klares Zeugnis dafuir gab, daB

die Partei schon tiefe Wurzeln in Finniand geschlagen hat. Bevor es aber in Finniand dazu

kommen konnte, war etwas geschehen, das nicht

ohne EinfluB auf die Entwicklung der finniachen

Arbeiterbewegung bleiben sollte.

Eine kommunistlsche Partei wird nicht ohne

innere Krisen und Priifungen geschaffen. Unter

den Emigranten in Rufland begann eine Gruppe,

die hauptsichlich aus kleinbiirgerlich-biuerrlchen

Elementen bestand, eine demngogische Agitationsund Intrigenkampagne  gegen  die Filhrung der

jungen kommunistischen Partel,lie tnter schweren

Verhiltnissen ihre Arbeit ausffihrte. Und am 31

August 1920 wurden einige hervorragende Genoasen

durch diese Gruppe erinordet.
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Die Parteidiskussion iiber die besten Methoden,

dies. Opposition zu liquidieren, wurde teilweise

durch Korrespondenz gefuohrt und hat mehrere

Fragen zur Erborterung gebracht, z. B. die Frage

uber das Verhaltnis zu den Massen. Die Auseinandersetzungen fiihrten zur Fraktionsbildung, und

die Partei geriet in eine Krise, die der Parteitag

zu kltren hatte.

In ihrem Beginn - so wird in der vom Parteitag angenommenen Resolution gesagt - hatte die

Partei im Kampf gegen den sozialdemokratischen

Opportunismus einen linksbolschewistischen sektiererischen Anstrich erhalten, wa-hrend gleichzeitig

Ueberbleibsel der alten Sozialdemokratie noch eine

Zeit in ihr verharrten. Die Partei hat jedoch

energisch danach gestrebt, von beiden frei zu

werden, was nicht ohne innere Streitigkeiten vor

sich gehen konnte. Der Parteitag konnte konstatieren, daB die beiden Fraktionen auf kommunistischer Grundlage  zu  demselben Ziel gelangt

waren: vom Ultrabolschewismus zum- marxistischen

Kommunismus.

Der Parteitag sprach dem Zentralkomitee seine

Anerkennung aus fuir seine wirksame und energische Erziehungs- und Organisationsarbeit, fu*r die

Entschlossenheit und Standhaftigkeit in- der Verteidigung der Grundprinzipien der kommunistischen

Partei, der Einigkeit und Disziplin in einem

schweren Moment, in dem fremde anarchistische

Elemente die Partei bedrohten. Nach einer Kritik

der Mfngel und Fehler der beiden Fraktionen, der.Schwankungen nach links und rechts, des Versaiumnisses einiger verantwortlicher Genossen, die entsprechenden Verbindungen mit der Parteileitung

aufrechtzuerhalten usw. hat der Kongre3 scharf

die Bedeutung der inneren Festigkeit und Disziplin.in der- Partei unterstrichen.

Die Mordtat wurde vom Parteikongrefl als

einm 'anarchistischer Akt gekennzeichnet, nur geeignet, der weifen Konterrevolution zu niitzen.

Das Andenken der ermordeten Parteigenossen

wurde. vom Parteitag geehrt. Es wurde betont, wie

wichtig energische Arbeit und Kampf gegen die

kleinbiirgerlichen, anarchistischen  Tendenzen  der

nicht proletarischen Elemente seien, die von der

Revolution mitgerissen werden, die sich aber der

revolutionlren Disziplin nicht unterwerfen wollen,

die versuchen, die kommunistische Fiihrung zu

schwiichen, ohne die der revolutionlre Kampf aussichtslos ist.

Nach eingeheriden Diskussionen wurde die Re-'~

solution einstimmlig angenommen, was davon zeugt,

~dazildie Partei diese Krise iiberwunden hat und

~~mit 'vereinten 'Krai~ten den Kampf gegen `das

* Bir~~~~~~gertum  fortsetzt~en  kann. Die Leitung der Komhirunristiachen Internationale, besonders der Vor-.sitze~EEEEEEEEEEEEEEEEE ade'r Exekutive, Genosse Sinowjew, hat

verstfindnisvoll dier Partei gehol! en, diese Krise

glufcklich durchzukampfen. Genosse Sinowiew hat

eine Zeitlang die Tiitigkeit des Zentralkomitees geleitet und die Fraktionen vereinigt zu der organisatorischen Arbeit, die die kommunistische Bewegung Finnlands endgiiltig konsolidieren wird.

Au! dem Parteitag war die Exekutive durch den

Genossen Radek vertreten,' der besonders zur

Kla"rung der Taktikfrage beigetragen hat.

Die Entschlieflungen iiber die Situation, Taktik

und Organisation wurden auch einstimmig angeinommen. Ihr Inhalt war, kurz gesagt, folgender:

Die Situation. In den letzten sieben

Kriegs- und Revolutionsjahren war der finnlandische Kapitalismus von den produktiven Austauschbeziehungen mit der Aul~enwelt, die er ffur

seine Weiterentwicklung gebrauchte, abgesondert.

Die,,Unabhangigkeit" wurde in dieser Hinsicht

eine schwere Enttaeuschung fu*r die finnische Bourgeoisie. Von 1918 an ist das Land durch den

Ueberschul des Imports immer Aurmer geworden.

Zuerst die Politik Deutschlands, dann die Isolierungspolitik Englands und endlich die Handelspolitik Frankreichs haben dazu beigetragen, die

Krhfte  des  finnischen  Produktionskapitals  zu

schwachen.

Sowjetruflland gegeniiber hat Finnland offene

Feindseligkeit gezeigt.  Schlecht verhiillte Erobqrungsangriffe auf Karelien und Ingermanland (die

finnischen Umgebungen Petrograds) haben von. Zeit

*zu Zeit stattgefunden, Nach dem Zusammenbruch

der polnischen Offensive war Finnland gezwungen,

den Dorpatfrieden mit Rulland zu schliel~en. Die

konterrevolutionauren Intriguen Finnlands gegen

Sowjetruflland haben aber nicht aufgehbirt.

Die Frage der politischen Orientierung verursacht in den Reihen der Bourgeoisie Zersplitterung

als Ausdruck fuir die bkonomischen Interessen, die

nach verschiedenen Liindern, teils nach Westen,

teils nach Osten streben. So hat sowohl die imperialistische Politik der GroBmaichte als auch die

proletarische Revolution Rullands., die den Kampfmut der Arbeiterklasse gesteigert hat, auflb-send

auf die finnlaindische Kapitalmacht gewirkt.

Die innere Lage ruft Wehklagen in der bu*rgerlichen Presse hervor. Die Weltkrise,-die unproduktive Einfuhr, die Schwankungen der Valuta, die

grol3en Kosten des Heerwesens, der Biirokratie, der

politischen Polizei und der Schutzkorps, zahlreiche

aufeinanderfolgende Unterschlagungsskandale, alles

das hat auf die Schultern des Volkes eine erdriickende Steuerlast gelegt, die schon Proteste

der Mittelschichten, besonders der Ba-uern, hervor-.ruf en, die mit der Einstellung der Bezahlung

dcrohen.  Diese bklonomische Auflbisung wird in der

Armee, sogar teilweise in den Schutagarden~ zum

Ausdruck kommen. Lohndriickungen, die' Arbeitblosigkeit, die Teueruaig, die' politischen 'Vertfolgungen werden den Klassenkampf zuspitzen.
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In welcher Weise auch die weltpolitische Entwicklung der naichsten Zukunft auf die Kiassenkaimpfe in Finniand EinfluB ausiiben mag - zuspitzend oder abstumpfend -, jedenfalls sind

harte Teilkaimpfe in naher Zukunft unvermeidlich.

Die Organisiertheit, die revolutionare Erfahrung

und der tiefe KiassenhaB des finnlaindischen Proletariats biirgen dafiir. Der EinfluB der Sozialverrater ist immer kleiner und kleiner geworden. Und

da die Mehrheit des Proletariats schon bewuf3t der

F-ahne des revolutioniiren Klassenkampfes folgt,

kana die kommunistische Partei durch eine energische Organisationsarbeit und eine zielbewuf3te

Teilnabme an den tiiaglichen Kaimpfen der Arbeiterklasse in naher Zukunft der wahre Fiihrer derselben werden.

In der Taktikresolution wird naher entwickelt, wie dies zu erreichen ist. Die aufenpolitische Krise ist so auszuniitzen, daB die Gegensatze der besitzenden Gruppen immer mehr erweitert werden und der Kiassenkampi des Proletariats  gesteigert wird.  Die  Angriffsabsichten

gegen Sowjetrul3land zum Scheitern zu bringen,

n*0here  Beziehungen, besonders  Handelsverbindungen mit Rufland zu propagieren, den unter

einigen Schichten der Bourgeoisie gegen den englischen Imperialismus herrschenden Antagonismus

auszunutzen und anzufachen - das sind die

nichsten Aufgaben der Auflenpolitik der Arbeiterklasse.  Diese  Politik  wird  die Sozialverraiter

zwingen, sich immer mehr als Verbu-ndete der

internationalen Konterrevolution zu entlarven.

Der wichtigste der besonderen Teilkarnpfe des

nachsten Winters wird vielleicht die Arbeitslosenbewegung sein. Diese ist zielbewuf3t zu organisieren,* so daB3 die ganze Arbeiterkiasse die Sache

dcr Arbeitslosen als ihre eigene empfindet. Diese

(wie im aligemeinen jede Teilaktion) muBl auf

breiter Front geftihrt werden; man darf sie nicht

durch zersplitternde Einzelkiimpfe im Sand verlaufen lassen.

Betreffs des Kampfes urn die Produktionskontrolle wird in der Resolution gesagt, daB er

wirksam sein kann, wen er auf konkreten Forderungen der Massen in den Betrieben aufgebaut

wird. Im Kampfe selbst sollen Fabrikkomitees

und Betriebsraite gewiihlt werden. In den Kampf

um die Kontrolle der grolen Holzgesellschaften

auf dem flachen Lande kbnnen und miissen auch

die halbproletarischen Elemente, z. B. Kleinbauern,

hineingezogen werden.

Das Verhaitnis zu den Mittelschichten erfordert

besondere Beachtung. I[hre Enttiiuschungen in der

nationalen Frage, die Vormundschaft des Imperialismus, die Teuerung und die Steuerlasten, die

trostlose Erniedrigung der biirgerlichen Demokratie,

die beginnende Abneigung, der GroBbourgeoisie

Henkerdienste zu leisteri - all das ist zu.,benutzen, ur die Bewegungen dieser Klassen weiter

zu  treiben.  Dabei miissen  die  Schwankunmgen

dieser nichtproletarischen Schichten genau beobachtet und die Selbstiindigkeit der proletarischen

Bewegung bewahrt werden.

Die Aufklairungs- und Organisationsarbeit unter

den werktaitigen Massen im Dorfe, den Fronbauern, Kleinwirten, den Parzellenpachtern, den

Angesteilten, muB auf genauer Kenntnis ihrer konkreten Lage und der Beziehungen zwischen diesen

Gruppen und den proletarischen Elementen, Tagelbhnern, Dienern, Waldarbeitern, aufgebaut werden. In der Agrarirage muB das Recht der Arbeit

gegen das parasitische Privilegium des Eigentums

verteidigt werden.

Einen unermiidlichen ta-glichen Kamp! miissen

die Proletarier Finnlands ur die Freiheit der Fiihrung des Klassenkampfes wider die Diktatur der

Bourgeoisie fiihren, die sich auf die bewafineten,,Schutzgarden' stiitzt. Die Sozialverrater zeigen

sich trotz ihrer alten Phrasen (iber die Freiheit

als tatige  Helfershelfer  der,,demokratischen"

Unterdriicker. In ihrer Presse und auch sonst treten

sie oft auf als die Agenten der politischen Geheimpolizei,  als  Denunzianten  der  revolutioniAren

Klassenkiimpfer.

Die Taktikresolution entha"lt noch genaue Instruktionen uiber die Arbeit auf den verschiedenen

Taitigkeitsgebieten: wie der Klassenkampf im Parlament, in den kommunalen Vertretungen, in der

Genossenschaft, unter den arbeitenden Frauen, in

der Jugendbewegung, in Arbeiterturnvereinen zu

fiihren ist, wie die Propaganda in der Armee organationale  vereinigen  wird.  Schon   vor  dem

und zu sammein ist, so daB alles auf den Endkampf hinzielt und diesen erfoigreich macht. Besonders wichtig ist der Kampi ur die Befreiung

der politischen Gefangenen.

Die Arbeit der Kommunisten in der Gewerkschaftsbewegung wurde als eine besondere Frage

behandelt. In der Resolution werden die Richtlinien ffur diese wichtige Ta-tigkeit eatwickelt, die

den bikonorischen Kampf immer mehr revolutionieren und die flnnische Gewerkschaftsbewegung

auch formell mit der Roten Gewerkschaftsinternationale vereinigen wird. - Schon vor dem

Parteitage und nach ihr haben mehrere Verblinde

sich prinzipiell fMr Moskau  ausgesprochen: die

Lederarbeiter, die Lebensmittelarbeiter, die

Baickereiarbeiter, die Kutscher, die Maler und d~er,,Dreibund" (Sage-, Schwer- und Hafenarbeiter).

Irn Anfang des Jahres 1922 ~wird die Landesorganisation ihren BeschluB durch Referendum,

fassen. Das Wiiten der biirgerlichen und sozalverraiterisehen Presse bezeugt die Bedeutung dineor

Aktion..-jl
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Ein besonderes Problemt ist das Verhfiltnis der

legalen zur illegalen Arbeit in Finniand. In ihrer

Arbeit in den Reiien der,,Sozialistischen Arbeiterparteiff muissen die Kommunisten mit ihrer Kritik,

ihrer initiative und ihrer ganzen WVirksamkeit die

Halbheiten und die Ueberbleibsel der alten Sozialdemokratie wegriurnen und den Mitgliedern der

Partei zeigen, wie sie durch eine aktive, auf den

Grundslitzen der Kommunistischen Internationale

basierte Parteiarbeit wahre Kommunisten und Mitglieder der kommunistischen Partei werden kodnnen.

Alle  Massenbewegungen    und    Teilaktionen

mussen so organisiert werden, dafl sie - besonders

im Zusammenhang mit groflen Weltereignissen -

zu Konflikten mit der buirgerlichen Klassenherrschaft und endlich zum entscheidenden Kampf gesteigert werden. Die Halbheiten der zentristischen

Elemente und die Zeichen der Passivitit in den

eigenen  Reihen  miissen  riicksichtslos  kritisiert

werden. Ungeduldige Elemente sind vor Provokation und Putechismus zu schuitzen. Auf diese

Weise - der Linie der Kommunistischen Internationale folgend - wird die Partei als die Fu'hrerin  des revolution100ren  Proletariats  und  des

ganzen arbeitenden Volkes in dem Befreiungskampf

gegen das Kapital aultreten ko*nnen.

Die Organisationsresolution steilt

fest:,,Die Kommunistische Partei Finniands =u13

eine-feste,,unterirdische" Organisation sein, die

energisch und geschickt die Moglichkeiten der

legalen und illegalen 1 &tigkeit benutzt, ur das

Vertrauen, der Mehrheit der finniiandischen

Arbeiterkiasse zu erobern und zu behalten und

den revolutiona1ren Klassenkampf derselben zum

sicheren Sieg zu fub*ren.

Die Partei muil durch die feste und unbedingte Parteidisziplin und eine starke Parteileitung zusanmengehalten werden. Die Parteileitung mub durcb lebendige revolutionare Parteitatigkeit in Verbincung mit den Mitgliedern

der Parteiorganisationen stehen und ihrý fu*hrende Stellung auf eine revolutionalre Autoritait

basieren, die durch eine richtige und feste Fuihrung erreicht wird.

Als Mitglieder der Partei werden die leitenden Parteiorgane nur soiche Genossen aufnebmen, die als,,Kandidaten" tiitig gewesen

sind; wenigstens zwei Parteimitglieder sollen

fu*r den Kandidaten eine verantwortliche Parteibiirgschaft stellen. Die Probezeit muB fupr Handarbeiter wenigstens zwei, fulr andere wenigstens

sechs Monate dauern. Bei der Aufnahme als

Parteikandidat muI3 jeder Genosse sich seiner

Pflicht bewuf~t sein, sich der Parteidieziplin

und den Verpflichtungen eines Parteimitgliedes

zu unterwerfern.

Die Beschliisse und Direktiven des Parteikongresses, des Zentralkomitees und der iibrigen

fiihrenden Parteiorgane sind fuir die' Parteiorganisationen und ffur jedes Mitglied bindend.

Die Zentralleitung  der Partei ist f fr ihre

Ti tigkeit dem Parteikongrel3 und der Leitung

der Kommunistischen Internationale verantwortlich.  Sowohi die Parteileitung  wie die

iibrigen leitenden Parteiorgane muissen sich vor

Versajumnissen wie auch vor Mif3briiuchen ihrer

Ftihrerstellung huiten. Es ist auch ihre Pflicht,

die Meinung der fibrigen Parteimitglieder einzuholen, sich regelmilBig solide Informationen

zu verschaffen und ihre eigenen Entschliisse erst

nach reichlicher, vielseitiger Erwaigung zu

fassen.

Die Parteimitglieder sind in ilrem Auftreten

verpflichtet, sich stets als disziplinierte Mitglieder einer klimpfenden Organisation zu betaitigen. Wo Meinungsverschiedenbeiten uiber die

richtige Handlungsweise vorkommen, sind diese

im Kreise der Parteiorganisation zu entscheiden,

und dann ist nach dieser Entscheidung zu

handein. Auch wenn der Beschlul3 der Organisation oder der Parteileitung nach der Meinung

anderer Mitgtieder fehierhaft ist, diirfen diese

Genossen in ihrem   offentlichen Auftreten nie

vergessen, daB es das schlimmste disziplinarische Vergehen und der schlimmste Fehier im

Kampf ist, die Einheitlichkeit der gemeinsamen

Front zu stoiren oder gar zu brechen.

Es ist die oberste Pflicht jedes Parteimitgliedes, die kommunistische Partei und die

Kommunistische   Internationale  gegen   alle

Feinde des Kommunismus zu verteidigen. Wer

dies veagif3t und im Gegenteil in Wort oder

Tat die Partei oder die Kommunistische Internationale angreift, ist wie ein Gegner der Partei

zu behandeln."

In der Resolution werden dann detaillierte

Instruktionen gegeben uiber die Bildung der Zellen

und Kerngruppen, fiber die Pflicht der Berichterstattung, fiber die Agitation und u*ber den Verbindungsdienst, zuletzt noch fiber das Verhai-tnis

der Partei zur Sozialistischen Arbeiterpartei.

Der Parteitag behandelte noch mehrere Detailfragen, Berichte der verschiedenen Parteiorgane,

Biiros usw. Die Diskussionen waren durch Ernst

und  ehrliche  Selbstkritik  gekennzeichnet.  Der

Parteitag hat den Grund fu*r eine erfoigreiche

Weiterentwicklung der Parteiarbeit gelegt, die

sicher den revolutioniiren Klassenkampf des finnischen Proletariats befruchten wird,

Moskau, irn Nouember 1921.

Yrjc5 Sirola.



M.

BORODIN: EINE HAND WASCHT DIE ANDERE                           79

Elne Hand maimscqf die anderef

(Henry Tromas, das bUirgericoe Gericot und die Kommunisfen),,Tch schwbere bei Gott, dem Allmiichtigen,

daB ich als Geheimer Rat Seiner Hoheit dero

treuer und ergebener Diener sein werde, dafl

mir fremd sein und fern liegen wird alles, was

gegen die Person, die Ehre, die Krone Seiner

Hoheit oder gegen dero konigliche Wiirde

unternommen, vollbracht oder gesagt werden

kann. Ich werde aus ganzen Kraiften mich

widersetzen gegen Versuche, Taten oder Worte

dieser Art, wovon ich persbnlich Seiner

Hoheit oder jenen unter dero Geheimen

Raiten Mitteilung machen werde, die es Seiner

Hoheit melden 'konnen. In den kb"niglichen

Raten werde ich treu, untertiinig und ehrlich

meine Meinung aussprechen, die mir mein

Gefiihl und mein Bewul3tsein diktieren wird,

und werde geheim halten alles, was mir anvertraut oder in den kboniglichen Raten besprochen werden wird und nicht in die

Oeffentlichkeit zu gelangen hat; und wenn

irgendetwas in den kbiniglichen Raten irgendeinen der Raite betrifft, so werde ich es ihm

gegeniiber solange geheim halten, bis es mit

Einversta*ndnis Seiner Hoheit selbst oder des

k6niglichen Rates verbiffentlicht werden wird.

Ich werde Seiner kb"niglichen Hoheit mit

ganzer Seele ergeben und treu sein, werde

alle Rechte, Titel und Prairogativen der

Macht Seiner Hoheit, die der Krone durch die

Dekrete des Parlaments- oder auf irgendweichen anderen Wegen verliehen sind,

schiitzen und verteidigen gegen alle auslindischen Prinzen, Persbnlichkeiten, Staatspralaten oder Herrscher und werde iiberhaupt in

allem in bezug auf Seine Hoheit als treuuntertiiniger und ergebener Diener handein. So

wahr mir Gott helfel"

Wer ist dieser treue und untertainige Diener

Seiner Hoheit? Wer ist dieser Verteidiger

der Praiirogativen, der Ehre, der Wiirde und

Krone des obersten Herrschers? Der Leser

denkt natiirlich, daB dies irgendein Sir, Lord,

Herzog oder Prinz ist, vielleicht auch irgendmin Direktor einer Dampfergesellschaft, der

der hohen Wiirde eines Geheimen Rates

Seiner Hoheit f Ur seine Verdienste um Krone

und Vaterland f fr wuirdig erachtet worden

ist? Nein, keineswegsl Das fehlte noch,

daf wir unser Papier, von dem wir ohnehin so

wenig haben, noch fir Erziihlungen von irgendweichen Lords und Sirs verschwenden woliteni

Nein, es handelt sich hier um einen g8Bileren

Vogel und durchaus nicht um einen aus der

Reihe der Adligen und Kapitalisten, die durch

den Willen der Kbinige in die vornehme Gesellschaft der Geheimen Rate geraten sind -

es 1st hier von einem FIihrer der Arbeiterklasse die Rede. Darum -haben wir ja diese

archaistische Eidesformel mit ihrer vorsintflutlichen Sprache volistaiindig zitiert. Ich

wiederhole     ein ' Fiihrer der Arbeiterklasse. Jede Familie hat ihren Kruippel. Das

Schlimme ist nur, da8 in der Arbeiterbgwegung

der kapitalistischen Lainder schon-zu viel

soicher Kriippel vorhanden sind, als daB man

sie mit Stillschweigen (ibergehen kOnnte.

AuI3er den offiziellen Geheimen Raten,

aul3er den ailgemein bekannten Mitgliedern

des kSniglichen Hauses, - wieviel Agenten der

Bourgeoisie gibt es da noch in der Arbeiterbewegung, die sich aus der Arbeiterkiasse

selbst rekrutieren, von denen wir gar nichts

wissen und die den Kiassenfeinden der Arbeiter - der Bourgeoisie - von allem Bericht

erstatten, was in dem Lager der proletarischen

Bewegung vorgehtl Von diesen geheimen Denunzianten erfahren wir erst dann, wenn die

Archive der Abteilungen der politischen Polizei in die Hande der Arbeiter geraten. Jetzt

aber wollen wir bei jenen Fiihrern der Arbeiterbewegung Halt machen, die zu gleicher

Zeit auch Mitglieder des k6niglichen Rates

sind.

Als James Henry Thomas noch Eisenbahnangestellter war, nannten ihn die Kameraden

einfach Jim. Das war damals, als die Arbeiter

ihre diplomatischen Vertreter noch-nicht an

den H6fen der Hoheiten hatten, als die gekrbonten Personen die -Arbeiter noch als Gesindel betrachteten und die Bourgeoisie keinen

Grund hatte, mit den Arbeitern anzubandeln.

Es gab ihrer noch viele auf dem Markt, man

konnte ihrer kaufen so viel man wolite und zu

verha"ltnismif3ig billigen Preisen. Die Arbeiter

nannte man nicht Arbeiter, sondern einfach,,Arbeitsha"nde&'. Damals warJim noch nichts

anderes als Jim, und keinem der Machthaber

kam es in den Sinn, ihn mit Titeln und Wiirden,

zu belohnen. Aber da brach der Krieg aus, ein

auflerst hartnackiger und blutiger Krieg, den.

man nur mit Hilfe der Arbeiterklasse, sowohi

auf dem Schlachtfelde als auch an den Werkbainken, fiihren konnte. Ohne Fabriken und

Werke waire dies unmi~glichi gewesen. Die Arbeiter aber erwarben in den Augen der Bour
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geoisie und Aristokratie sofort einen besonderen Wert. Man begann die Arbeiter mit

Gold aufzuwiegen. Aber es steilte sich heraus,

daf3 die Arbeiterkiasse sehr fible Angewohnheiten hat: je mehr man den Arbeitern zahit,

desto melr verlangen sie. Auflerdem begniigen

sie sich nicht mit dem hohen Arbeitslohn, sondern wollen auch noch ihre alten Rechnungen

mit ihren Exploiteuren zum AbschluB bringen,

sie sozusagen an die Wand driicken, sobald sich

hierfiir eine giuinstige Gelegenheit bietet. Der

geeignetste Moment hierfiir war natiirlich der

Krieg. Auf den Schlachtfeldern vernichteten

Millionen von Leuten in einer Minute, was

Millionen von Arbeitern an einem Tage, im

Laufe einer Woche oder eines Monates hersteliten. Die Front stelite den ungeheuer

grol3en, unersiittlichen Rachen Molochs dar,

der alles verschlang, was durch die werktaitige

Arbeit von Millionen von Arbeitern geschaffen

wurde, Die Arbeiter haitten sich nur zu weigern brauchen, die Front zu erniihren und zu

beliefern, und der Krieg waire verloren gewesen. Das war es gerade, was die Bourgeoisie

am allermeisten fiirchtete. Sie fiirchtete sich

vor jener ungeheuren Macht, fiber die die Arbeiter verfiigten und die sie gegen ihre Kiassenfeinde in Anwendung bringen konnten. Man

muffte die Arbeiter um jeden Preis an den

Werkbdonken halten, ihre Aufmerksamkeit vom

Kampfe ablenken. Das wurde von der Bourgeoisie erreicht durch Steigerung des Arbeitslolnes - iUibrigens nicht des realen, sondern

des nominalen Arbeitslohnes -, dadurch, daf3

die Arbeiter, je mehr Papiergeld sie erhielten,

um so mehr auch f Ur die Produkte des alltaglichen Gebrauches zahien multen. Immerhin

wurde der Eindruck erzielt, als wiuirden die

Arbeiter nicht von Tag zu Tag, sondern von

Stunde zu Stunde reicher, so daB es aussah, als

wiirden sie nach dem Kriege fiberhaupt nicht

mehr zu arbeiten brauchen, als wUirden sie

dann alle reiche Leute sein. Die Bourgeoisie

verhiel3 den Arbeitern ffir die Zukunft goldene

Berge. Sie versicherte ihnen, daf3 nach dem

Kriege (natuirlich im Falle seines erfolgreichen

Ausganges) das Himmeireich auf Erden eintreten werde. Die englische Bourgeoisie sprach

davon, daI3 England ein seiner Helden wiirdiges

Land sein werde. Das sozial-konomische Programm, das die Bourgeoisie vor den Arbeitern

entwarf, erstreckte sich auf alle Lebensphasen

der Massen: hier war vorgesehen nicht nur emn

hoher Arbeitslohn, nicht nur der kurze Arbeitstag, nicht nur die besten Wohnungsver-~

h~iltniisse, -sondern schon fast die Arbei'terkoantrolle fiber die Pr~oduktion. Die Bourgeoisie

geizte nicht mit Versprechungen. Sie brauchte

Arbeiterhjinde, sie brauchte eine hohe Produktivitat der Arbeit, sie brauchte Geschiitze,

Munition - sie war hilfios der Arbeiterkiasse

gegenfiber und war bereit, alles zu versprechen, was man nur wiinschte.

Aber das Hauptmittel, das von der Bourgeoisie dazu angewandt wurde, ur die Arbeiter in Gehorsam zu halten und an die Arbeit an den Werkbainken zu bannen, bestand

darin, daB sie die Generdile der Arbeiterbewegung bestach. Wenn von Bestechungen

und Korruption unter den Fiihrern der Arbeiterbewegung die Rede ist, so steilt sich der

Durchschnittsleser die Sache gewahnlich wie

im Kino vor. Die Agenten der Bourgeoisie,

vom Kopf bis zu den Fiil*en maskiert und verkleidet, treffen,,um Mitternacht" mit den

Fiihrern der Arbeiterbewegung irgendwo

aulerhalb der Stadt, im Walde oder in der

obden Vorstadt zusammen und schmieden dort

Komplotte gegen das Proletariat, woffir die

Agenten der Bourgeoisie den Fiihrern der Arbeiter bestimmte Geldsummen in Gold zahien.

In Wirklichkeit aber geschieht das alles ganz

anders. Wenn wir von Bestechungen und

Korruption reden, so wollen wir damit durchaus nicht sagen, daf3 die Bourgeoisie einige

Fiihrer der Arbeiterbewegung mit Gold bezahit (zwar kommen auch solehe Fadlle vor).

Es gibt verschiedene Arten von Bestechung.

Man kann z. B. diesen oder jenen Ffihrer mit

einer guten Stelle bestechen, wie das z. B. mit

Breis der Fall war, einem der Ffihrer der Faderation der Bergarbeiter, der nach dem bekannten Konflikt der Bergarbeiter mit der Regierung im Jahre 1919 eine Stelle im Staatsdienste erhielt, oder wie dies mit Barnes

(George Nickol) der Fall war, der vom Alter

von elf Jahren an in der Fabrik gearbeitet

hatte und spdter Mechaniker geworden war.

Seine Gewerkschaft - der Vereinigte Mechaniker-Verein -  machte ihn zuerst zum Gehilfen des Generalsekretdrs und spadter zum

Generalsekretair selbst. So arbeitete Barnes

bis 1916 in den Reihen seiner Klasse; ob er

nun schlecht oder gut arbeitete, so arbeitete

er doch im Dienste der Arbeiter, die ihn auf

die verantwortlichsten Posten, bis zur Stelle

des Vorsitzenden der Parlamentsgruppe der

Arbeiterpartei, vorschoben. Er war 58 Jabre

alt, als er offen in das Lager der Bourgeoisie

iibertrat, gerade damals, als sie die Arbeiter

besonders an den W3Cerkbknken fflr die Versorgung der Front ihres imperialistiachen3

Krieges halten mul3ten. Die Bourgeoisie wuBte,

wie sie die Arbeiterbewegung schwaichen
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konnte, und war bemiiht, die nachgiebigsten

und am meisten zum Verrat neigenden Fiihrer

auf ihre Seite zu locken. So machtc sic Barnes

zum Minister, Das gleiche geschah mit George

Robert Clynes. Clynes begann seine Karriere

als einfacher Arbeiter ciner Webereifabrik.

Die Arbeiter begannen ihn auf verantwortliche

Posten in der Arbeiterbewegung zu stellen.

Er war Vorsitzender des Nationalverbandes

der ungelernten Arbeiter, der einige 100 000

Mitglieder hatte. Ebenfalls wa-hrend des Krieges wurde er von den Feinden der Arbeiterkiasse auf den Posten cines Ministers gestellt

und mit dem Titel eines Geheimen Rates

seiner Hoheit belohnt, Das gleiche gcschah

auch mit William Cuck, der von neun Jalren

an in der Fabrik gearbeitet hatte und waihrend

des Krieges Mitglicd des ko5niglichen Rates,

d. h. Geheimer Rat geworden war. Wer aber

ist der beriichtigtc Arthur Henderson? Scinem

Beruf nach ist er Metallarbeiter, cine Zeitlang

war er Vorsitzender der Parlamentsgruppe der

Arbeiter-Partei, Fiihrer der Amsterdamer

Internationale, Auch er ist von der Bourgeoisie aus den Reihen der Arbeiterkiasse

herausgeholt, auf den Ministersessel gesetzt

und im Interesse des imperialistischen Krieges

ausgenutzt worden.

John Hodges - Arbeiter, Maschinist - war

erster Sekretiir des Verbandes der Stahigiefer

und darauf Vorsitzender des Gewerkschaftsrates in Glasgow. Hodges bekleidete immer

verantwortlichere Posten in der Arbeiterbewegung, bis er schlielflich zum Praisidenten

des Kongresses der Gewerkschaften und zum

Vizcpraisidenten der Parlamentsgruppc der Arbeiter-Partei gewiihlt wurde. Wie alle anderen

Fiihrcr der Arbeiterbewegung wurde auch er

1916 bis 1917 Arbeitsminister, spiiter pensionierter Minister und natfirlich Mitglied des

kitniglichen Rates, d, h. Geheimer Rat seiner

Hloheit.

George Henry Roberts - Setzer - war erster

Vorsitzender der Assoziation der Typographen.

Er war wic Hodges cine Zeitlang Vorsitzcnder

des Gcwerkschafts- und Arbeiterrates und

wirkte bis 1915/16 in der Gcwerkschaftsbewegung, als er plbtzlich den Posten des zweiten

Gehilfen des Ministers der Finanzcn erhielt.

Er war Nachfolgcr von Hodges, d. h. Arbeitsminister im Jahrc 1917, und wurde der

WYiirde des Geheimen Rates sciner Hoheit fuir

wiirdig erachtct.

James Packer begann seine Karriere in der

gleichen Weise wie Thomas, d. h. vom

zwalften Jalire an war er Laufbursche, dann

Droschkenkutscher, Pferdeknecht, ungelernter

t -I
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Arbeiter und' Metallarbeiter. Wiihrend des

Kricges bekleidete er im Kabinett Lloyd

Georges den Posten eines Lord-Kommissars

der Finanzen. Wir kbnnten cine grofe Anzahl

soicher Beispiele anfiihren, aber wir beschri"nken uns auf die bereits erwahnten, denn

alle iibrigen schen diesen vcrbliiffend iihnlich.

Bei jedem von ihnen finden wir ungefa-hr die

gleiche Biographic; der Mann hat begonnen, von

Kindesbeinen an in der Fabrik zu arbeiten, hat

entwedcr gar keine Bildung empiangen oder

den   Kurs   irgendeiner  Elementarsehule

durchgemacht, wurde von seinen Kameraden,

den Arbeitern, auf irgendeinen verantwortlichen Posten in ciner Gewerkschaft gestelit,

dann ins Parlament gewiohlt, wo er eine bedeutende Rolle spielte, indem er sich zuweilen

sogar an die Spitze der Arbeiterpartei stellte4

und wurde allmaihlich aus jenem Milieu herausgerissen, in dcm er geboren war, aufwuchs

und gearbcitct hatte. Indem sich unser Held

fortwiihrend in bourgcoisen Sphairen bewegte,

vergaB3 er allmaihlich seine proletarische Herkunft. An seine Vergangenheit erinnerte er sich

nur in den Arbeiterversammiungen, in denen

er nur zu dem einzigcn Zweck erschien, sich

die Stimmen der Arbeiter fU-r die Parlamentswahlen oder irgcndwelchc anderen Wahien

zu sichern. Mit seiner Vergangenheit bruistet

er sich gern auf Banketts, die von der Bourgeoisie und den ihr dienenden Organen, den

Univcrsitdten, Handeiskammern u. a., veranstaltet werden. Auf soichen Banketts treten

Fiihrer dieser Art gern auf, indem sie die

Bourgeoisie mit Deklamationen (iber folgendes

Thema unterhalten:,,In diesem groflen demokratischen Lande hat jeder Mensch die

gleichen Chancen fu"r die Erreichung von

Amt und Wiirden. So habe z. B. ich einstmals in der Fabrik gearbeitet, jctzt aber, sehet

mich an, bin ich - Minister." In der Tat

aber haben diese Leute schon jeden inneren

Zusammenhang mit der Arbeiterkiasse verloren. Der Apparat der Arbeiterkiasse liegt

in ihren Hhindcn, und mit Hilfe dieses Apparates halten sic wiederum die Arbeitermassen

in Hiinden.

Fflr die Bourgeoisie ist es sehr vorteilhaft,

ihre Freunde aus der Reihe der Vertreter der

Arbeiterkiasse mit hohen Titein, ]Ehren und~

Posten zu belohnen, denn die Vorteile, die

hicraus gezogen werden, sind von unermeB--

lichem Wert. Emn einziger Agent in dieser ~

grof~en Arbeiterorganisation, wenn es noch zu-.

dem der Sekretiir oder Vorsitzende der Orgalnisation selbst ist, ist zehn kleine Agenteni,:

Gewerkschaftsorganisatoren und Denunian-p:
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wert,  Die MitglIeder des kaniglichen

tRate. sind nun gerade soiche Agenten der

Bourgeoisie in der Arbeiterbewegung. Durch

Ibren Eid als Geheimer Rat verpflichten sie

sich, von allem Meldung zu erstatten, was der..ldourgeoisie und lirer Herrschaft drohen kann.

ISie miissen aus allen Kriiften bek~impfen:

-,1Alles, was gegen die Konstitution unternommen, gesagt oder getan werden kann". Vor

allem aber miissen sie Meldung erstatten oder,

inilde ausgedriickt, informieren. Aus dem Eid,

ý-'den sie dem k6niglichen Rat leisten, folgen

bestimmte praktische Pflichten. Als Fiihrer

"der Arbeiterbewegung   miissen sie  danach

Iracliten, diese Bewegung in den Schranken

des rein 6konomischen Kampfes zu halten, und

wenn die geringste Gefahr in Erscheinung tritt,

da4 der 6konomische Kampf zu einem Zuýsammenstof3 mit der Verfassung des Landes

ffihren, d. h. die Herrechaft der Bourgeoisie bedrohen k~nnte, so ist es ihre Pflicht, diese Gefahr zu beseitigen und die Niederlage dieser

Bewegung sogar in jenem Falle zu fbrdern,

wenn eine soiche Niederlage einen grol3en

Nachteil fir die 8konomischen Interessen der

Arbeiter nach sich ziehen kann. Mit anderen

Worten: wenn z. B. ein Streik der Arbeiter

die 'Grenzen  des friedlichen b6konomischen

Streiks iiberschreitet, so mufl er zum Scheitern

gebracht werden.

war es still und ruhig, niemand hinderte die

Gewerkschaftsbiirokratie daran, die ihr von

der Bourgeoisie diktierte Linie durchzufiihren. Jetzt verfolgt dieses unruhige,,meuterische" Element in den Gewerkschaften aufrerksam die Aktionen der Drahtzieher, kritisiert sie offen und laut. Die rechten Fiihrer

der Arbeiterorganisationen beschaiftigen sich

jetzt hauptsachlich mit der Siiuberung dieser

Organisationen von den unerwiinschtesten, fuir

sie,,schiidlichsten" Elementen - den Kommunisten. Sie greifen zu alien und jeglichen

Mitteln bis zur Denunziation, bis zur Inanspruchnahme der Polizei, urn diesen schaidlichen Einfluf des Kommunismus loszuwerden.

Selbstverstaendlich freut sich niemand so

sehr iiber den freiwilligen Fortgang der

Kommunisten aus diesen Organisationen wie

die rechten Fiihrer.  Sie wissen, daf3 das

bewul3te fortschrittliche Element, wenn es

sich unter den Massen befindet, von groler

Bedeutung sein und groflen Einfluf haben

kann; aul3erhalb der Massen, d. h. in seinen

kleinen Zirkeln, stellt es keinerlel Gefahr dar.

Die Bourgeoisie aber, die die ganze Wichtigkeit des unmittelbaren Einflusses auf die

Massen innerhalb der Organisationen des Proletariats begreift, macht vor nichts Halt, um

ihren Stiitzpunkt innerhalb derselben zu

schaffen  und  zu  befestigen.  Olne  einen

solehen Stiitzpunkt, ohne einen solchen EinfluI3, den sie in proletarischen Massenorganisationen ausiibt, waire ihre Existenz unsicher

und vielleicht sogar unm"8glich. Man kann mit

Sicherheit sagen, dal3 die Herrschaft der Bourgeoisie sich ausschliel3lich auf jenen Einfluf

aufbaut, den sie auf die Arbeiterbewegung und

ihre Fiihrer ausiibt.

Bekanntlich hat die Bourgeoisie seit dem

Waffenstillstand eine Menge Dummheiten

und die unglaubliclsten Fehler begangen.

Schon allein der Versailler Vertrag, den jetzt

seine Autoren selbst fuir einen verhaingnisvollen Feller halten, wiirde genilgen, ur der

Bourgeoisie das Genick zu brechen, wenn jene

Unterstiitzung nicht ware, die ihr die Sozialpatrioten und die rechten Fiihrer der Gewerkschaftsbewegung gewiihrten. Das Proletariat

hat es nicht nur unterlassen, sich die Fehler

seiner Feinde zunutze zu machen, sondern hat

ihnen im Gegenteil geholfen, aus jenem Zauberkreis herauszukommen, in den sie hineingeraten waren. Das Proletariat hat sich nicht

die ilim von der Geschichte gewahrte.Gelegenheit zunutze gemaclit, urn dem Feind, der sich

selbst in semnen eigenen Widerspriichen verwickelt hat, den tiidlichen Schlag zu ver

Die Bourgeoisie begreift sehr gut die Bedeutung der Arbeit innerhalb der Arbeiterorganisationen. In dieser Beziehung ist sie

weitsichtiger und praktischer als jene Kommunisten, die freiwillig aus den Arbeitermassenorganisationen austreten, ur ihre eigenen Organisationen aus,,richtigen",,,erprobten" und. ikonsequenten" Revolutioniiren  zu  bilden.

Sie -teten aus den Gewerkschaften aus und

g~wahren auf diese Weise den Agenten der

Bourgeoisie voile Aktionsfreiheit. Die letzteren sind natiirlich hierilber sehr erfreut, denn

'dies erm~glicht ihnen, ihre Geschoiftchen unbehindert abzumachen, ohne eine Kritik von

seiten -des vorgeschrittensten und bewul3ten

Eements zu befiirchten, das fir sie von Tag

zu Tag immer gefaiirlicher wird. Warum sind

die rechten Fiihrer der Gewerkschaften so

etbittert gegen  die  Kommunisten, warum

rochen sie von ihnen mit solchem    Haf?

Well sie zum ersten Male in der Geschichte

def Gewerkschaftsbewegung ihrer Nemesis in

Cestalt der kommunistischen Zellen begegnet

_s~lbd  Es gab Zeiten, da diese,,verfluchten

Z.K~eu" niclit existierten und die Mitglieder

4et Gewerkschaft ihrea Ffihrern ergeben und

~*te Murren folgten. In den Gewerkschaften
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setzen, und die Bourgeoisie ist hierfiir hauptsiichlich jenem Einfluf3 zu Danke verpflichtet,

den sie auf die rechten Fiihrer der Arbeiterbewegung ausiibt. Mit ihrer Hilfe hat die

Bourgeoisie die Arbeiterfront gesprengt. Jetzt

milssen die Kommunisten diese Front wieder-4

herstellen. Das ist die historische Aufgabe

des augenblicklichen Moments.

Kehren wir aber zu unserem Jim zuriick.

Wir hatten ja begonnen, diesen Artikel fiber

ihn zu schreiben. Jetzt heilt er nicht mehr

einfach Jim, sondern James Henry Thomas,

Exzellenz Thomas, M. P. (Mitglied des Parlaments), D. C. L. (Doktor des Biirgerlichen

Rechtes), P. C. (Mitglied des koiniglichen

Rates oder nach unserer friiheren Rangordnung

Geheimer Rat). Ja, kehren wir also zu

Seiner Exzellenz zuriick. Als also Jim 9 Jahre

alt war, bestimmte ihn sein Vater - ein Arbeiter - irgend wohin als Laufburschen. Er

war ein fahiger Knabe (so wenigstens pflegt

man zu sagen, wenn man von der Jugend jedes

beliebigen grof3en Mannes erziihlt), bald sehen

wir ihn bereits als Heizer bei einer Eisenbahn

und dann auch als Maschinisten. Er war ein

tiichtiger, fiihiger Arbeiter, seine Kameraden

liebten ihn und machten ihn bald zum Organisator des Verbandes der Eisenbahnangestellten.

Splter wiihlten ihn die Arbeiter ins Parlament, wo er eine leitende Stelle in der Fraktion der Arbeiter-Partei einnimmt. So steigt

unser Held mit Riesenschritten immer hbiher

und hbjher und wird schlief3lich Parlamentssekretair des Nationalverbandes der Eisenbahner, Fiihrer des Dreiverbandes seligen Angedenkens und einer der grbf"3ten Fiihrer der

Amsterdamer Internationale. Wioffirend des

Krieges war Aeine Organisation - der Nationalverband der Eisenbahner - von ungeheurer Bedeutung, denn von ihr hing der

richtige Transport der Truppen und ihre Versorgung ab. Ffir die Bourgeoisie war es auOuerst

wichtig, daBl der Fiihrer dieser Organisation

endgiiltig auf ihrer Seite stand, und sie machte

ihn zum Geheimen Rat seiner Hoheit, indem

sie ihn eidlich verpflichtete, ihr Agent unter

den Eisenbahnern und in alien jenen Organisationen zu sein, in denen er eine bedeutende

Rolle spielte. Heute, da Thomas sich in den,,obersten Sph&Iren" zu bewegen beginnt, mu

er mit den Vertretern des feindlichen Lagers

in freundschaftliche Beziehungen treten. Auf

die Lobreden, die sie reichlich vor ihm verschwenden, mul3 er mit ebensoichen Freundlichkeiten antworten. Allmiihlich hart er auf,

in ihnen seine Klassenfeinde zu sehen, er emppfiehlt sie der Arbeiterklasse als Freunde, die

er sehr gut kennt. Lesen wir z. B. das Vorwort

von Thomas zu dem Buch des in der gatxzen

Welt bekannten Bankiers Otto Kahn,,Be':

trachtungen eines Bankiers". In diesem Vorwort sagt Thomas folgendes:,,Der Krieg hat viele sonderbare und au.Ber-.-'

ordentliche Erscheinungen  verursacht: Leut,*':

deren Lebenswege und alltffigliche Arbeit weit

auseinandergehen, wurden durch den Krieg e"g

miteinander verbunden, - So begegneten sich ein

in der ganzen Welt bekannter bankier und ein

Fiihrer der englischen Arbeiterbewegung. Unter.

den fruoheren Verhiltnissen  haitte sich woh i

kaum jemals Gelegenheit ffur ein ihnliches Zusammentreffen geboten, und obwohl ich iind Otto.

Kahn in vielen Fra en verschiedener Meinunt

sind, so stimme ich loch mit ihm in verbluiffend'

vielen Punkten iiberein." (Wirtlich:,,Man muD

sich wahrhaft wundern iiber die groBe Zahi der

Fragen, in denen wir (ibereinstimmen.")

An einer anderen Stelle des Vorworts bringtý

Thomas sein Bedauern dariiber zum Ausdruck,

daI3 das Volk die Verdienste solcher Bankiers

wie Otto Kahn nicht genfigend einschaltze.

Aufer seinen direkten Pflichten der Bourgeoisie

gegeniiber tritt also Thomas auch in der speziellen Rolle eines feurigen Verteidigers der

Bankiers vor dem Volke auf.

Tgomas suc&f Gerec~figkeit.

GewO"hnlich meint man, daB der Niedergang

von Thomas und Co. von dem Augenblick an

beginnt, da sie die Bergarbeiter verrieten, indem sie den Streik des Dreiverbandes aufhoben. Das ist aber nicht richtig. Der Verrat,

begangen an den Bergarbeitern, war lediglich

der deutlichste Ausdruck der provokatorischen

Tatigkeit der Sozialpatrioten. Der an den

Bergarbeitern begangene Verrat und die Vernichtung  des Dreiverbandes war sozusagen

die Generalprobe ffir jene Rolle, die die Fiihrer::

vom Typus Thomas gemaf3 dem Wunsche- der.

Bourgeoisie im Klassenkampf des engligchen

Proletariats zu spielen berufen waren. Ihr

Niedergang begann schon lange - viele Jahre

vor dem Bergarbeiterstreik und hauptsachlich

wiihrend des imperialistischen Krieges. Aid

dem Posten von Ministern stehend, halfen sie

in den k~niglichen Raiten der Bourgeoisie, die

Arbeiter  von  jeder  aktiven Massenaktion,

zuruickzuhalten. Nach dem   Kriege, in den    K

Jahren 1919-20, als sie offiziell aus

Ministerien ausgetreten waren, tats8~chlich aber'i

mit ihnen weiterhin die Verbindung aufrech

erhielten, indem sie den Titel Geheimer Rat~

beibehielten, fuhren sie fort, der Bourgeoisi

zu helfen, die Arbeiter mit kaniglichen KC~mrnissionen, W~hitleykomitees f~ir Arbeit u~t

Kapital, an der Nase herumzuf~ihren und ~iW
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betriigen, die angeblich die Versprechungen

verwirklichen soliten, die den Arbeitern wiihrend des Krieges gegeben worden sind, Natiirlich war das einzige reale Resultat dieser

Politik der Zusammenarbeit der Klassen, daf3

der giinstige Moment fu"r den gerechten und

offenen Kampf des Proletariats versaumt und

der Bourgeoisie  die  Maglichkeit gegeben

wurde, sich von den Kriegsschlaigen zu erholen, die nach der Kriege gegen sie heranruckenden revolutionairen Stiirme zu vermeiden, und bereits 1921 wurde es ihr ermiSglicht,

an der ganzen Front zum Angriff gegen die Arbeiterklasse iiberzugehen. Der erste Schiag

brach bekanntlich iiber die Bergarbeiter Anfang 1921 herein. Die Aussperrung, die den

Bergarbeitern auf der Grundlage der Verkiirzung des Arbeitslohnes erkliirt wurde, bezeichnete eine neue Epoche in der englischen

Arbeiterbewegung. Wenn bis dahin die Bourgeoisie noch nicht gewagt hatte, offen gegen

das' Proletariat vorzugehen, ur ihr jene bescheidenen Errungensehaften zu nelmen, die

es dank   seiner giinstigen Stellung in der

Periode 1915-1920 erreicht hatte, so hat sie

sich jetzt, da sie iiberzeugt ist, daf von seiten

der Arbeiterkiasse keine einheitliche und geschiossene Front zu befiirchten ist, zum endgiiltigen und entscheidenden Angriff entschiossen. Giinstig f Ur sie wirkte hierbei auch

die nie dagewesene bkonomische Krise, die

zur Schlieflung von Fabriken und Werken

fiihrte und Hunderttausende von Arbeitern

auf die Strafle setzte,

Der Augenblick fu"r die Abrechnung mit

der Proletariat und f Or die hundertfailtige

Vergeltung jenerUnannehmlichkeiten, die es der

Bourgeoisie wiihrend des Krieges und unmittelbar nach ihm, d. h. in der Periode der hohen

Konjunktur, bereitet hatte, war so gfinstig, wie

man ihn sich nur denken konnte, Alles hing

nur davon ab, wie sehr zusammengeschlossen

das Proletariat sein wiirde, ur an der ganzen

Front den Feind in der gebuiihrenden Weise

zuriickzuschlagen. Das Ultimatum, das die

Bourgeoisie den Bergarbeitern Anfang 1921

auf der Grundlage der Verkiirzung des ArIbeitslohnes vorlegte, beabsichtigte irn Grunde

genommen die' Feststellung des Grades der

W3~iderstandskraft des englischen  Proletariats

ui:?~Ind 'wolite Klarheit darilber haben, wie weit

~die Bourgeoisie mit ihrer Offensive vorgehen

K ~~'dunre. Das an die Bergarbeiter   gerichtete

~;-:;~Ultimatum soilte feststellen, in welchem Maf~e

das englische Proletariat zu einer einigen organisierten Aktion faihig ist, und wie stark der

Elnflu6 der rechten Fiihrer auf die Arbeiterny4f~

M. BORODIN

massen ist. Wie bekannt, haben die Bergarbeiter den Felidehandschuh aufgenommen.

Ja, weit rehr - sie gingen sofort zur Gegenoffensive iiber, inder sic alle Arbeiter ohne

Ausnahre aus den Minen und Gruben abberiefen, mit Einschlu3 sogar der Arbeiter an

den Pumpen, und dadurch das Eigentum der

Bourgeoisie oder das, was die Fiihrer der Arbeiter-Partei im Parlament als Nationaleigentur  bezeichneten, der Ueberschwemrungsund Explosionsgefahr aussetzten. Diese gliinzende Offensive einer Million von Arbeitern

war doch erst die Offensive der Avantgarde

und unvermeidlich zur Mifllingen verurteilt,

wenn der Avantgarde nicht die ganze Arbeiterarinee folgt. Die Bergarbeiter konnten den

Krieg nur unter der Bed~ingung der Einheit der

ganzen Arbeiterfront gewinnen. Ungeachtet

dessen, da3 die breiten Massen des englischen

Proletariats den Ernst der Lage sehr gut begriffen und in jeder Weise ihre Bereitschaft

zur Ausdruck brachten, ihrerseits eine Ein-_

heitsfront gegen die Einheitsfront der Bourgeoisie zu bilden, so erfolgte doch keine

Aktion, sondern die einzelnen Versuche einer

gemeinsaren Aktion erlitten zwei Wochen

nach den Ultimatum ein Fiasko, Der Bourgeoisie wurde es auf diese Weise ganz klar,

dal3 ihre Offensive gegen die Bergarbeiter und

dann auch gegen die anderen Arbeitergruppen,

die die einzelnen Abschnitte der ganzen Arbeiterfront bilden, fuir sie erfoigreich enden

und zu einer v6lligen Niederlage des Gegners

fiihren miisse. Das Vorgehen einzelner Arbeitergruppen muf3te, so heroisch sie auch

kiirnpften, unvermeidlich mit einem vollstaindigen Mil3erfolg enden. Und nun waren

die Bergarbeiter nach einem rniiuferst hartnickigen und selbstlosen Kampf, der fast drei

Monate gedauert hatte, unter Bedingungen in

ihre Gruben zuriickgekehrt, die von der Bourgeoisie diktiert waren. Danach setzte die

Bourgeoisie ihre Offensive in der Richtung der

VerkUirzung des Arbeitslohnes in den anderen

Produktionen und fiberhaupt der Herabsetzung

des Lebensniveaus der Arbeiter fort, fast ohne

auf ilrer  siegreichen Wege auf irgendeinen

Wl~iderstand zu stof~en,

Wie konnte es geschehenl, daB3 im Augenbuick der hbichsten Gefahr fuir das ganze englische Proletariat dieses trotz seiner gigantischen Verbiinde -- Fbiderationen, Dreiverband

usw. - sich vereinzelt schiagen liefi, ohne sogar zu versuchen, mit dern dreist gewordenen

Feind ins Gefecht zu treten, der fuir seine

Offensive die 6ikonomische Krisis ausgenutzt

hatte. Wir hatten bereits Gelegenheit, aus
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fi ihrlich auf die Ursachen hinzuweisen, infolge

deren das englische Proletariat Anfang 1921

so leicht geschlagen werden konnte. (S. Kommunistisehe Internationale" Nr, 18, Artikel,,Der Streik der englisehen Bergleute und

seine Lehren", und meine Broschiire,,Die- Geschichte des grol3en Verrates" *).) Jetzt wollen

wir einem der Hauptschuldigen der Niederlage der Arbeiterkiasse in England, Thomas,

das Wort erteilen. M6ge er selbst von diesen

Ursachen erzaihlen und dem Leser zeigen, dalJ

unsere Kritik der rechten Fiihrer der englischen Arbeiterbewegung und der englisehen

Sozialpatrioten, die daran schuld sind, dali das

Proletariat nicht in geschlossener Masse der

Bourgeoisie Widerstand geleistet hat und nicht

zlir rechten Zeit zur Offensive ilbergegangen

ist, durchaus nicht iibertrieben ist. Wir meinen

den Gerichtsprozel des Genossen Max Manus

uni anderer Kommunisten anlaijilich ihrer

durch Thomas erfolgten Besehuldigung wegen

Verleumdung, der damit endete, dal das

konigliche Gericht die Angeklagten zu einer

Strafe von 2000 Piund Sterling zugunsten von

Thomas verurteilte.

Worin bestand die,,Verleumdung" von

Thomas durch die Kommunisten? Darin, dali

er, wie die Kommunisten behaupteten, einer

der Hauptschuldigen, wenn nicht tiberhaupt

der Hauptschuldige daran war, dafl die Hilfe,

die die Bergarbeiter von ihren Verbiindeten

erwarteten, ihnen nicht erwiesen worden ist;

darin, dali der zweimal zur Unterstiitzung der

Bergarbeiter proklamierte Streik des Dreiverbandes beide Male zum Scheitern gebracht

wurde. Ini Parlament, bei den privaten Beratungen mit Lloyd George, in den Versammlungen des Dreiverbandes, fiberall lag hinter

Thomas' Verhalten die Absicht, das Vorgehen

des Dreiverbandes zu verhindern. Die Hauptursache eines solchen Verhaltens war die, dali

er die Aktion der drei groBlten Arbeiterfaderationen  (Bergarbeiter,  Eisenbahner  und

Transportarbeiter) als den Anfang des Bfirgerkrieges betrachtete. Er wulte, dalt diese drei

Fbderationen gemeinsam  mit jenen proletarischen Organisationen, die sich dem Streik anzuschlielien bereit erklarten, sich auf iiber

zwei Millionen Arbeiter erstrecken wiirden.

Bei jenen ikonomischen Bedingungen, unter

deneni diese Aktion stattlinden solite, war es

leicht zu erwarten, dali sie eine allgemeine

werden wiirde. Thomas hat mehrfach erkliirt,

dali diese Aktion des Dreiverbandes zur Re*) Erscheint demniichst deutsch im Verlage der

K. I. Auslieferungsstelle fuir Deutschland: Verlag

~Carl Hoym Nachf. Louis Cahnbley, Hamburg.

volution ftihren kbnne. Er stand vor*dern

Dilemma zweier Verrate - entweder seinem

Eid als Mitglied des kbiniglichen Rates untreu

zu werden oder die Sache des von dem Dreiverband geplanten Streiks zu verraten. Thomas.

sagt, dali er den Interessen des Staates nur in

der Weise dienen konnte, dafl er die Kommunisten verriet, Es ist selbstverstiindlich, dal es,

sich nicht um den Verrat an den Kommunisten,

sondern darum handelte, auf welcher Seite er,

im Kampfe der Bergarbeiter gestanden hat: ob

auf der Seite des Proletariats oder der Bourgeoisie. Wenn er in Diensten des bourgeoisen

Staates, d. h. der Regierung stand, so konnte

er nattirlich nicht dem Proletariat dienen.

Der,,Communist", das Zentralorgan der

Kommunistischen Partei Grolbritanniens, sagt

in der Nummer vom 9. April 1921 (wahrend

des Bergarbeiterstreiks), indem er sich an die

englischen Arbeiter wendet, unter anderem

folgendes:,,Achtet aufmerksam auf das, was

Thomas sagt, und dann auf das, was er tut.

Achtet auf seine Hiinde, nicht aber auf selmen

Mund," In der Nummer des,,Commilnist"

vom 16. April befindet sich eine Karikatur,

die einen erschlagenen Bergarbeiter darsteilt,

neben dem Thomas steht und spricht:,,Ich

habe das Recht, den ersten Kranz niederzulegen: ich habe ihn erschlagen." In der gleichen

Nummer des,,Communist" heifit es:,,Achtet

auf eure Fiihrer, Wenn ihr sie hinter den

Kulissen sehen kanntet, so wiirdet ihr nur einessehen: Verrat, Verrat und nochmals Verrat.

Die Namen der Verrater sind: D. G. Thomas.0",

Auf der letzten Seite der gleichen Nummer befindet sich eine andere Karikatur: das Kapital,

der Militarismus und der Premierminister

spielen Karten mit Frank Hodges, dem Sekretair der FOideration der Bergarbeiter, mit Herrn

Bewin (Vertreter der Transportarbeiter) und

Herrn Thomas. Hierbei reicht Thomas dem

Premierminister heimlich die Trumpf-ABKarte.

Am 23. April schrieb der,,Communist"

felgendes:,,Gemeiner Verrat! Die Vertreter

miissen bestraft und von ihren Posten gejagt

werden, die sie fU"r den Verrat der Arbeiter

benutzt haben. Thomas mull geheni" In der,

gleichen Nummer finden wir eine Karikatur

mit der Ueberschrift:,,Das Abendmahl" mit

folgendem Text:,,Darauf antwortete Judas,

der ihn verriet, und sprach:,,Bin ich's, Rabbi?)"

Er sprach zu ihm;,,Du sagst es." Gewidm~t

seiner Exzellenz D. G. Thomas, M. P. (Mitglied des Parlaments), P. C. (Geheimer Rat),

D. C. L. (Doktor des biirgerlichen Rechtes)."-:
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Der Verteidiger des,,Communist" wies

darauf hin, daB Thomas im Dreiverband zu

bleiben beschlossen hatte, ur mit seiner Hilfe

die Arbeiterbewegung nicht, wie er versprach,

zum Siege, sondern zur Niederlage zu fiihren.

Er habe darum kein Recht gehabt, sich daruiOber zu bekiagen, daf3 die Arbeiter, deren

Fiihrer er war und die er verraten hat, ihn des

Verrates beschuldigten. Er habe die Bergarbeiter kritisiert, in deren Aktion er eine

aufjerordentlich grofle Gefahr ffur den Staat.sah, eine Gefahr, die aus der Stillegung der

Pumparbeit hervorging. Die Beschuldigung, die

gegen ihn aufgestellt wurde, besteht darin,

daI er alle Miihe darauf verwendet hat, um

die Bergarbeiter zu diskreditieren. Er habe

sich mehrmals in dem Sinne ausgesprochen,

daB eigentlich niemand sagen ko"nne, was

eigentlich die Arbeiter zu erreichen suchen.

Seine Hauptaufmerksamkeit wandte Thomas

den Arbeitern an den Pumpen zu und bestand

darauf, daB die Bergarbeiter auf ihr TrumpfAB verzichteten, d. h. daB sie sich bereit erkliirten, die Arbeiter an die Pumpen zuriickkehren zu lassen, in der Hoffnung, daB sie dann

die ihnen versprochene Hilfe des Dreiverbandes

erhalten wiirden, Dann wurden sie ihrem

Schicksal preisgegeben, diskreditiert und gezwungen, jene Bedingungen anzunehmen, die

ihnen von ihren Arbeitgebern aufgezwungen

wurden.

In seinen Erkiarungen an die Geschworenen

sagte der Richter, indem er die Frage der Vereinbarkeit der Rolle eines Fiihrers einer Arbeiterorganisation mit dem Titel eines Geheimen Rates seiner Hoheit beriihrte, daB der

Rang eines Geheimen Rates nicht nur ein Ehrentitel sei. Dieser Titel ziehe bestimmte Pflichten

nach sich. Ein Mann, der sich dieser hohen

Ehre wiirdig erzeigt hat, lege cinen sehr strengen Eid ab, elnen viel strengeren als der fibliche Eid der Kanigstreue. Es sei selbstverstiindlich, daf3 er sich nicht habe an ciner revolutionaren Bewegung beteiligen und die Ansichten der Kommunisten nicht habe teilen

kionnen. Der Eid des Geheimen Rates lasse

hieriiber auch nicht den geringsten Zweifel bestehen. Er fordere die Meldung jeder Aktion

gegen die Staatsbehiirden an den kaniglichen

Rat und unmittelbar an seine Hoheiti Es sei

Pflicht eines Mitgliedes des kaniglichen Rates,

einer derartigen Aktion Halt zu gebieten. Zum

SchluI3 wundert sich der Richter nicht dar~iiber,

dafi sich unter den Kameraden von Thomas

Leute gefunden haitten, die behaupteten, daB3

er,- Thomas, nicht zu gleicher Zeit emn loyaler

(~heimer Rat und emn aufrichtiges Mitglied

ciner Gewerkschaft sein kbnne. Sie hiitten den

Text des Eides unter den Arbeitern verbreitet,

um Thomas zu diskreditieren. Thomas sei der

Ansicht gewesen, daB man mitten im Strudel

stehen und iln lenken k6nne. Ist dies m0*glich? fragt der Richter. Wenn sich eine solche

Sachlage ergeben haitte, wie sie die Kommunisten wiinschten, ha-tte sich dann einer unter

ihnen gefunden, der uns gerettet hiitte?

G. Thomas habe erkliirt, daf er in einem

solchen Falle in einem bestimmten Moment

gegangen waire, sich von der Bewegung entfernt hatte. Er wiire dann gegangen, wenn die

Bewegung cine blutige Revolution mit allen

ihren furchtbaren Folgen bedeutet hiitte. Aber

es ware in dem Fortgang von Thomas in einem

solchen Moment wenig Trbstliches fu*r jene

Millionen von Leuten gewesen, die durch diese

Bewegung zum Leiden verurteilt gewesen

waren.                                -

Das Wesentliche der von den Kommunisten

gegen Thomas erhobenen Beschuldigung besteht darin, daB er sich an die andere Partei,

d. h. die Kapitalisten und die Regierung, verkauft habe, und daB er unloyal in bezug auf

jene Arbeiter gehandelt habe, die ihn in Dienst

genommen hatten. Die Geschworenen hatten

nun zu entscheiden, ob sie diese Beschuldigung

als richtig betrachten oder nicht.

Der Richter erklairt sich nicht mit jenem

Standpunkt von Thomas einverstanden, daBl in

einem bestimmten Moment,,zuverlaissige"

Fiihrer die Arbeiterbewegung zu verlassen

haben, indem sie ihr volle Entwicklungsfreiheit

in der Richtung der Revolution gewaihren. Sie

miissen im Gegenteil in der Bewegung, d. h. in

dem angeschwollenen Strom stehen bleiben

und sich bemiihen, ihn in das richtige Strom

bett zu lenken. Das verlange auch der Eid des

Mitgliedes des koniglichen Rates. Im Eid sei

deutlich gesagt, daB ein Geheimer Rat seiner

Hoheit alle Miihe daran wenden miisse, alles

zu verhindern, was unternommen, gesagt oder

getan werden kann gegen die Pragrogativen, die

Ferson und die Autoritait der obersten Gewalt.

Der Richter ist dagegen, daB die Arbeiterbewegung ganz in die Hainde der Kommunisten

gelegt werde, die sic in eine erfolgieiche revo1utionare Bewegung verwandeln wiirden, Wenn

aber die Revolution unvermeidlich s'i, so s1i

es fuir die Fi~ihrer urn so notwendiger, in der

revolutionaren Bewegung zu bleiben, denn es

miisse doch irgend jemand mit dieser Bewegung in Verbindung stehen, der die Interessen der Gegenrevolution veintreten kann.

So wurde Thomas von jenem kbiniglichen

Richter belehint, an den er sich mit der Bitte
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um Schutz gegen die Kommunisten gewandt

hattte.

An die Geschworenen richtete der Richter

folgende Fragen:

1. Haben im,,Communist" Erkliirungen gestanden, die eine Verleumdung des Kligers

enthielten?

2. Sind  diese Erklirungen im,,Communist" tatsiichlich richtig oder nicht?

3. Steilten sie eine gerechte und gewissenhafte Beleuchtung richtig festgestellter Tatsachen dar?

4. MuI3 an den Klaiger eine Geldentschddigung gezahit werden und, wenn ja, weiche

Summe?

Die Geschworenen berieten sich fast eine

ganze Stunde und beantworteten die erste

Frage positiv, die zweite und dritte negativ, in

der vierten fijilten sie das Urteil, daBl dem

Klkiger (Thomas) eine Geldentschiidigung in

der Hbwhe von 2000 Pfund zu zahien sei,

Die,,Times", die in ihrem Leitartikel vom

3. Dezember das Urteil gegen die Kommunisten

in der Sache Thomas f ur volistaindig gerecht

hilt, sagt folgendes:,,Die Lage von Thomas

wahrend des Kohienstreikes war eine sehr

schwierige. Thomas bestatigt selbst, daB in der

Organisation, der er angehbirte, Leute waren,

die die Revolution voraussahen und ihr Herannahen begriilten, Nach seinen eigenen Worten

wulte er selbst, daf3 die industrielle Erschiitterung als Folge des Generaistreiks zu einer

Revolution fiihren konnte. Er ist auf seinem

Posten geblieben, um diese Bewegung in die

richtige Bahn zu lenken. Er hegt keinerlei

Sympathie fulr die Bewegung der Kommunisten,

die,,heute schon weit iiber die ertraiglichen

philosophisehen und idealistischen Doktrinen

von Karl Marx hinausgeschritten ist, der selbst

vielleicht jene Resultate nicht erwartet hat, zu

denen heute seine Schriften gefiihrt haben".

Die Zeitung erklairt ferner, dafl das,,Volk",

indem es den Wert eines verniinftigen und in

der richtigen Weise gelenkten Trade-Unionismus anerkennt, die Erwartung hege, daB die

Arbeiterklasse sich endgiiltig von der kommunistischen Bewegung befreien werde.,,Es ist

Zeit fiir die Gewerkschaften, im Interesse ihres

eigenen Wiohls, fuir die Aufrechterhaltung ibrer

'Wiirde und die Wahrung ihrer Reputation, aus

'ibren Reihen emn Hijuflein aufriihrerischer

*  KC~pfe auszuschlief~en, die offen von ihrer Be~.:1. reitachaft reden, die Konstitution  zu verSnichten, um, hinter dem Schutzmantel einer ang~" eblichen Regierung versteckt, sich dem PliinP ~::dern  hinzugeben."

So sprach sich das kbnigliche Gericht und

die bourgeoise Presse in der Sache Thomas

gegen Mac Manus aus.

Damit die Arbeiter ihr Urteil in dieser

Sache selbst fiillen kbinnen, ist es notwendig,

wenigstens teilweise das Originalbild des Prozesses selbst zu reproduzieren und im besonderen jenes Kreuzverhbir, dem Thomas von

dem talentierten Verteidiger des Angeklagten

Genossen Mac Manus unterzogen wurde.

IVie T~omas die Elnieil

der Arbeiferfronf 5jersfellfe.

Verteidiger      des,,Communist",

Die ethische Grundforderung jeder Arbeiteraktion besteht darin, dal3 von Seiten der

Fiihrer keine Kritik der Handlungen der

an ihr unmittelbar beteiligten Arbeiter stattfinden darf,

T h o m a s. Ihrer Meinung nach ist es also

das Verniinftigste, sich des Hinweises auf

Fehier zu enthalten, die zur Katastrophe

ffihren kbnnen?

Verteidiger.     Sind denn die Vertreter

der Arbeiter nicht verpflichtet, sich der Enthiillung ihrer Meinungsverschiedenheiten waiihrend der Aktion vor dem Gegner zu enthalten?

T h. Im ailgemeinen schon.

V e r t. Ist whihrend des Bergarbeiterstreikes

(1921) davon die Rede gewesen, dafl Sie ihre

Handlungen kritisiert haben?

Th. Das weifi ich nicht.

Thomas gibt ferner zu, daB er von der Bestimmung der Bergarbeiter wuf3te, die Arbeiter

von den Pumparbeiten abzuberufen.

V e r t. Das solite als Mittel dienen, ur die

Regierung zu zwingen, auf die Grubenbesitzer

einzuwirken. Sie wuften, daB dies von der

Organisation der Bergarbeiter beschlossen war

und kritisierten dennoch im Unterhaus offen

diese Bestimmung.

Th. Man bat die Eisenbahner, sich dem

Streik anzuschlieBen, und ich hatte ein Recht,

die Bestimmung der Bergarbeiter iiber die

Verweigerung der Arbeit an den Pumpen zu

kritisieren.

Vert. 1st es ffir einen Vertreter der

Arbeiter, der die Meinung der Minderheit in

einem Konflikt zwischen Arbeit und Kapital

vertritt, zuliissig, sozusagen auf der StraBe mit

einer Kritik des Vorgehens seiner Kameraden

aufzutreten?

T h. Ich bin sehr erstaunt ilber die W~orte,

daB3 meine Meinung die Meinung der Minderheit gewesen sei. Es war dies im Gegenteil
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die Meinung der ungeheuren (1) Mehrheit der

Trade-Unionisten Englands.

Ve r t.  Wer teilte zu dieser Zeit ihre

Meinung?

T h. Die Sektionen des Dreiverbandes, die

Transportarbeiter und Eisenbahner teilten

meine Meinung!

V e r t, Brachten sic dies zum Ausdruck?

Th, Ja.

V e r t. Als Organisationen?

Th. Ja.

'V e r t, Sind Sic denn nicht zu dem Zweck

in der Bewegung geblieben, um eine Niederlage der Revolutionspartei zu erreichen?

T h. Ja, das war meine Absicht.

V e r t. Und wenn es notwendig gewesen

waire, so wiren Sie sogar bereit gewesen, die

Streikniederlagc zu f6rdern?

Th, Nein,

R i c h t e r.  Der Verteidiger woilte Sic

fragen, ob Sie, wenn Sie gesehen haitten, daf

die Revolutionspartei ihre Ziele im Falle cines

Streikerfolges erreichen k6nnte, alles in Ihren

Kraiften liegende getan hiitten, ur den Streik

zum Scheitern zu bringen?

Th. Unter diesen Umstanden haitte ich es

fu*r meine Pflicht gehalten, in dieser Weise zu

hiandein.

Auf eine der weiteren Fragen des Verteidigers antwortete Thomas, daB es in der

Delegiertenversammiung der Eisenbahner am

6. April bekannt gewesen sci, daf3 zwischen

den fiihrenden Organen der Bergarbeiter cine

Meinungsverschiedenheit bestand, und er, Thomas, habe erkijirt, dal3 man in einer so ernsten

Frage wie des Eisenbahnerstreiks nicht irgendweiche bestimmte Beschliisse fassen koinnte,

solange den Arbeitern nicht alle Tatsachen bekannt seien. In dieser Versammiung habe er

im Zusammenhang mit dem Streik des Dreiverbandes gesagt:,,Ich bin tief davon iiberzeugt,

daB dieser Streik den Keim eines blutigen

Konfliktes in sich triigt. Alle Voraussetzungen

hierfiir sind schon vorhanden, Die Eisenbahner werden mit ibrem Streik auf zwei

wichtige Umstainde stoBen: 1. Eineinviertel

Millionen Arbeitslose befinden sich in einer

furchtbaren Lage - die Bedeutung hiervon ist

nicht zu unterschaitzen -, und zweitens, Millionen von Arbeitern sind iiberzeugt, daB sic

hir ibre Existenz kiimpfcn und verzweif cit

bereit sind, zu kiimpfen. Das also sind die

Umstiinde, unter dlenen ibr zu kiimpfen haben

werdet, wenn ihr den Streik erkliiren werdet.

Wer wird sich entschlief~en, vorauszusagen,

wvas die Resultate cines derartigen Beschlusses

von euch scmn kannen? Wlenn ihr den Streik

erkliiren werdet, so wird dies cine neue Re-o

gierung, und zwar keine parlamentarische

Regierung bedeuten. Macht euch keine hllusionen in dieser Hinsichtl Wcnn die bestebende Regierung infolge ciner nationalet

Katastrophe fallit, so wird man unvermeidlich

das Land in die Hand nebmen und in neuer

Weise regieren miissen, unter ciner neuen

Regierungsform, mit alien hieraus hervorgehenden Folgen. Ich beschwý,Oire euch, begreift es

doch, daB diese Methode die letzte, nicht aber

die erste sein muf. Das muB cuer letzter

Schritt seinc"

V e r t. Warien Sic tatsiicblich davon iiberzeugt, daBl der Streik Keime eines blutigen,Konfliktes in sich barg?

T h. Ich haitte es nicht gesagt, wcnn ich

nicht davon iiberzeugt whre.

V e r t. Waren Sic davon iiberzeugt, dal

dieser Streik dahin gefiihrt butte, daB Sic unvermeidlich das Land in ciner neuen Weise

ba-tten regieren miissen?

T h. Ja, wenn cine soiche Katastrophe

stattgefunden haitte.

V e r t. Und Sic stimmten fu"r den Streik,

trotzdem Sic wuBten, daB er zu soichen Resultaten fiihren konnte?

T h. Nein, ich batte kein Stimmrccht.

V e r t. Sind Sic auch jetzt noch davon iiberzeugt?

T h. Ja, ich bin jetzt absolut davon uiberzeugt, nachdem kiar geworden ist, dafl der

aligemeine Milerfolg unvermeidlich war.

R i c h t e r. Das bedeutet also, dal die

Regierung Lloyd Georges ibre Demission

bdtte cinreichen miiussen und das Ende der

Monarchie eingetreten wdre?

Th. Ja, das ist meine Meinung.

R i c h t e r.  England wu"rde dann nicht

mebr vom Kanig und Parlament regiert

werden, sondern von wem denn?

T b. Mir schwebte der Sowjet vor.

e r t. Bedeutet das soviel, daB, wenn der

Dreiverband als Sieger hervorgegangen waure,

Sic bereit gewesen   wiiren,  Sowjets  zu

schaffen?

T b. Ich sagtc schon: ein solches Dilemma

schwebte mir vor.

V e r t. Welche Regicrung haitten Sic vorgezogen?

Tb. Ich htitte ohne Schwanken erkiart,

daB3 ich mich nicht an der Leitung der Revolution beteiligen wiirde.

V er t. Hutten Sic mit der Sowjetregierunri

nichts gemein gehabtl

T b. Ich butte mit ihr nichts -gemein gehabt

und wolite auch mit ihr -nichts gemein haben,
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*oh will 1db es jetzt, und darin bestehen im

wesetenlcen -die   gegen mich   erhobenen

KI gen der anderen Partei,

V e r t. Es wire eine Zeit eingetreten, da

der Dreiverband sich in einer der Regierung

gjegenfiber unbedingt feindlichen Lage befunden

b-itt., das aber hiitte Revolution bedeutet. Sie

wiren dann natiirlich aus dem Dreiverband

ausgeschieden?

T h. Ja, gerade so hitte ich mich verhalten.

Indern Thomas die Frage des Verteidigers:beat~wortete, erkliirte er, daI3, als der Beschlul3, den Streik zu erk1lren, gefal3t wurde,

tich vor ihm die Frage erhoben habe, ob er

zofort turticktreten oder in der Bewegung

bleiben solle, ur  zur Abschliel3ung eines,,wfirdigen Friedens" beizutragen. Er babe

alle Griinde ffur und wider erwogen und habe

ohne Scbwanken zu bleiben beschlossen.

V e r t. Wenn die Erreichung eines wuirdigen Friedens einen Streik verlangt hatte,

der die Konstitution bis in ibre Grundlagen

bfitt. erscbfittern k8nnen, ha"tten Sie dann

trotzdem den Streik fortgesetzt?

Th. Dort, wo ein Streik notwendig ist, kann von einem      wiirdigen

Frieden gar keine Rede sein.

TOomas sprengf die revolufionare

-Bewegung      von    innen   Oer -und

reffef die Bourgeoisie.

V e r t. Sind Sie Ihren Ueberzeugungen

nach ein Anhiinger der konstitutionellen Agitatibnsmethoden?

Th. Jawohl.

V e r t. Ist es Ibrer Meinung nach absolut

2 falscb, unter den Arbeitern revolutionare

Agitation zu betreiben?

T h. Algerein gesprochen schon.

V e r t. Halten Sie es ffur sich pers8nlicb

unzulaissig, den Posten eines Fiibrers in einer

revolutioniren Bewegung zu bekleiden, die

gegen die Konstitution gerichtet ist?

T h. Jawohl.

V e r t. Wenn Sie sich in einer Lage belinden wflrden, die es ibnen erm8glicbte, zur

Niederlage  einer soichen Bewegung beizutragen, die Sie ffir eine revolutionire halten,

wilrden Sie es dann tun?

r,    Tb.   Ich  wuLrde   Mainahmen       zu

K.;:  hirer Niederlage      treffen.

<.  V e rt.  Waxen Sie iiberzeugt davon, daI3

4s Streik des Dreiverbandes zum Zwecke

iJdo Untersthltzctung der Forderungen der Bergat~ter em.e Revolution bedeutet hiCttel

7 lx. Ja, er biitt. zur Revolution flihren

V e r t. Sie hatten sich also die Meinung

gebildet, daB ein soicher Streik zur Revolution

f ibren werde?

T h. Nein, aber die Gefahr hiervon war

vorhanden..

V e r t. Sind Sie an der Spitze der Bewegung steben geblieben, ur ihre Niederlage zu

fi*rdern.

Th. Nein, ich blieb, ur sie auf die

richtige Bahn zu lenken.

Vert. Ungeachtet der Gefabr der Revolution?

Th. Ich erstrebte eine wiirdige L sung

des Konfliktes,

V er t. Sind Sie der Meinung, daB Sie, auf

Ilrem Posten stehen bleibend, das Land vor

einer Revolution gerettet baben?

Th. Ja, der Meinung bin ich.

V e r t. Sehen Sie denn niclt, daBl Sie an

der Spitze einer Bewegung gestanden haben,

in derem Verlauf die Revolutionire ihr Ziel

erreichen konnten?

Th. Ja, ich sehe dies.

V e r t. Mir scheint, daB Sie zu dem Zweck

auf ilirem  Posten blieben, ur die Revolutionire an der Erreichung ibres Zieles zu hindern.

Th. Sie haben Unrecht.    Ich   blieb,

umr die Interessen der Arbeiter zu

verteidigen.

Richter. Sind Sie auf ibrem Posten geblieben, ur die revolutionaire Partei zu bindern, ihr Ziel zu erreichen?

Th. Natiirlich hinderte ich sie daran, ihr

Ziel zu erreichen.

Vert. Wenn es notwendig gewesen wiire,

wiren Sie dann bereit gewesen, die Niederlage des Streiks zu firdern, nur un diese

Revolution"are daran zu hindern, ihre Ziele

zu erreichen?

Th. Wenn      eine Revolution       als

Folge des Streiks unvermeidlich

gewesen ware, so hbtte ich es ffir

meine Pflicbt gehalten, zur Niederlage des Streiks beizutragen.

Indem der Verteidiger einen Artikel aus

der,,Comnmuniste" zitiert, fragt er, ob es

richtlg sei, dal Thomas, Bevin und Williams

versucht batten, den Dreiverband von eiuer

Aktion zur Zwecke der Unterstfitzung der

B~ergarbeiter zuriickzubalten. Hierauf erwidert

Thomas, daB sie alle danach gestrebt baitten,

daB der Streik nur die letzte, auBerste Mafinabme sei.

V e rt. Gab es in jener Organisation, mit

der Sie in Verbindung steben, Leute, die die

Resultate des Streiks voraussabenl

T h. Ja, und sie freuten sich darilber.

en.ZI
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Ric hte r. Ueber was? Ueber die Revolution?

Th. Jawohi.

Der Verteidiger verliest Ausziige aus Reden

von Thomas, in denen davon die Rede ist, daf3

jede Partei, sei sie nun eine sozialistische,

eine Arbeiterpartei oder irgendeine andere,

jene Leute (die Streikbrecher) haitte in Schutz

nehmen miissen, die geholfen haben, die Gruben

vor der Gefahr der Ueberschwemmung und

der Explosionen zu schfitzen, indem sie an den

Pumpen arbeiteten.

Richter. Diese Worte soilten in Bronze

gegossen werden!

V e r t. Und ilren Kupferklang durch das

ganze Land toinen lassen!

Der Verteidiger verliest einen Auszug aus

einer Rede von Thomas auf einer der Konferenzen:,,Wir werfen jetzt der ganzen Konstitution des Landes und der ganzen kapitalistischen Ordnung den Fehdehandschuh hin".

R i c h t e r. Zugleich mit der Vernichtung

der Konstitution und der kapitalistischen Ordnung wiire auch das Institut der Geheimen

Raite beseitigt worden. (Gelaichter.)

Auf die Frage des Verteidigers, wie die

von ihm zitierte Erklairung zu verstehen sei,

antwortet Thomas, daf dies die Meinung der

Eisenbalner gewesen sei, die er auf ihren

Wunsch geiiul~ert hiitte.

V e r t. Hat das etwa zu bedeuten, daf3 Sie

die  Konstitution  des  Landes   beseitigen

woliten?

Th. Im Gegenteil, wie ich bereits sagte,

wendete ich alle Miihe daran, um dies nicht

zuzulassen.,,c3 scorv   5e bel Golf,

dem Allmcfciroigen, daI3 ico die

Prdpogafiven      der    oberslen    Gewalf verleidigen     und ir von 1PevoluflinsversucOen        feldung     ersfaffen werde I"

Thomas erkliirte ebenfalls, daB er eine Zeit

lang fiber die Frage nachgedacht habe, ob er

nicht auf den Titel eines Geheimen Rates

des Kanigs verzichten solle, daf3 er aber,

naclidem er alle Uimstiinde als ganzes erwogen

habe, zu dem Schiusse gekommen sei, daB

dies fiberfliissig ist. Er habe weder vor

dem Bergarbeiterstreik, noch

w ii h re nd  d e s selb en  und    i b e rhaupt bei keinem der Konflikte

zwischen Arbeit und Kapiital irgendetwas getan, was im Wider

spruch zu seinem       Eid als Gehel-[01

mer Rat gestanden haitte.

Thomas erziihlt, daf er mehr als einma! mit

dem Kbinig fiber die bkonomische Lage geW

sprochen habe und ffigt hinzu:,,Und ich bin

von seiten Seiner Kbniglichen Hoheit stets.

dem unparteiischsten Verhalten begegnet, er

hat nie den Versuch gemacht, von mir zu or-.

fahren.

Hier unterbricht ihn der Richter mit den

Worten, daB er nicht weiter sprechen dfirfe,

da dies zur bffentlichen Bekanntmachung von

dem ffihren kojnne, was zwischen dem K~nig

und einem der Mitglieder des K6niglichen

Rates besprochen worden sei.

V e r t. Wulten Sie von der Verschwo-rung,

deren Ziel die Aufhebung der Konstitution

war?

Th. Nein. Ich sagte nur, daB die industrielle Katastrophe zu einer Revolution

fiihren kann.

V e r t. Es fand also eine Bewegung statt,

die die Konstitution des Landes gefkhrdete,

die letzten Endes zum Sowjetsystem in England ha"tte ffihren kbnnen. Haben Sie nun

den Minister Seiner Hoheit von dem Verlauf

dieser Bewegung benachrichtigt, wie dies von

Ihnen Ihre Beeidigung als Geheimer Rat verlangt?

T h. Ich sprach hiervon in dem Unterhaus

in Gegenwart der Minister Seiner Hoheit und

wies auf alle Gefahren hin, indem ich darauf

bestand, dal3 sie dazu beitragen m8chten, eine

Verstiindigung mit den Bergarbeitern zu erzielen. Ich sprach drei Mal davon in dem

Unterhaus.

V e r t. Haben Sie den Ministern irgendetwas anderes gesagt, auBer dem, was Sie im

Unterhaus gesagt haben?

Th. Nein.

V e r t. Haben Sie ihnen nicht gesagt, da8

einige Ihrer Kameraden ffir die revolutionare

Bewegung sind?

Th. Nein, aber ich wuflte, daB einige der

Genossen bereit waren, unter alien UmstiLnden zu streiken.

V e r t. Wie aber verhielt sich die Mehrzahl ihrer Kameraden?

T h. Die Mehrzahl wolite zunwchat die

Karten nicht aufzeigen und sprach lihe Meil-r

flung nicht offen aus.

V e rt. Sie sprachen doch gestern davon,.daB der Generaistreik zur Revolution gefibrtl;

hatte?.'

T h. Ich habe nur gesagt, dal3 dies inagllqh_

gewesen ware. Ich ~sagfte, dfaB der Gen~a1.i
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streik vielleiclt zu einer nationalen Katastrophe gefiihrt haitte.

V e r t. Sie haben aber den Arbeitern nichts

y'on dieser Gefahr gesagt.

Th. Ich war bemiiht, die Arbeiter den

richtigen Weg zu ftihren,

V e r t. Sie sagen, daI3 sie auf Ihrem Posten

blieben, urn die drohende Gefahr abzuwenden.

Haben Sie aber mit den Ministern Seiner

Hoheit von dieser Gefahr gesprochen?

Th. Ich wies im Unterhaus auf diese GeIahr hin und bestand auf der Notwendigkeit

einer Verstaindigung mit den Bergarbeitern.

V e r t. Es ist aber doch Ibre Pflicht, den

Ministern von jeder Bewegung Mitteilung zu

machen, die es auf den Sturz der bestehenden

Regierung absieht.

Th. Ich habe in keiner Weise

meinen Eid der Treue Seiner Hoheit gegenfipber verletzt, den Eid,

der uns alien Pflicbten auferlegt.

Richter, Es bandelt sich nicht ur den

gewbhnlichen Treueid, sondern ur den Eid

als Geheimer Rat.

Vert, Dieser Eid verlangt von Ihnen, daB

Sie Meldung erstatten. Der,,Communiste"

sagt nun auch, daI3 Sie in der Tat den Ministern Seiner Hoheit von allem Meldung erstattet haben,  Das entspricht doch der

Wahrbeit?

T h. Dort ist nicht dies allein gesagt. Dort

ist gesagt, daf ich den Ministern Seiner Hobeit von allem Meldung erstattete, was in

dem Lager der Arbeiter vorging, und daB ich

sie auf diese Weise verraten babe.

Thomas versichert, dal er. seine Pflicbt erfiillt habe, die ibm durch den Eid als Geheimer

Rat -auferlegt ist. Er sei weiter auf seinem

Posten verblieben, ur den Konflikt innerhaib der 60konomiscben Schranken zu balten.,,Ich sah die Gefahr voraus, und ich wies sowohl 6ffentlich als auch in privaten Gesprachen auf dieselbe bin. Ich strebte fortwdhrend danach, dali eine Verstiindigung erreicht werde,"

V e r t, Sie werden aber doch nicht leugnen,

dalB die Verantwortung ffur die Riickkehr der

Arbeiter an die Pumpen auf Sie fllt?

T h. Ich sprach hiervon in -allen meinen

Reden, in alien unseren Versammiungen; es

war dies aber einfach emn guter Rat von

meiner Seite.

V e rt. Haben Sie hiervon mit dem Premierminister gesprochien?

T h. Nein. Ich sprach biervon in seiner

Giegenwart nur in meiner Rede im Unterhaus;

-1-~ damals trat ich mit dem Vorschlag auf, die'

Arbeiter an die Pumpen zuriickkehren zu

lassen. Dadurch kam es, daB Osten Chamberlain sich an mich wandte und ich mit ihm

hinter der Tribuine des Vorsitzenden ein Gesprach hatte.

V e r t, Sie leugnen aber nicbt, daB dieses

1hr Gespraich, das Gespraich mit dem Premierminister hinter der Tribune des Vorsitzznden,

sich auf die Arbeiter an den Pumpen bezog?

Th, Nein, ich leugne das nicbt; aber ich

erstattete von diesem Gespraich der Versammiung bereits am naichsten Tage Bericbt.

Aus diesem Eingestaindnis von Thomas geht

hervor, dali an dem Gespriich hinter der

Tribu-ne des Vorsitzenden sich nicht nur

Chamberlain, sondern auch Lloyd George beteiligt hat.

Vert. Sie fiibrten also ilber die Riickkehr

der Bergarbeiter an die Pumpen ein Gesprich?

Th. Jawohl. Aber die Riickkehr der Arbeiter an die Pumpen brachte den Bergarbeitern nur Nutzen.

V e r t. 1st es aber ricltig, daB infolge der

Aprilniederlage viele Bergarbeiter gezwungen

waren, sich mit einem Arbeitslohn einverstanden zu erklairen, der niedriger war als die

Tarife von 1914?

Th, Wenn die Bergarbeiter den Rat von

Hodges, den er ibnen am Freitag, den 15. April,

morgens, erteilt bat, und auch unseren Rat

befolgt biitten, so biitten sie ein vorteilhafteres

Uebereinkommen erreicht als jenes, das sie

letzten Endes erreicht haben. Wenn es ibnen

aber selbst dann nicbt gelungen waire, einen

ehrenvollen Frieden zu schliellen, so buitte der

Streik des Dreiverbandes weiter gedauert. Ich

aber hatte meinerseits ihnen dadurch einen

Nutzen erwiesen, daB ich diesen Streik im

Rabmen eines rein industriellen Konfliktes gebalten buitte. Wenn die Arbeiter damals zur Arbelt zuriickgekehrt wdren, so haitten sie es jetzt

besser, und die Arbeitslosigkeit waire geringer.

Gegenwiirtig sitzen die Arbeiter obne Arbeit

da, weil einige Gruben iiberschwemmt sind.

Ferner spricht Thomas davon, daB er nach

Miiglicbkeit bemiiht war, den" Streik zu vermeiden und daB er sebr froh war, als ibm das

tatslichlich gelang.

Die in gsz'

var dem komm unisfisc.~en ~i~nflul3

in den Gewuerksc~latlen.

*V e rt. Sympathisieren Sie nicht mit der

Jdee des Kommunismus?
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Tlh, Nein. Ich halte diese Idee fMr gefiihrlich.

V e r t. Sind Ihrer Meinung nach die Kommunisten ur ihrer eigenen Ziele willen in den

Streik eingetreten?

Ri c h t e r. Was sind  das fuir Ziele?

Blutige Erschiitterungen?

Vert. (zu Thomas gewendet). Ja, wie

hatten Sie sich doch ausgedriickt - ur der

bititigen Revolution willen?

Th. Jawohl.

Ver t, Und Sie blieben an der Spitze einer

Bewegung stehen, die von Kommunisten

unterstiitzt wurde?

Th. Sie waren bereit, jede Streikbewegung

zu unterstiitzen.

Richter. Jeden Streik?

Th, Jawohi, jeden Streik.

Vert, Aber doch nicht jeder Streik ist

eine Revolution?

Th. Nein, soweit der Konflikt die bikonomischen Schranken nicht iiberschreitet.

V e r t, Hatten Sie den Erfoig der Bewegung zu storen versucht, wenn Ihnen kiar

geworden waoire, daB sic den Kommunisten

niitzt?

T h. Wenn diese Bewegung auf die Verbesserung der Lebenshaltung der Arbeiter

gerichtet gewesen ware, so ha"tte ich nicht

darauf geachtet, ich hiitte aber keinen Augenblick iiberlegt, oh ich die Niederlage der Kommunisten f 8rdern soll.

V e r t, Hatte man in einem soichen Falle

Ihr Verhalten als Verrat bezeichnen kbnnen?

Th. In bezug auf die Kommunisten wohl!

Sic behaupten aber, dal3 dies ein Verrat in

bezug auf jene Arbeiter war, deren Vertreter

ich bin. Den Einflufl der Kommunisten in den

Gewerkschaften halten Sie fuir eine Art von

Segen, in der Tat aber ist er ein Fluch. Die

Gewerkschaften werden sich viel besser ohne

ihre Hilfe stehen,

V e r t. Aber die Kommunisten sind doch

auch Arbeiter?

T h. Ich habe Grund zu der Annahme, daB

sic aus einer anderen Quelle finanziert

werden.

R i c h t e r. Das heif3t, Sie wollen sagen,

da   1 die Kommunisten von den Kapitalisten

unterstiitzt werdenl (Geliichter.)

Von Angesic~jI ~u iAngesicOI.

Thomas wird vomn Genossen Mac Manus

gefragt, weiches die Gruinde der Aufhebung

des Streiks des Dreiverbandes gewesen wiiren,

worauf Thomas antwortet, daI hierfiir zwei

Griinde bestanden: der erste ist der, daf3 die

Bergarbeiter nicht umhin konnten, sich zu

Verhandlungen mit den Grubenbesitzern bereit zu erkliren, nachdem Hodges in ciner

dem Vorsehlag des Abschlusses einer Interimsprivaten Sitzung der Unterhausmitglieder mit

iibereinkunft aufgetreten war; der zweite

Grund sci gewesen, daf3 sie Hodges in einem

so kritischen Moment nicht desavouieren

durften,

Auf die Frage, ob er jeden Streik gegen

die Regierung ffur eine revolutionaire Bewegung halte, antwortet Thomas verneinend

und fiigt hinzu, dafl man hier Unterschiede

machen miisse,   Der Eisenbahnerstreik sei

gegen die Regierung gerichtet gewesen, weil

die Regierung zu jener Zeit Eigentiimer der

Eisenbahnen gewesen sei. Gegenwairtig warr

ein Eisenbahnerstreik gegen die Eisenbahngesellschaften gerichtet, was die Sachiage

wesentlich a"ndert,

Mac Manus. Sic sagen, daB der Streik

des Dreiverbandes einen Revolutionskeim in

sich barg.

T h, Nein, ich sagte nur, dal3 Ihre Freunde,

wie beschaffen auch immer die Bedingungen

der Uebereinkunft sein mochten, gegen diese

Bedingungen aufgetreten wiiren. Dies iibere

zeugte mich davon, dali sic den Streik nicht

deshaib woilten, ur den Bergarbeitern zu

helfen, sondern daIJ sic ihn zu andern

Zwecken woliten.

Auf die Frage von Mac Manus, wieviel

kommunistische Delegierte in der Versammlung des Nationalverbandes der Eisenbahner

wihrcnd des Kohlenarbeiterstreiks zugegen

gewesen scien, sagt Thomas, daI3 sich dies

schwer feststellen lasse, da die kommunistische

Propaganda so intensiv geworden sei, dai sogar

viele unschuldige Leute auf diesen Leim gegangen seien.

M a c M a n u s. Glauben Sic daran, daB

der Kapitalismus die Szene verlassen mul?

Th. Ich werde Ihnen kein Material f ur

Propaganda geben. Die Arbeiterkiasse Englands kann das, was sic will, mit Hilfe der

Gewerkschaftsbewegung und des Wahlrechtes

erreichen.

Elne I-and wa~scgf die andere.

Frank Hodiges, der als Zeuge vernommen

w~~urde, erziihlte in semnen Aussagen von den

Hauptvorf~llen wiihrend der Verhandlungen,

die wiihrend des Kolilenstreiks geftihrt wurden. Am 31. Mi~rz habe:sich das Exekutiv~.,,f;-~
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komi1tee der Faderation der Bergarbeiter mit

der Bitte um  Unterstiitzung an den Dreierband gewendet; Thomas aber habe der

F6deration der Bergarbeiter niemals Versprechungen darfiber gegeben, daBl, wenn die

-Arbeiter zu den Pumpen zuriickkehrten, er,

Thomas, einen Streik der Eisenbahner hervorrufen werde. Hinsichtlich- des beriihmten

Morgens vom 15. April, an dem das Volizugskomitee der Fbderation   der Bergarbeiter

einen Brief vom Premierminister erhalten hat

mit dem Vorschlag weiterer Verhandlungen

auf der Grundlage jener Thesen, die Hodges

in seiner Skizze in der privaten Sitzung der

Parlamentsmitglieder skizziert hatte, hatte

Hodges erklairt:,,Ich denke, daI3 der Premierminister zum ersten Mal in seinem Leben nur

mit Unterwiische bekleidet einen Brief geschrieben hat. Er hat ihn geschrieben, ehe

noch   die  Stenotypistinnen  aufgestanden

warenis.

Beim Kreuzverh6r gab Hodges zu, daI3 er

selbst die Einstellung der Arbeit an den

Pumpen ffur unrichtig gehalten hat. Infolge

dieses Schrittes seien die Sympathien der

Gesellschaft mehr auf seiten der in den

Gruben  zuriickgebliebenen Pferde  als auf

seiten der Bergarbeiterkinder gewesen. Er,

Hodges, habe instinktiv  gefiihlt, daf3 der

Streik des Dreiverbandes nicht erkla-rt werden wiirde. Er babe das bereits gefiihlt, als

die Grubenbesitzer noch keine Aussperrung

prokiamiert hatten.

Schon nach dem Novemberstreik 1920 hatte

er sich davon iiberzeugt, daB schon die Organisationsstruktur des Dreiverbandes es ihm

nicht ermaglichte, zur reclten Zeit vorzugehen,

Die Regierung s-ei von Anfang an gegen die

Bergarbeiter gewesen, es wire aber falsch, zu

meinen, dal3 der Streik im Jahre 1921 gegen

die Regierung gericbtet gewesen sei. Die

Bergarbeiter wairen schlief3lich gezwungen gewesen, sich mit dem rayonweisen Arbeitslohn

einverstanden zu erklaren, gegen den er,

-,_,Hodges,. die ganze Zeit gekaimpft batte. Bei

diesem Lobnsystem seien die Arbeiter einiger

Rayons nicht imstande, mit ihrem Loln aus-.zukommen. Seiner Meinung nach sei ein

'groBer Febler begangen worden, als (am

15. April) die Aufforderung des Premier1~ministers, mit ihm in weitere Verbandlungen

el_-qrnzutreten, von den Bergarbeitern abgelebnt

~:-worden  sci.  Die  Annahme  dieser Aufforderung hiitte dem Streik im Laufe einiger

'i'ag~:e  emn Ende msachen kb~nnen, und es ka3nne

jciln Zweifel daran bestehen, daL3 die Berg

arbeiter ein giinstigeres Uebereinkommen erreicht bitten  als jenes, das sie nach 13

Wochen Aussperrung abschliel3en mulften.

Hodges verteidigte Thomas, indem er

das Vorbandensein irgendeines privaten Emnverstiindnisses zwischen ihm und Thomas

leugnete, das angeblich zur Aufhebung des

Streikes  des  Dreiverbandes  buitte  fiihren

sollen. Er fiihrte keinerlei Angaben zur Bestaitigung dieser Erklirung an, unterlief3 aber

nicht, zu sagen, daB die Kommunistische Internationale nichts anderes sei als eine russische

politische Institution, die die Aufpropfung des

Kommunismus in der ganzen Welt zum Ziele

babe. Auf die Frage des Richters, ob er selbst

dieser Bewegung angehojre, antwortet Hodges:,,Nein, ich gehojre ihr nicht an und hoffe, da13

ich ihr niemals angeh~iren werde."*)

Als die Frage erhoben wurde, ob vom

Dreiverband eine Reihe von Unterkommissionen geschaffen worden sei, um das Land. fuir

den Fall eines Generalstreiks mit Lebensmitteln zu versorgen, bemerkte der Richter,

daB zweifellos alle Vorbereitungen ffur die

Versorgung der Fiihrer der Gewerkschaften

mit Lebensmitteln getroffen worden seien.

(Gelaichter.)

Der Gerichtsprozel hat deutlich gezeigt,

wer der wahrhaft Schuldige am Fehien einer

Einheitsfront der Arbeiterbewegung gewesen

ist in der fu*r das englische Proletariat kritischen Zeit, d. h. Anfang 1920. -Das aufmerksame Studium dieses Prozesses wird der

Arbeiterklasse  und  der Kommunistischen

Partei Grolbritanniens begreifen helfen, was

sic tun mfissen, um jetzt eine proletarische

Einheitsfront zu schaffen, und wie sie diese

Front   gegen  innere   Zersetzung  sichern

koinnen. Diesmal stand nur Thomas allein vor

Gericht. Wenn es sich aber nur ur ihn personlich handelte, so wiirden wir diesem ProzeB nicht soviel Aufmerksamkeit zuwenden.

Thomas ist nicht der einzige, Thomas ist ein

Typus, er ist nur einer in einer ganzen Schar

von Sozialverriitern, die sich nur zu dem

Zwecke an der Arbeiterbewegung beteiligen,

um sie in- den Schranken des enggewerkschaftlicben Kampfes zu halten, sie daran zu

hindern, eine grofle geschlossene und organisierte Aktion gegen die Bourgeoisie zu entfalten, die die eigentlicben Grundlagen der

biirgerlichen Rechtsordnung mit Vernicbtung

bedrohen wiirde. Dieses Ziel werden die

*1 Nach den Aussagen von Hodges entstand im

Gerichtssaal eine offenbar sehr vergnuigte Stimmung, besonders der Richter be'gann nicht nur fiber

die Kommunisten, sondern auch fiber die FfIbr~er

der Gewerkachaften Witze zu machen.
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gelben Fiihrer am leichtesten dann erreichen

konnen, wenn das Proletariat in einzelne,

nicht miteinander verbundene und verschmolzene Gruppen zerspalten bleiben wird. DerGerichtsprozel von Thomas hat, wie man es

nicht besser wiinschen kann, bewiesen, daf1

eine der Hauptaufgaben der Fiihrer vom Typus Thomas darin besteht, die Bildung einer prolet a r i s c h e n  Einheitsfront    nicht

zuzulassen.

Das Kijnigliche Gericht hat Thomas rehabilitiert und Mac Manus zu einer hohen, ffr

den,,Communiste" sehr harten Strafe verurteilt. Thomas wuf3te sehr gut, dafl im ProzeB zwischen ihm und dem,,Communiste"

das biirgerliche Gericht sich auf seihe SeQ.

stellen wiirde. Als auf dem   Kongrel3  d*ei

Gewerkschaften zu Cardiff die Arbeiter cin eUntersuchung der Ursachen der Niederlage

der Bergarbeiter und des Zerfalles des Drelverbandes verlangten, tat Thomas natfirlich

alles, um nicht einmal eine DiskussiQn ifber.

diese Frage zuzulassen. Da er beffirchtete,

vor ein proletarisches Gericht gesteilt uM

werden, beeilte er sich, sich an das Kbnigliche,

Gericht zu wenden, da er uiberzeugt war, daB

die Bourgeoisie ihn gegen die Kommunisten.

schiitzen wiirde. Eine Hand wa-scht die andere.

andere.

N. Borodin.,,Die bUi'3erden Infellekluellen.",,lVeiacenwecose1", Zeifsco rift, Prag 1Q21;,.jVeicOenwec#5sel". lVocoenzeifscoritff, Nr. 1-3,

Paris,, OQkober-November 1921.),XEs ist f fr uns durchaus kein Geheimnis,

daB unter der russischen Intelligenz, sowohi in

RuBland selbst, als auch im Auslande, grofe

Verwirrung herrscht. Wir wissen, daB ein bedeutender Teil dieser Intelligenz zu den Bolschewisten iibergeht, aufrichtige oder erheuchelte

Kameradschaft mit ihnen hilt und sogar das

von ihnen Geschaffene verherrlicht." (,,Letzte

Neuheiten", 30. Oktober 1921, Leitartikel,,Geistiger Marasmus".)

Dieses Eingestiindnis des Organs Miljukows entbindet uns von der Notwendigkeit, die Frage nach der Bedeutung jener

Erscheinung aufzuwerfen, die von jetzt ab

die symbolische Bezeichnung,,Weichenwechsel" erhalten hat. Ja, es ist wahr:

durch   die  weilgardistische Masse geht

wieder ein neuer Ri3 (der erste war die

Abspaltung Miljukows und seiner Gruppe

von den,,Kadetten"), und zwar ein weit

gr6lBerer. Ein,,bedeutender Teil" der intellektuellen Kraifte, der bisher der Gegenrevolution diente, kehrte der dreifarbigen

Flagge den Riicken und strebt offen und,

vom Gesichtspunkte der gestrigen Kampfgenossen aus, schamlos zu dem,,rotenFetzen". Das Wort,,bedeutender Teji" ist

kein Verlegenheitsausdruck. Fast einen

Monat darauf wissen sich. die,,Letzten

Neuheiten" nur damit zu trbsten,,,daB,

wenn dieser ZersetzungsprozeB    quantita tiv auch bedeutend sein mag, er in

qualitativer Hinsiclt belanglos bleiben wird". (,,Letzte Neuheiten", 22. Nov.,

Leitartikel,,Bolschewismus und Liberalismus'". Das Wort,,quantitativ". ist von

uns unterstrichen, das Wort,,qualitativ"

dagegen von den L. N. Die Red.)

Es beginnt eine Massenfahnenflucht des,,Konmandobestandes" der weiflen Armee.

Die Ankunft von Personen mit Generals.

epauletten in Sowjetrullland gibt dieser..Erscheinung nur die priignante Form. Aber

auch die,,Weichenwechsler" selbst ge.

hbren dem Kommandobestand an, vielleicht in einem viel ernsteren Sinne ale

General Slaschtschew und seine Begleiter.

Einer der bedeutendsten    unter diesen,,,Weichenwechslern" ist BobrischtschewPuschkin, ein hervorragender Oktobrist

des alten Rullands.,)  Die andern dreit:!'.

") Da zu fuirchten ist, dafl dem juiingeren Tellý

unserer Leser das Wort,,Oktobrist'- nicht mebr.verstfindlich ist, erinnern wir, daB diesen Nam'O'.~

jene blirgerliche Partel tragt, die recbta von d.a,,Kadetten" steht.



Kljutschnkiow, Ustrijalow und Lukijanow,

sind Professoren, Fleisch und Blut jenes

Teils unserer Intelligenz, der mit der

regiergnaen Schicht des alten Regimes

fest verwachsen ist. Er weil3 die buirgerfiche Ideologie unvergleichlich besser zu

verteidigen  als die kapitalistische Bourgeoisie selbst und erhalt mittels der von

ihm monopolisierten und dem Proletariat

ebenso wie Brot notwendigen Wissenschaft die Blockade gegen Sowjetrulland

aufrecht, noch lange Zeit, nachdem Lloyd

George seine Blockade aufgehoben hat.

Millionen von Mensehen verhungern bei

uns buchstiiblich, und wir erbrtern und

verbiffentlichen Dekrete (iber die,,Besserung der Existenzbedingungen der Gelehrten",*) die nur in den Spalten der

weil3en Zeitungen vor Hunger sterben,

(dort, wo in der einen Woche Trotzki

Lenin verhaften laifft und in der naichsten

* Woche Lenin Trotzki und wo allmonatlich

der Kreml von den aufstandischen Arbeitern gestiirmt wird.)

Wenn die Mitglieder dieser super-privilegierten Kaste, die sich jetzt von der

Revolution einigermal3en erholt zu haben

Ischeint, anfangen, diese Revolution und

die Sowjetmacht anzuerkennen, so bedeutet das viel mehr als der Uebertritt

des Generals Slaschtschew auf die Seite

der Sowjetrepublik. Ehemalige Generale

haben wir in der Roten Armee genug;

aber die,,Sowjet"professoren konnten wir

bisher an den Fingern herziihlen.

Die,,Letzten Neuheiten" insinuieren,

dan die emigrierten Professoren durch

Hunger un~d Kiilte zum Uebertritt getrieben

worden sind,,... verfiihrten einige Klein-.miitige und Hungrige" - derselbe Aufsatz

vom 22. November. Aber erstens wiire es

fuI::Nr die Hungrigen viel einfacher, in aller Be-:scheidenheit in den Sowjetdienst zu treten,

~,:l:::wo keinerlei,,Glaubensbekenntnisse" und

*) Die Professorenration betriigt 136 Prozent

des Minimums, das die Arbeiter niemals erhalten.

7    Auch gelangen diese Rationen viel regelrnfi3iger

zur Verteilung als alle anderen.

M. POKROWSKI

Verzichterkliirungen gefordert werden,

vorausgesetzt, da3 der,,Spez" (Spezialist)

wirklich arbeiten will, zweitens widersprechen sich die,,L, N."; denn in einem

anderen Aufsatze verhijhnen sie die,,Weichenwechsler", die nicht nach RuB3 -land wollten, und zwar deshalb nicht, weil

es ihnen,,in Paris, wo alles in Ordnung ist,

sehr gut geht, wiihrend zu Hause Hunger

und Kailte herrschen",   (,,L, N." vom

18, November in dem sehr wiitenden und

in seiner Wut auf3erordentlich charakteristischen Aufsatz von Peter Ryss,,Die

Verbriiderung".)

Die Beweggru-nde der Umkehr eines

Teils der ausliindischen und inliindischen

Professoren zur Revolution sind natiirlich

nicht individuell-physiologischer Art; es

sind soziale, politisohe Beweggriinde. Wir

haben nicht den geringsten AnlaB, an der

subjektiven Aufrichtigkeit der Umkehrenden zu zweifeln, aber was bedeutet der,,Weichenwechsel", als obj ektiv-historische

Erscheinung? Mit dieser Frage wollen wir

uns nun beschkiftigen.

Hier mul3 man vor allen Dingen jenen

Umstand im Auge behalten, daB der von

den Weiflen abgespaltene Teil der Intelligenz zwar unter einem Buchtitel

(,,Weichenwechsel") zusammengefaft wird.

aber durchaus nicht einheitlich ist. Der

Titel unseres Aufsatzes,,,Die biiffenden

Intellektuellen", charakterisiert die Masse.

Die Stimmung dieser Masse kann am

besten mit den Worten des Autors des

Schlufaufsatzes des Bandes - J. N. Potechin - ausgedriickt werden!,,Der russische Intellektuelle, der sich Zeit seines

Lebens von der biirgerlichen Welt abkehrte und die Bezeichnung,,Kleinbiirger"

als hijchste Beleidigung auffafste, fiihlte

sich wiihrend der Revolution platzlich und

allen Ernstes als,,Bourgeois". Zusammen

mit der wraschechten Bourgeoisie stiirzte

er Hals iiber Kopf davon. Erst jetzt, nach

vielen schweren Monaten der Verbannung,

wird der emigrierte Teil der Intelligenz

uiber das Paradoxe seiner Lage nachdenk
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lich und fiihlt sich immer haul iger in der

bAge eines Hasen, der seinen heimatlichen

Wald deshaib verliel, weil eine Verordnung

erschien, alle Kamele zu beschlagen."

(,,Weichenwechsel" S. 172.),,Die Intelligenz

wird Ruf3land den Tod bringen", warnten

die,,Weichen"*) vor 12 Jalren.,,Die Intelligenz tb"tet RuJfland, kbnnte man jetzt schon

sagen,. Aber niclt durch ilren unba"ndigen revolutioniiren Geist, wie es damals

schien, sondern umgekehrt, durch ihre Unfahigkeit, die grol3e russische Revolution in

ihrer einzig mbglichen Form, nalmlich als

Voiksbewegung, zu erfassen." (Ebenda

S. 170,)

Diese Charakteristik ist so erschbilpfend,

dai3 sie eigentiich keiner Erkliirungen mehr

bedarf.  In   ibrem  Verhaiitnis  zu  den

Arbeiter- und Bauernmassen war unsere

Intelligenz immer von jenem Gift infiziert,

daB manche ais,,Generalin" bezeichnen.

Bauern- und arbeiterfreundlich, wie sie

war, pflegte sie das Proletariat,,den jiungeren Bruder" zu nennen, und obschon sie

sich selbst niemals als den,,alteren Bruder" bezeichnet hat, so fiihlte sie sich doch

als solcher und falte ihre Aufgabe in

diesem Sinne auf. Der Juingere aber muI3

dem aidteren parieren!  Als nun der Jtingere, fU"r den Aelteren etwas unerwartet,

die Romanows plb-tzlich hinauswarf, nahm

man ihm das iibel;- er hatte doch vorher

fragen miissenl Aber man konnte gegen

diese grofe Geste nicht protestieren. Die

Februarrevolution verzieh man dem Ju-ngeren gnd-dig; aber man machte ilm    bei

dieser Gelegenheit kiar, daB er die Ungezogenheit nicht zu weit treiben dtirfe.

Die Romanows - das mochte gehen, aber

die Bourgeoisie miisse unangetastet bleiben

- das sei vom,,streng marxistischen" Gesichtspunkte aus durchaus nbitig. Der Jimn*) Diejenigen, die die Geschichte der grauen

Vorzeit nicht kennen, erinnern wir wiederum daran,

daiB,,Die Weichen" der Name einer Zeitschrift war,

die im Jahre 1909 vom r e c hten Flug~el der damaligen Intelligenz, mit Struve an der Spitze, in

RuI~land herausgegeben wurde, und die die R e ue

dieser Intelligenz uiber die Revolution von 1905 zum

Ausdruck braclite.

gere gehorchte zunaichst; aber nach ge..

nauerer Betrachtung uiberzeugte er sich, daB

die,,streng marxistische" Linie schnurstracks in den Sumpf fiihrte. Abermals

sprang er aus den Deichseln - jetzt alien

Ernstes und fimr lange - und diesmal gait

sein Kampf der Bourgeoisie selbst, Das

war entschieden zuviel. Dem Menschen

macht es im aligemeinen kein Vergniigen,

sich in einer Narrenkappe zu erilicken.

Als sich nun das,,Gehirn des Landes" mit

dieser Kappe verziert sah, geriet es in einen

furchtbaren Zorn und handelte danach.

Eine Handlung ist nun aber leider etwas

Objektives, und selbst Gott der Herr kann

bekanntlich das Geschehene nicht ungeschehen machen. Diese Handlungen der

Intelligenz fifirten dazu, daB das Blut in

Strbjmen floB3, und je breiter diese Strbme

wurden, desto unmooglicher war es, die

Hand hiniiberzureichen.

Dann waren da der Gram (iber die vom

Rayonsowjet annektierten Hosen, Unannehmlichkeiten durch den in die Wohnungen einquartierten Arbeiter, die Notwendigkeit, Holz zu spalten und im Gemilsebeet zu stochern, ur nicht vor Hunger

und Kalte zu sterben. Und trotz all dieser

Arbeiten und Miihen Hunger und Kalte

infolge des aligemeinen Zusammenbruches,

den jene verschuidet haben, die nicht auf

den Gedanken kamen, Nikolai scion im

Herbst 1915 zu alien Teufein zu schicken;

denn scion damais war die dazu erforderliche Lage objektiv vorhanden. Endlich war

da das Geraune u0ber die entsetzlichen

Grausamkeiten der,,Tscheka". Alles dies

gestaltete sich zu einer Art von Weltanschauung, die noch bis heute - wir gonnen

den,,Letzten Neuheiten" diesen Trost

von der Mehrheit der intellektueilen Masse

in RuBland eifrig gepflegt wird. Ja, die

Z ah 1 ist immer noch auf seiten derer, die

den,,jiingeren Bruder" betriibt fragen:,,Kain, was hast du mit deinem Bruder

Abel getanT' Arboeiter mid Bauern, was;

habt ihr mit der russischen Inteliigenz

getan?

0.1
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Aber dieser Zorn und diese Betriibnis

sind hbchst unklug: denn es ist eine unzweckmai3ige Beschaiftigung, der Geschichte

ihre Taten Uibel zu nehmen. Das hiel3e den

Ozean mit Ruten peitschen. Zwar soil dies

irgendein alter Kbjnig versucht haben: aber

das. ist nur der Unvollkommenheit des

damaligen Kommissariats fuir Volkswohlfahrt zuzuschreiben, das noch nicht auf den

Gedanken gekommen war, Irrenhaiuser einzurichten. Der kliigeren Minderheit der

Intelligenz muf3te zuerst das beschuimende

Bewuf3tsein kommen, dafB man sich nicht

wie ein schlecht erzogenes Kind benehmen

darf, das die Suppe zuriickweist, weil

es keinen Kuchen bekommt, Gerade die

qualifizierte Minderheit der Jntelligenz arbeitet denn auch schon lange mit der

revolution"aren Macht zusammen und bevbilkert die  Kollegien  unserer  Kommissariate. DaB der kliigere Teil der ausliindischen  Intelligenz  diesem  Beispiel

folgen wird, war schon laingst klar, besonders, nachdem sich die Revolution

stairker als die Gegenrevolution erwiesen

hat. Der Schreiber dieser Zeilen hatte

scion etwa vor einem Jahr Gelegenheit,

mit einer in Rufland gebliebenen Gruppe

von Intellektuellen iiber das Thema zu

sprechen, ob eine Massenamnestie fU"r die

ins Ausland Geflohenen mijglich sei und in

welcher Weise sie folgen kiinne. Er konnte

natiirlich keine bestimmte Antwort darauf

geben und nur auf die Kijrperschaft hinweisen, wo eine Antwort gefunden werden konnte. Ob man seinen Rat befolgt

hat oder nicht, das weil3 er niclt. Aber

sowohl ihn, als auch die anderen bei dieser

Gelegenheit  anwesenden   Kommunisten

wird die neue reumiitige Richtung der,,Weichenwechsler" am allerwenigsten in

Erstaunen gesetzt haben. D as war scion

liingst vorauszusehen.

Aber der,,Weichenwechsler"' bescbriinkt

sich nicht nur auf dieses,,das". Wlenn sich

auch emn gewisser Teil der Intelligenz bei

seinem Entschluf3, sich der Revolution~

freundschaftlich zu nahern, von persbjn

lichen Beweggrumnden leiten liel3, so laifBt

sich das durchaus nicht von allen Intellektuellen sagen. Ganz abgesehen von allgemeinen Bedingungen, die in einem gewissen

Augenblick der b-konomischen Entwicklung

jede Jntelligenz gegenrevolutionair machen,

so stand doch die grol3e Meirheit der Intellektuellen im Oktober 1917 besonders

auch deshalb,,jenseits der Barrikade", weil

sie v e r b ii r g e r t war, weil sie die Faihigkeit verloren hatte, jede Revolution, jedes

heroische Pathos, jeden Idealismus zu begreifen, natiirlich nicht im philosophiscien

Sinne - denn in diesem war unsere Intelligenz seit j eher sehr stark -, sonden im

sozialen. Sie verlor das Versfiindnis dafiir,

daB die Menscien nicht nur ihres Mag~ns

und der Karriere wegen leben, sondern

auch f fr andere Dinge. Das war jene Mehrheit, die von Stolypin, der sich damit begnu"gte, die Fiihrer auszurotten, unberiihrt

blieb, die sich die Legalitat bewairte, von

der Revolution nicits meir wissen wollte.

Zur grofl'eren Beruhigung ihres Gewissens

erkhirte sie jede Revolution fMr das Werk

der Provokateure. Sich giinzlich der Sorge

ihres Magens und ihrer Woinung widmend,

haben diese spiel3biirgerlichen Intellektuellen die Schliige der Revolution gerade

auf   diesem  Gebiet  seir  schmerzlich

empfunden. Dabei muf3 auch der veraiingnisvolle EinfluI  der  ersten Revolution

(1905-1907) auf die Jntelligenz bei der

Bewertung der Rolle dieser Intelligenz

im Jahre 1917 unbedingt in Rechnung ge-.zogen werden. Fu'r das durci die erste

Revolution revolutionierte russische Proletariat war das Friihjahr 1917 der fur die

Felder so notwendige Friihlingssturm; fu"r

die Intelligenz aber war es ein,,Sturm

des kalten Herbstes", ein Sturm, der ihre

Wiesen zu Siimpf en machte und den Wald

entb~lif3'te.

In diesem Sumpf wuchsen die Legenden umber,,Banditen",,,deutsche Spione"

und iihnliche Friichte der intellektuellen

Psychologie. Warum strengen sich die Bolschewisten so an? Es ist doch klar, daB3 sie
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jemand dafiir bezahit, daB man sie gedungen, gekauft hat. Sie wollen eben in

Villen wohnen! - Nicht umsonst spielte

das,,Palais der Kschesinskaja" in den

Legenden der ersten Zeit eine so groi3e

Rolle. Fu"r den intellektuellen Spiel-biirger

war das eine durchaus handgreifliche Sache.

Noch lange toonte das Echo dieser Wohnungs- und Magenstimmung in der weil3 -gardistischen Presse - noch im Jahre 1919

konnte man dort Berichte iiber die lukullischen Feste lesen, die Gorki angeblich

fuor Trotzki und  Lunatscharski veranstaltete. Aber schon in dem beriihmten

Tagebuch der Frau Gippius schrumpften

diese Festmahle Gorkis zu bescheidenen

Koteletts zusammen, und der,,Weichenwechsel"   bedeutet  den  entschiedenen

Bruch mit dieser Stimmung.,,Der gegenwdrtige  Extremismus  mit

dem  echten revolution iren Pathos und

Willen nimmt unvermeidlich sozialistische

Formen an, resp. die Form der kommunistischen Ideologie, Es ist kein Zufall also,

daB auch der russische Extremismus, der

natiirlich  spezifisch  russisch - nationale

Ztige triigt, kommunistische Ideale aufgestelit hat." (S. Lukijanow,,,Weichenwechsel", S. 86.),,Oder ist es wirklich

leichter, einen Thron zu zerstb-ren als die

Banken? Schreiben sie gegen Gott, so wird

es keine Revolution sein. Schreiben sie

gegen die Behbjrden, so ist es nur eine

Opposition. Schreiben sie aber gegen den

Kapitalismus, so ist es die gef"ahrlichste

Revolution. Jedes Wort fijilt sich da mit

roter Farbe. Hier werden die Starken angegriffen. Die politische Revolution riihrt

sie nicht weiter. Die das bestehende Eigentum zerstorende Revolution trifft das Ziel,

diese ist die echte Revolution. Und eben

deshalb, weil sie wirklich verwundete, hbjrte

man audi wirklich schreien. Aber ist die

Treffsicherheit emn Verbrechenl WJenn das

ganze menschliche Geschlecht auf Erden

einen heiligen Gbjtzen anbetet, so ergibt sich

fuir die Revolution von selbst die Taktik,

gerade diesen Gbitzen niederzuschlagen und

mit sieghaftem Lijehein das Gejammer und

die Fliiche der betriibten Priester anzuhbiren. MOigen diese Gbotzenprediger ihre

Augen mystisch gen Himmel richten, mbgen

sie die Verruchten, die dieses Heiligtum

angetastet, Satanskinder heif~en oder die

ganze groBe Revolution auf gestohiene

Silberliffel zuriickfiihren, die Revolution

koinnen sie damit nicht entwerten -  sie

bezeugen damit nur die Formalitiit und die

Enge ilres Gesichtskreises. Das russische

Volk hat niclt gestohien, sondern genommen." (Bobrischtschew-Puschkin. Ebenda, S. 127-128.)

Das gegenrevolutioniire Philistertum hat

sich iiberlebt. Wir wollen damit 4atuirlich

nicht sagen, daI3 die Herren Lukijanow und

Bobrischtschew-Puschkin  friiher  einmal

gegenrevolutionare Philister waren. Wirkennen sie nicht. Aber jedenfalls haben

sie solche Dinge vor vier Jahren nicht

geschrieben; denn wenn sie sie geschriebenhaitten, so wdiren sie jetzt nicht in der Emigration, sondern in der Russischen Kommu=

nistischen Partei. Das Ungliick ist nur,

daB3 es j etzt nicht schwer ist, so etwas zu

schreiben. 0. Aber wir wiederholen, daB

es sich nicht um einzelne Personen handelt:

Lukijanow  und Bobrischtschew-Puschkin

haben ihren Leserkreis, ilre Anhianger -

das wissen wir aus den,,Letzten Neuheiten". Diese Anluinger lasen vor zwei

Jahren die Erzahlungen von den feinen

Weinen, die Gorki trinkt, und von den Erd*

beeren, die Lenin im Januar zu essen pflegt,Und jetzt lesen'1sie-etwas ganz anderes.

Was hat sie so entbiirgert?

So merkwiirdig es klingt: aber es war

vor allem die Gegenrevolution selbst. Im

Biirgerkriege wurde auf beiden Seiten mit

Pathos gekampft; sonst haitte es keinen

Krieg gegeben. Die Bankiers und Fabrikanten aber fluichteten einfach ins Ausland

und nahmen soviel wie mi5glich mit. Sie

schlugen sich nicht an der Front. Jene

anderen, die an der Front standen, vor-x

wiegend die st~dtische und intellektuelle

Kleinbourge~oisie, mul3ten irgendein Ideail

/N        \
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habenm, f Ur das sie ilr Leben lielen. Wir

haben keinen Grund, es zu verheimlichen:

es war der moralisch best-e Teil der

Reaktion, der an die weil3e Front ging. Die

im Inlande gebliebene Intelligenz bietet

"vielleicht gerade deshaib ein so trostloses

Bild, weil diese Leute niclts hatten, wofUir

sic sich schlugen. Man kann sich keinen

Menachen vorstellen, der einer Semmel

wegen sein Leben hingibt. Das Bild der

an den weil3en Fronten sterbenden Jugend,

die unsinnig starb, niclt f ur die Zukunft,

sondern f Ur die Vergangenheit, die aber

immerhin ibre Seele fu"r die Sache hingab,

dieses Bild mufte dem intellektuellen

Philistertum den ersten Stof geben. Die

Emigration tat das fibrige. Die Emigration

hat viele von uns von den letzten demokratischen Illusionen befreit und die,,Grolen Demokratien' in ihrem Ailtagsleben gezeigt, -  niclt in dem  Paradekostuim  der   parlamentarischen  Schonrednerei, sondern in der profanen Gestalt

cines Pariser Schutzmanns, einer Pariser

Portiersfrau: oder eines Pariser Krdmers.

Man miil~te blind sein, urn niclt zu sehen,

worauf diese,,Demokratie" berult. Die

Autoren der,,Weichenwechsler" sind wahrscheinlich auch schon friiher im Ausland

gewesen. Aber im Auslande g e w e s'e n

s e i n, ist etwas ganz anderes, als dort

1 e b e n  miissen -  und zwar nicht als

reicher Ausladnder leben, sondern als armer

Verbannter. Da lernt man das revolutionWre Pathos recht gut begreifeni

Die Psychologie der,,Weichenwechsler"

ist fur uns somit kiar. Der durch die harte

Lehre der Geschichte entbiirgerlichte Intellektuelle ist beschdimt, daB eine der

gr8ften Revolutionen der Welt an ihm vorulbergegangen ist, ohne daB sie von ilm

etwas anderes gehbirt hiitte als das Ge-:jammer fiber die verlorenen Silberlbffel.

Das ist in grol~en Ziugen die Psychologie,

d~i. den Leser vielleicht an den,,bereuenden:~ Edelmann" der sechziger Jalire eri~nnen wird. Es ist charakteristisch, dal3 die

Rlpi audi ~duaniIs die Losllsung des

Menschen von seiner materiellen Basis zur

Voraussetzung hatte. Solange es leibeigene

Bauern gab, bereute der Edelmann nicht.

Die reumiitige Stimmung kam erst dann

iiber iln, als die Rechte und Privilegien

der im Reich herrschenden Kiasse sich in

Papierfetzen verwandelten.

Aber im,,Weichenwechsel" findet sich

nicht nur eine Erkaiarung fuir die Psycho.

logie der Intelligenz, ja die Psychologie

ist nicht einmal das historisch Interessanteste, Die,,Weichenwechsler" haben

auch eine Ideologie, und diese Ideologie tra*gt ein eigentiimliches Merkmal:

wenn die Psychologie der Intelligenz sich

der unsrigen annaihert, gibt uns ilre Ideologie die Mbiglichkeit, eine kiare Grenze

zwischen ihnen und uns zu ziehen. Und

diese Abgrenzung ist notwendig: denn obwohi es natiirlich besser ist, ein,,Neo-Kommunist" als ein Alt-Weil3gardist zu sein,

mufl doch auch die Bezeichnung Kommunist, selbst wenn sie mit dem Zusatz,,Neo" versehen ist, ihre Berechtigung

haben. Worauf gru-ndet sich dieses Recht

der Autoren des,,Weichenwechsel"?

Bei ihrer Ideologie kommt jene Vielgestaltigkeit zum Vorschein, von der wir

oben sprachen. Es ist mehr oder minder.

dieselbe Psychologie, die sie alle haben;

aber Ideologien gibt es unter ihnen mehrere.

Die elementarste unterscheidet sich sehr

wenig von der Ideologie eines X-beliebigen

Neophyten der Sowjetordnung, wie wir sie

in diesen vier Jahren viel gesehen haben.

Nehmen wir zum Beispiel den Aufsatz von

Prof. Lukijanow im zweiten Heft des Journals,,Revolutionaires Schaffen der Natur".

Das hiitte auch Prof. Gredeskul oder zwei

Jahre friiher W. J. Brjusow schreiben

kWnnen, Es ist nur eine gewisse q u a n,'

t it at i ve Ausweitung der Ideologie zu

verzeichnen. Aber wir haben keine Veranlassung, daruiber besonders begeistert zu

sein,` zumal, wenn man bedenkt, daB3 dies

n a ch unserem Sieg geschrieben wurde.

Wir haben lediglich darauf zu achten, ob

der Scbreiber wirklich! ciner von den
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unsrigen ist. Da ist z. B. auch die Stelle

aus dem,,Neuen Glauben" von Bobrischtschew-Puscikin.,,FUir die Anhainger des

russischen Staatsgedankens, fU"r die Patrioten, besteht die Frage, weiche Rolle die

Sowjetmacht spielt: die des Zementes, der

die Spriinge am Korper Rul3lands verkittet,

oder die einer zersetzenden Sijure. Trotz

aller Fliiche der Emigrantenpresse wird es

immer kiarer:   keine  Siiure,  sondern

Zement. Es ist niclt eine zentrifugale,

anarchische Kraft, sondern eine zentripetale,* staatliche. Dann aber kann man

vieles ertragen, vieles verzeihen und im

Glauben an eine bessere Zukunft mit Geduld abwarten..,. Es ist nicht neu, daB

gegen eine starke Macht immer Anklagen

laut werden, sie erhalten die Bevoilkerung

im Sklavenzustand, sie regieren den Voikswillen. Eine sciwacie Macht kann nicht

bestehen, daher will das Volk immer eine

starke Macht haben, und in stiirmiscien

historischen Epochen wird sie zu einer Existenzfrage des Landes. Auch ijetzt ist sie

die Frage der Existenz Ruflands. Aber

wenn dem so ist, dann la"'3t sich die zulassige Starke dieser Maclt nicit genau

abmessen, man hat audi keine Zeit dazu

und an viel Wicitigeres zu denken. - Mag

es Despotie, Hairte sein, - wenn nur die

Ziigel nicit aus der Hand gelassen werden."

(,,Neue Weicien", S. 146.)

Hier horcit man unwillkiirlich auf. Mag

es eine,,Harte" sein, dafiir ist es eine Diktatur. Aber wozu diese Hairte? Wir iiben

die Hiirte im Namen der Beseitigung der

1 e t z t e n Sklaverei, im Namen der Beseitigung der letzten Reste des Kannibalenturs und der Ausbeutung. Allerdings

spriclt Bobriscitschew-Puschkin fiber die

Beseitigung dieser letzten,,Reste,,,wie es

sein mu.0', und fast mit d04selben Worten

wie die Kommunisten. (Siehe besonders

S. 100 und folgende.) Aber das geschieht

an einer ganz anderen Stelle seines unge~heuer langen Aufsatzes - und wer weif3,

ob er den 40 Seiten zuriickliegenden ~Anfang nicht scion selist vergessen hat. In

der Einleitung aber werden dem,,Staatsgedanken" nur zwei Aufgaben auferlegt,

die so alt wie die Welt sind: Bekampfung

der auslindiscien Kriifte und der inneren*

anarciistischen und zentrifugalen Tendenzen. Wird die Maclt mit diesen Auf.

gaben fertig? Ja, das wird sie. Foiglich

ist sie die ecite Staatsracht. (S. 146 his

147.)

Der auf den niichsten zwei Seiten folgende Panegyrikus der kiinftigen sozialen

Revolution und der Sowjetracht (der Autor

schreibt das Wort mit groflen Buclstaben),

beruhigt uns wenig. Und das um. so weniger,

als der,,starken" Maclt folgender Kormmentar gegeben wird:,,Der energische, gebieteriscie Herrscher ist hart, biegt den

Willen des Volkes unter seinen Willen, verschmiiht die heiligen Worte zuweilen um

der grof3en Tat willen. Bei seiner sciweren

schwarzen Arbeit erlaubt er sich niclt einmal den sittlichen Luxus, rein

zu seisn.   (Ebenda.)

Gar zu seir ist Bobriscitsciew-Puscikin

bereit, der Maclt ur 'ihrer,,Stairke" willen

zu verzeiien; meir sogar, als es in diesem

Falle erforderlici ist. Mit dem,,sittlicien

Luxus, rein zu sein," haben die kommunistiscien Spitzen der Sowjetmacit sicier alle

historischen Rekorde gescilagen. Wieviel

redete man von den 500 Francs, die die

Mitglieder der Pariser Kommune als Gehalt

bezogen. Wenn man aber das Gehalt eines

russischen Volkskommissars in Goldfrancs

umrecinet (im Jaire 1871 war in Frankreich Papiergeld im Umlauf, aber der Kurs

stand sehr hoch, und das Leben war viel

billiger als jetzt), so wird man diese Zahi

bei weitem niclt erreichen. Ein spartaniscieres Regime hat noci kein einziges

Volk ffir seine Regierungsspitzen eingeA.

fiihrt. Und keine einzige regierende Partei

der Welt hat fflr seine Mitglieder den praktiscien s itticlihe n  Zensus eingeff~ihrt,

der in unserer Partei,,reinigung" verwirk..liclit ist. Allein scion diese Reinheit ~wird

den Historikern genfigen, urn die Sowiet..

maclit audi des Jalires 192~1 ala ejine.cht.il:-~.~~ f-q
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revolutionire Macht anzuerkennen, eine

Macht von dem hachsten sittlichen Niveau

and dem reinsten Pathos.

Aber wir wollen    nicht abschweifen.

Nehmen wir an, daB der Autor mit dem,,sittlichen Luxus, rein zu sein," den Terror

und die,,Tscheka" im Auge hatte. Er ist da

unwillkiirlich wieder in die traditionelle

Moral der biirgerlichen Gesellschaft verfallen, bei der der Kapitalist den Proletarier indirekt und sogar direkt toten darf

(dann nennt man das Aufrechterhaltung

der Ordnung), bei der aber die Totung

eines Kapitalisten durch einen Proletarier

als ein Verbrechen angesehen wird, das der

Proletarier biiBen mu13 und fuir das sich

seine Freunde zu schimen haben. Die

Kommunarden, die als Antwort auf die

BestialitaIt der Bourgeoisie von Versailles

hundert Geiseln erschossen haben, sind

Bosewichte; die Regierung von Versailles

aber, die dreiBigtausend Pariser Arbeiter

erschie8en liel, ist nur eine harte Vollzieherin ihrer Pflicht.  Vor 20 Jahren

haben wir Urteile dieser Art von unseren

Professoren oft genug gehort, - und diesen

alten Adam wird man nicht so leicht los.

Bringen wir das auf die Rechnung der unvermeidlichen, mit der juristischen Professur verkniipften Infektion. - Immerhin

zieht Herrn Bobrischtschew-Puschkin an

der Sowjetmacht ganz besonders ihre

au   ere Kraft an, die sich sowohl den

Russen als auch den Ausliindern gegenfiber kundgibt. Nun, und wenn die Auslander uns geschlagen hitten? Was dann?

Vae victis? Kerenski war nicht imstande,

fuir die,,Ordnung" zu sorgen, und ging daher,,im revolutionRren Sturm" unter -

also fort mit Kerenskil Nun, und wenn er

dazu imstande gewesen wire? Die deutschen Kerenskis haben es doch verstanden,

Liebknecht und Rosa Luxemburg umzubringer, und alle Aktionen der Kommunisten (die in diesem besonderen Fall

eine,,zentrifugale Kraft" genannt werden)

niederzuschlagen: Sind sie denn nun auch

die,,echte Macht" oder nicht? Im Sommer

1917, als er illegal arbeiten mu3te, war

Lenin demnach eine zentrifugale Kraft,

und im Herbst ist diese Kraft dann zentripetal geworden? War er also im Sommer

eine,,Saure" und im Herbst,,Zement"?

Wirkt das Wetter so ein?

Alle Hosiannas auf die soziale Revolution,

alle Jeremiaden gegen den kapitalistischen

Kannibalismus konnen diese Frage nicht

aus der Welt schaffen. Herr Bobrischtschew-Puschkin wird sich entscheiden

miissen: fiir die kapitalistische Macht oder

fiir die Revolution. Denn auf dem internationalen Gebiet - und dieses ist fiir viele

Jahre hinaus das wichtigste - stehen sich

diese Macht und die Revolution mit Schwertern in Hainden einander gegeniiber. Was

hat das zu besagen, daB wir in unserem

Lager Ordnung und Disziplin geschaffen

haben? Bei den Hussiten, sagt man, war

es ebenso, und jene Armeen, die die

Pariser Jakobiner auf Europa loslielen,

standen in dieser Hinsicht hinter unserer

Roten Armee nicht zuriick. Aber sonderbar hitte jeder Mensch angemutet, der

sich im XV. Jahrhundert vom Katholizismus losgesagt hitte und nur deshalb zu

den Hussiten gegangen wire, weil - weil

sie eine so schone Ordnung hatten! Zwischen

den Jakobinern und der damaligen alten

Welt haben die Menschen     nicht nach

diesem Gesichtspunkte gewihlt.

Alles das, was bei BobrischtschewPuschkin in abstrakter Form, halb verdeckt mit echtem, wenn auch verspitetem

Enthusiasmus eines Neophyten der sozialistischen Revolution erscheint, kommt

viel konkreter zum Ausdruck bei dem

zweifellos interessantesten und bedeutendsten der,,Weichenwechsler", bei Professor Ustrijalow. Man lernt ihn am besten

nicht aus seinem Aufsatz im Sammelband

des,,Weichenwechsel" kennen, sondern

aus dem im dritten Heft der gleichnamigen

Zeitschrift veraffentlichten Aufsatz,,Nationalbolschewismus", der eine Polemik

gegen P. B. Struve ist.
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DDIE BUSSENDEN INTELLEKTUELLEN"                                          103,,Sowohl f Ur ihn (Struve), als den Teilnehmer der,,Weichen" (es sind natfirlich

die alten,,Weichen" von 1909 gemeint),

als auch f Ur mich, der ich ihr Leser bin,

kann kein Zweifel bestehen iiber den

grol3en schOipferischen Wert d e r P r i n -

zipien    der    staatlichen     Org a n i s a t i o n als solcher", schreibt Professor Ustrijalow.,,Im sozialen Leben"

kann der,,Ueberbau" unter Umstiinden

cine  sch6pferische  und  entscheidende

Rolle spielen. Er ist nicht unbedingt etwas

Sekundaires, Derivatives, etwas durch das

Fundament detailliert Vorbestimmtes. Der

Ueberbau kann eine selbsaindige Basis

gewinnen, wobei es kein mathematisch

bestimmtes Verhaitnis gibt zwischen einem

gegebenen konkretan Ueberbau und einer

bestimmten konkreten Basis, Auf der

sch6pferischen Suche nach einer 6konomischen Grundlage kann sich der Staat

selbst transformieren."

Dieser Ausspruch beseitigt alle Zweifel.

Die soziale Basis - anders gesagt, der

Klassengrad der Macht ist fU"r Prof.

Ustrijalow etwas Sekundaires. Die Macht

ist eine Art Adler, der iiber der Erde

schwebt. Er kann sich auf die Spitze des

hochsten Felsens niederlassen, kann sich

aber auch,,bis zu den Hiihnern herablassen".  Das ist Sache seiner eigenen

Wail. Bisher hat sich die Sowjetmacht

auf das Proletariat und die Bauernschaft

gestiitzt, d. h. auf den nicit-kapitalitisehen

Teil der russischen Gesellschaft; aber sie

haitte sich auch auf die Kapitalisten stiitzen

kbnnen.

Hier haben   wir also  die  dritte

Phase der weilgardistischen Hoffnung

vor uns. Die erste driickte sich in der

Parole aus:,,Niederschlagenf" Das ist

nicht gelungen: man sIlug sich selbst

nieder. Dann kam die zweite:,,Innere

Zersetzung I" Struve glaubt bis jetzt an

sie und begegnet darin einer kiihlen Ablehnung von seiten Ustrij alows. Als Antwort auf den leichtmaskierten Rat seines

Leirers, im Kampfe gegen den Boiscie

wismus die von diesem gesciaffene Rote

Armee zu verwerten, stellt Professor

Ustrijalow die Frage iiber die konkrete

Form dieser Verwertung.,,Wenn er

(Struve) ein durchaus schmerzloses Rezept" im Auge hat, d. h. ein gescilossenes

Vorgehen der Roten Armee mit allenp

ihren Kursanten  gegen die gegenwartige

Macht - im Namen einer bestimmten

Idee oder einer bestimmten Person -, so

feilt ihm,,Jeder Sinn fur die konkrete

Realitait". Dieser naiven Phantasie,,lassen

sich keinerlei Direktiven fuir das praktische Handein" entneimen, sogar wenn

man annimmt, daB dieses Rezept,,theoretisch richtig ist". Wenn er aber daran

denkt, die Rote Armee mit denselben

Methoden zu zersetzen, mit denen seinerzeit die Bolschewisten die WeiBe zersetzt

haben, so ist das ein irrsinniger und nationalverbrecherischer Gedanke; denn er

zerst6rt jene,,weifen Prinzipien", die

nach der treffenden Bemerkung Schulgins

als Ergebnis unseres furchtbaren, aber

lehrreichen Buirgerkrieges in die Linie der

Roten Front hintibergeschlichen sind.

Und Prof. Ustrijalow  wahlt an Stelle

der staatsfeindlicien Parole:,,Innere Zersetzung", die Parole Nr. 3, einstweilen

die letzte:,,Verwandeln!" Mag die Sowjetmaclt mit allen ihren Attributen bleiben.

Mag sogar die K. P. R. als Aushaiingeschild bestehen bleiben. Aber damit die,,konkrete Basis" eine neue wird, wird an

Stelle der Arbeit und des Kleinbesitzes

etwa das Kapital und der GroBbesitz gesetzt werden.

Wir sagen -,,etwa", weil Herr Ustrijalow diese,,konkrete Basis" selbst nicht

kennt und nicht nennt. Aber seine Ideale

lassen sich mit den Idealen der russiscien

Gro-1bourgeoisie  durchaus  in  Einklang

bringen. Es wird nuitzlici sein, sich daran

zu erinnern, was die Vertreter dieser

letzteren in der Vorkriegszeit zu sagen

pflegten. Hier emn Muster aus einer Rede

Rjabusciinskys auf dem Bankett zu Eiren

d~es fuinfzigj~hrigen Bestehens des Kauf
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marnsklubs.,,Jede Macht - und hierin

kommt das tie!e Wesen des Staates zum

Ausdruck - mufl die Gewalt des Staates

wahren und seine Stellung den anderen

'Staaten gegenfiber stfrken und festigen.00

Wir wollen Rufiland   als einen grollen

Staat sehen,,. Wir wollen uns das Ziel

setzen, einen maichtigen Grolstaat zu

echaffen, und wir wiinschen dem russischen

Reich Ruhm   und Herrlichkeit..  (Zitiert

nach,,Reden" 1913, Nr. 331.)

Das klingt etwas hottentottisch gleichformig, aber Rjabuschinsky ist ja auch kein

Professor. Dem Wesen nach jedoch unterscheidet sich das wenig von der folgenden

Tirade Ustrijalows (sie wird etwas lang

sein, aber ich bitte die Leser ur Geduld):,,Rul3land mull eine Grol~macht, ein groller

Staat bleiben. Andernfalls wiirde  die

gegenwiirtige geistige Krisis seine Krafte

iibersteigen. Da nun die Maclt der Revolution - und gegenwartig nur sie allein -

ffhig ist, die russische Grolmachtstellung,

das   internationale  Prestige  Ru~lands

wiederherzustellen, so sind wir im Namen

der russischen Kultur verpflichtet, ihre

politiscie Autoritait anzuerkennen..a. In

einem grollen Irrtum befinden sich jene, die

das Territorium als ein,,totes" Element

des Staates, als etwas seiner Seele Indifferentes betraclten. Icl bin eher zu der

gBgenteiligen  Behauptung  bereit.  Das

Territorium ist einer der wesentliclsten

und wertvollsten Bestandteile der Staatsseele, u n g e a c h t e t seines scheinbar,,grob - physiscien" Charakters.,,Ich erinnere mich nocl, wie ich im

Jalre 1916 in der Moskauer Presse die

Ideologie des.russischen Imperialismus

gegen den Andrang der Verfallsstimmungen

Wilsons verteidigte und die im Grunde,,rnystische-, aber gleic-zeitig durchaus

greifbare Beziehung zwischen dem staatlichen Territorium  als dem wichtigsten

Faktosr der &iuleren Gewalt des Staatesurzd der staatlichen Kultur- seiner inneren

Gwalt zu beweisen suclite. Diesen Zus~muhn esrketine ich jetzt noch ausge

prigter.6 (,,Weichenweclsel", Sammelband

S. 57.)

Ustrijalow ist ein ehrlicher Mann. Er

gibt zu, dalI seine Ideologie eine Abart der,,Ideologie des russischen Imperialismus"

ist, Der zaristische Absolutismus brach

unter der Last des Imperialismus zusammen. Es bestelt aber die Hoffnung,

dal die,,umgewandelte" bolschewistische

Maclt diese Last ausbalten wird. Ur aber

eine dauerlafte Basis des Imperialismus zu

werden, mull diese Maclt selbst wieder

eine Basis in Gestalt des wiederauflebenden Kapitalismus gewinnen.

Wir wollen niclt mit Herrn Ustrijalow

uiber Prinzipien streiten. Er ist kein

Marxist, gibt dies auch ehrlich zu und wirft

Struve mit Reclt vor, dalI dieser,,aus

irgendeinem Grunde die marxistiscle Terminologie" verwendet. Das gesehielt walrscheinlich nach der Gewolnheit der Jugendialre. Bei den hoclgestelitesten Parvenus kommt es zuweilen vor, daf sie die

biirgerliclen Gesellschaftsregeln verletzen.

Herr Ustrijalow hat soiche (iblen Gewolnheiten nicht,

Au! dem Gebiete der Geschichte ist er,

konnte man sagen, ein Antimaterialist.,,Die staatliche Maclt wird in weit holierem Malle durci den Geist als durci die

Materie gesciaffen, um so melr, als der gesunde Geist sicl letzten Endes unvermeidlicl mit materiellen Macltmittein ergainzt

- sicl in Gold praigt und mit Bajonetten

umgibt."  (Zeitsclrift,,Weichenwechsel",

Heft 3, S. 14.) Was kann man denn mit,,Prinzipien" anfangen? Aber selen wir

zu, ob jenes Bild, das Ustrijalow so verlockt, o b j e k t i v moSglicl ist: eine revolutioniire Sowjetmaclt, die sici ilre Basis

aulerhaib jener Kiassen sucht, die die Revolution des Proletariats und der Bauernschaft verwirkliclit haben?

Die Geschichte kennt keine Falle solcien

Umsattelns der Maclit als einer gescilossenen O rganisati on. Jede Maclit suclit

sich iliren Generaistab aus Leuten best~irmter psfychologischer Kategorien. Der
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Jakobinerkiub hatte dem Imperium Napoleons in keiner Hinsicht von Nutzen sein

kbnnen, und ein Biindnis mit dem Erzengel

Michael wiire der Sowietregierung ebenso

wenig von Vorteil. Aber es gab Fille eines

in d~ividu ell en  Umsattelns in  der

Geschichte -   Falle, bei denen diese

oder jene hervorragende historisehe Personlichkeit aufh6rte, jener sozialen Kraft

zu dienen, die sie emporgetragen hat, und

zugunsten einer direkt entgegengesetzten

Kraft zu arbeiten begann. Aus Mangel an

einem adiiquaten Beispiel, wie es Ustrijalow braucht, begniigen wir uns mit diesem.

Wie der Leser gleich sehen wird, haben

wir natfirlich nicht die Aufgabe der Ueberzeugungen aus rein persb'nlichen, karrieristischen Zielen im Auge (Millerand,

Briand, Aleksinsky usw.). Diese haben

auf die historische Entwicklung keinerlei

Einfluf3. Wir haben nur die bedeutenden,

wirklich historischen Umwandlungen im

Sinne, weichen keinerlei persijnliche Berechnung zugrunde lag. Das Gediichtnis

bringt uns drei von diesen Beispielen in

Erinnerung -- eins aus der neueren Zeit,

die beiden anderen sind viel a"lter. Das

erste Beispiel ist der aus dem Junkertum

hervorgegangene Bismarck, der das historische Werkzeug einer gegenfeudalen

Kraft, des deutschen industriellen Kapitalismus wurde. Das zweite - ist Cromwell,

der als Fiihrer der Independenten, der revolutioniiren kleinbiirgerlichen Massen, begann und der spater, als er die Macht

eroberte, sich auf die nicht revolution"are,

mittlere, presbyterianische  Bourgeoisie

stiitzte. Das dritte geh*rt unserer Geschichte an - es ist Boris Godunow, der

von dem mittleren und kleinen Adel auf

den Thron gehoben wurde und der in den

Ietzten Jahren seiner Regierung eine breitere Basis in der Bauernschaft zu linden

hoifte.

Was ist aus allep diesen Falilen geworden? Bismarck hatte einen grof3en historischen Erfolg. Aber warum? Weil er von

dtsr jungen und irischen Kiasse, der die Zu

kunft geharte, aufgenommen worden iste

Es waire eine Analogie, wenn z. B. Lloyd

George  von der imperialistisehen englischen Bourgeoisie zu den Arbeitern gehen

und den Versuch machen wiirde, seine Regierung auf diese zu stiitzen. Es ist durchaus m6glich, daB er wenigstens zeitweilig

einen Erfolg zu verzeichnen hatte. In Sowjetruffland kann es diese Analogie nicht

geben, denn eine fortschrittlichere Kiasse

als das Proletariat gibt es nicht. Godunow

liefert das erstaunliche Beispiel, da'8 sogar

der Uebergang von einer unterdriickenden

Minderheit zu der bedriickten Mehrheit erfolgios bleiben kann. Der Bauernschaft das

geben, was sie brauchte, durfte dieser

imnerhin legitime Monarch nicht, das

konnte sich nur der revolutionare Kosakenzar Dimitry leisten. Aber seine Basis hatte Godunow dabei wirklich verloren

und stiirzte in den Abgrund. Und endlich

Cromwell, der, verglichen mit Godunow,

den entgegengesetzten Weg ging? Was ist

praktisch daraus geworden, dal3 Cromwell

den revolution a'ren unteren Schiclten den

Riicken kehrte und sich auf die nicht revolutionare,,goldene Mitte" zu stiitzen

suchte? Nur das eine, daB das Gespann

der Revolution mitsamt der Diktatur

Cromwells immer schneller den Abbang

hinabjagte und schon am anderen Tage

nach dem Tode Cromwells, ungeachtet

aller Bremsvorrrichtungen, kopfiiber in die

Tiefe stiirzte. Die auf Cromwell folgende

englische Reaktion ging so weit, wie es

sicherlich kein Zeitgenosse am naichsten

Tage nach der Hinrichtung Karls I. gedacht

hatte. Und (Herr Ustrijalow mage sich

das merken) mitsamt der revolutionairen

Diktatur stiirzte auch die,,Macht" des

Cromwellschen Staates zusammen. Das

England des Lord-Protektors imponierte

dem Kontinent, mit ibm rechnete damnals

die gral3te  Macht der Welt, Frankreichi. __I:

Dagegen wurde Karl IL, eine Art von Kljent

dieses selben Frankreichs.

Also die Parole der,,Umwandlung" 1st

ein. a-hnliche,,uaive Phantasie", und damhit.......
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verliert auch sie,,jeden praktischen Sinn",

ebenso wie die Parole der inneren Zersetzung. Sie sind einander wert. Professor

Ustrij alow, der einzige von den Weichenwechslern, bei dem wirklich alles streng

durchdacht ist, erweist sich mit seinem,,Nationalbolschewismus" als ein zuri-ekgebliebener Mensch, als ein Mensch aus

der Zeit vor 1917, der nicht versteht, daB

der Staat von demselben dialektischen

Prozef3 erfal3t ist, wie iln alle Lebenden

durchmaclen, und daB der durch die Revolution geschaffene Staat und der durch

die Revolution umgeworfene Staat durch

eine Kiuft voneinander getrennt sind.

Die revolution lre Maclt zu verwandeln,

ist ein unsinniger und zweckloser Gedanke:

viel leiclhter ist es, sich selbst

zu  verwandeln, Es wundert uns

niclt, daB der Entwicklangsprozel3 nicht

bei den,,Weichenwechslern" stehen geblieben ist und noch weitergeht. Im letzten

(hier noch nicht cingetroffenen) Heft findet

sich scion ein Brief von W. Ljwow, der

von seinem Austritt aus der Zahi der Mitglieder berichtet, und zwar aus dem

Grunde,,,weil seine politischen Ueberzeugungen" viel,,linksgerichteter sind".

(Zitiert nach den,,Letzten Neuheiten" vom

29. November.) Und recht hat diee Miljukowsche Zeitung, wenn sie subjektiv tieftraurig (und dann objektiv hoichst erfreut)

in dem Aufsatze,,An der Wende"

(30. November) konstatiert, daB die,,Moskauer Beherrscher",,die russisehe Emigration zersetzen". Ja, und wir werden

fortfahren, es zu tun. Wir haben das WeiBgardistentum (die Abspaltung von Miljukow machte den Anfang) zersetzt; ebenso

werden wir auch den,,Nationalbolschewismus" zersetzen. Die russisehe auslandiscie Intelligenz hat sici mit der Tatsacche der russisehen Revolution abgefunden: sie wird sich auch mit der Folge

dieser Tatsacie - mit dem revolutioniiren

Staat - abflnden miissen. Dieser letziere

braucit aber keine Basis zu suchen; dann

seine Basis bilden jene, die die Knecitsciaft beseitigt haben und ihre Riickkehr

nicht wollen. Alle, wenn auch noch so

komplizierten Ideologen werden an dieser

Tatsacie ebenso wenig aindern wie an dem

Gesetz der Anziehungskraft, Aber ein,,neues Leben anfangen", das wiire vielleicht mOglich, wenn man sici fest dazu

entschlosse.

M. Pokrowski.

Mi3ernle und iungersnof 1921.

Die Hungersnot, die (iber die Sowjetrepublik

hereingebrochen ist, 25 Millionen Menachen in 20

Bezirken und Gouvernements erfalt hat, ist keine

einzigartige, keine ungewo5hnliche Erscheinung in

der Geschichte Rullands.

Im Gegenteil: in RuIland ist eine Hungersnot

ebenso reguliir wie die guten Ernten nach einer

Reihe von Miflernten. Nach der grolen Milernte

im Jahre 1901 kamen auch in der Periode 1906 -1911 schlechte Erntejahre vor. 1907 steilt Tolstoi

die Frage: Wird der Bauer im Jalre 1908 hungern?

Zweifellos ereigneten sich in den Jahren 1891 bis

1921 noch weitere Miflernten, sie wurden aber von,der offizieUen Statistik nicht registriert.

Die Mif3ernte 1921 ist aufergewi'hnlich, sowohi

hinsichtlich der Gr6ii3e des erfalten Gebiets, als

auch  ihrer  zerstbirenden  Gewalt.  In  diesem

Sinne iibertrifft sie bei weitem das Jahr 1891, das

das schwerste Hungerjahr des 19. Jahrhunderts

war.

Die letzten Jahre waren gewissermal3en eine

Vorbereitung auf diesen Anschlag gegen die Getreideproduktion, den Wohistand des Bauern und

den Hauptreichtum der Sowjetrepublik. Beginnend

mit dem Jahre 1914, vollzieht sich eine regelmifige, in einem ansteigenden Tempo verlaufende

Verschlechterung  der Landwirtschaft:  Vermindebrung des Viehbestandes, Zerstojrung des landwiit
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schaftlichen Inventars, Ersatz der mfnnlichen

Arbeit durch die weibliche in den fruchtbarsten

Gebieten (wo ehemals die weibliche Arbeit nur

sehr wenig in Anwendung kam), Kriegsstiirme,

Ungewif3heit iiber den kommenden Tag, wiederholte Pliinderungen, Einquartierungen, - alles das

zusammengenommen brachte unsere Landwirtschaft

schon gegen Antang des Biirgerkrieges in eine sehr

schwere Lage.

Der Biirgerkrieg, bei dem die Armeen Tausende

von Werst durchzogen, die Wirtschaft grofer Landstriche unvermeidlich zersto-rend, war die Ursache,

dal3 den Bauern die Zeit der Erntearbeit verloren

ging; gleichzeitig damit entfalteten sich ungehindert die feindlichen Elementargewalten, deren

der russische Bauer so viele zu bekampfen hat. An

einem Ort erringt der Sand einen Sieg nach dem

anderen, mit dicker Schicht iiberzieht er die

Kulturfelder; an einem anderen werden weite, noch

vor kurzem bebaute Gebiete durch -wucherndes

Unkraut verwiistet; an einem dritten haben Heuschrecken und Feidmause alles vernicltet, was

vernichtet werden konnte; (-.n einem vierten ist eine

grof3e  Anzahl von  verha"tnismaf3ig  gut eingerichteten Wirtschaften zerstbrt worden; an einem

fiinften setzte sich eine ganze Generation von

Menschen fest, die im Krieg aufgewachsen waren

und sich an die Zerstoirung gewbihnt hatten; an

einem sechsten..  Aber wir wollen nicht fortfahren, wir sagen nur, daB man die ffur die Landwirtschaft ungiinstigen Faktoren leider bis ins

Endlose aufzaehlen kb-nnte.

Es muI3 hervorgehoben werden, daB das Jahr

1920 eine ernsthafte Warnung bedeutete: die

Ernte war unter dem Durchschnitt, wiihrend fiinf

Gouvernements als Hungergebiete erkitirt werden

muften. Fuir diese Gebiete wurde cine besondere

Kommission der Allrussiscben Zentral-Exekutive

geschaffen, die im aligemeinen mit ihrer Aufgabe

gut fertig geworden ist. Jedenfalls wurden in den

erwahnten  Hungergouvernements die Felder bebaut, und vier von ihnen bedurften im Jahre 1921

schon keiner Hilfe mehr.

Die Trockenheit von 1920 und der schneearme

Winter haben sowohi die Bevi*lkerung, als auci

die Organe der Sowjetmacht mit Besorgnis erfiillt.

DieVerlesung der ersten Friihjahrsbulletins wurde

in der Allrrussischen Zentral-Exekutive und im

Rat der Volkskommissare mit der gleichen Spanfung autgenommen wie die Berichte von den

Kriegsschaupliitzen, und der Hunger war wedex

fuir die Sowjetmacht, noch fuir die Beviilkerung etwas Unerwartetes. Bereits Mitte Juli

schiug die Sowjetregierung Alarm wegen der heranziehenden Gefahr und schuf emn Organ zu ihrer

Bek~mpfung. Indessen beeilte sich die Bev~lrkerung zu Tausenden, aus dem Hungergebiet herauszukommen, solange die warme Witterung die

MOglichkeit bot, mit eigenen Mittein das-Land zu

verlassen, oder solange es mehr oder minder leicht

war, an den Haltestellen der Dampter oder auf

den Stationen die ertorderliche Zeit bis zur Abfahrt

in gliicklichere Gebiete abzuwarten.

Die ersten MaBnahmen der,,Zentral-Kommission

zur Abhilfe der Hungersnot" richteten sich auf die

Feststellung wenigstens des anniihernden Umfangs

der ganzen Hungersnot und des Grades ihrer Einwirkung auf die einzelnen 'Rayons. Zu diesem

Zweck entsandte die Allrussische Zentral-Exekutive einige Expeditionen, waihrend die Zentral.

Kommission der Allrussischen Exekutive die Arbeit

der Versorgung der von der Not betroffenen Gebiete mit Winteraussaat aufnahm.

Die groBfte Schwierigkeit bestand darin, daB bis

zur nfchsten Aussaat kaum  ein Monat blieb; in

diesem kurzen Zeitraum mi43te das Korn von den

Feldern eingebracht, auf dem Wege der Naturalsteuer und anderer Erhebungen von den Bauern

eingesammelt, verladen, an Ort und Stelle geschafft

und unter die Hungernden verteilt werden, - eine

auf den ersten Blick fast unausfiihrbare Aufgabe.

Mir scheint dennoch, daB wir mit dieser Arbeit

wirklich  gut fertig  geworden  sind.  Insgesamt

wurden an Wintersaaten 12 144 593 Pud versandt,

von weichen 10832 178 Pud auf einer Fla-che von

36250000 Desjatinen zur Aussaat gelangten, was

fast 62 Proz. des Wirtschaftsplans des landwirtschattlichen Kommissariats und 75 Proz. der Aussaat des Jahres 1920 ausmachte. Wenn man ip

Betracht zieht, daf die aus eigenen Mittein von

den Bauern bewerkstelligte Aussaat einen sehr unbedeutenden Prozentsatz bildete, so wird man von

dem Umfang der ffur die Winteraussaat bestimmten

Hilteleistung bis zu einem gewissen Grade befriedigt sein kbnnen, besonders in Anbetracht der

schweren Arbeitsverhgaltnisse.

Die Saatkampagne setzte im August ein und

dauerte bis Antang Oktober. Parallel damit verlief

die Organisation der Hilfskommissionen sowohl in

den Hungergebieten, als auch in denen mit gfinstiger Ernte.  Nach Beendigung der Saataktion

machte sich die Zentral-Hiltskommission an die

Aufbringung der Sommersaaten. Laut Erklarung

des landwirtschaftlichen Kommissariats sind davon

nicht weniger als 33 Millionen Pud erforderlich,

w"hrend die Regierung mit der Moglichkeit rechnet,

25 Millionen Pud zu liefern. Ich persiinlich bin

der Meinung, daB man wohl kaum     hoffen dart,

mehr als 15 Millionen Pud zu erhalten; das ist jene

Menge, die von der Regierung im allrussischen

Wirtschaftsplan vorgesehen ist; die (ibrigen

10 Millionen Pud sind unter dem stuirksters Druck

der Hilfskommission und des landwirtschaftliche~i

Kommissariats zugestanden worden. Ich bezweifle

nicht im geringsten den Wunsch der Regierung, die

gauze Aussaat voll zu liefero, aber der Ejugarng
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der Natuialsteuer verliuft verhailtnism&Blig langsam,

und es ist anzunehmen, dafl sie nicht voll aufzubringen 'sein wird. Aber wie dem  auch sei: es

kann kein Zweifel dariiber bestehen, daB nile MaBlnahmen fuOr die Versorgung der hungernden Bevtlkerung von uns unternommen werden, und nur

der rMangel an Ressourcen kann die Menge des

an die Hungernden zu liefernden Getreides einschrinken.

Was die staatliche Versorgung der hungernden

Rayons mit Lebensmitteln anbelangt, so rechnet

der Plan mit 24 Millionen Pud im Jahr, d. h. im

Durchschnitt mit 2 Millionen Pud im Monat.

Die tatsachliche Versorgung kommt in den folgenden Zahlen zum Ausdruck: Juli 0, August

399 500 Pud, September 1288 500 Pud, Oktober

2 388 500 Pud, in den ersten zehn Tagen des Novembers 2 152 000 Pud.. Die erh6hten Mengen der

beiden letzten Monate decken den Ausfall f ur

Juli, August und September.

Die staatliche Versorgung bietet den Hungernden aber nur eine sehr geringe Hilfe. Sie ist

hauptsaichlich fuir die Armee, fuir die Arbeiter der

staatlichen Betriebe und fulr die Angesteliten der

Sowjetbeh~rden bestimmt. Was die Beviilkerung

anbelangt, so erhalten nur die Kinderheime, die unheuer uiberfuiilt sind, die natigen Lebensmittel vom

Staate. Im Staatsbudget ist die Lebeasmittelnorm

der Kinderrationen von 110000 auf 160000 Rationen erhbiht worden. Diese neuen 50000 Rationen

Ihaben wir um einen hohen Preis erhalten: wir

multen die Kinder der giinstigeren Gouvernements

von der staatlichen Lebeusmittelversorgung ausschliefen. Es versteht sich von selbst, dal das

Volksaufklarungskommissariat  nur  infolge eines

energischen Drucks der Hilfskommission seine Zustimmung dazu erteilte. Diese Einschra~nkung der

Lebensmittelversorgung in den von der Ernte beguinstigten Gouvernements zerstoirt dort die vom

Aufkliarungskommissariat bereits geleistete Arbeit.

Selbstverstindlich entfaillt auf die Bauern selbst

aus diesem a&uflerst beschrainkten Staatsfonds nur

ein sehr unbedeutender Prozentsatz, sei es in Form

einer Ration fU"r das arbeitende Mitglied der

Familie oder fuir das Kind, das das Gliick hat, in

ein Kinderheim aufgenommen zu werden; das sind

natirlich Ausnabmeldile, soicher Bauern gibt es

wenige. Nichtsdestoweniger bildet die Zufuhr von

2 Millionen Pud Getreide, die aus anderen Gebletn hingeschafft worden sind, im groBen und

ganien eine wichtige Unterstiitzung der BevblkeAn Kartotfein z. B. wurden 4090900 Pud geIliefert, davon 600 000 von der Zentralgenossensebaft, das fibrige vom Lebenamittelkommissariat.

Man_-Y~n   hoffte, ejac weit gir8Bee  Menge  in  das

l~_:-  Hiungergebiet zu bringen, aber der frflhe Frost in

det:I-ii~ n  Jabs. zwang~urr Eiuadllung des Arbeit.

Die im Dezember abgehaltene Konferenz der

Gouvernements - Hilfskommissionen beschloB indessen, die Lieferung der Kartoffein an die Hungernden fortzusetzen, auch auch auf die Gefahr hin,

daB sie erfrieren soliten.

Fuir die Verpflegung der hungernden Bevolkerung, d. h. ffdr die sogenannte bffentliche Verpflegung, lieferte der Staat nach dem Plane

12 Millionen Pud Getreidefriichte, weiche folgendermalen verteilt werden soliten:

im Oktober  500 000 Pers. 75 Proz. Kinder 25 Proz. Erwachs.,,November 1000 000,, 75,,  to  25

Dezember, 1500 000,, 75,,o,,  25 to    f

Januar  2 500 000,, 60,, it    40of    i

to Februar  3 000 000 to  50,, t i 50o

to Mirz   3 250 000 it  46,, t o  54,,tApril  3 250 000,, 46,, if  54

to Mai    3 000 000,,  50,, t,  50 to i

Juni    2250000 to 65,,,o      35

Insgesamt 20 250 000 Monatsrationen,

Im Verhiiltnis zu der gesamten hungernden Bevolkerung ist der Prozentsatz der verpflegten Kinder

17 Proz., der der Erwachsenen 10 Proz. Die Geringfiigigkeit dieser Hilfe springt in die Augen, und

nur die absolute Unmbiglichkeit, sie zu vergrBl3ern,

zwingt uns, es dabei bewenden zu lassen. Die

Hilfe ist nicht nur ffur den niedrigen Prozentsatz

der Menge derjenigen, denen sie zuteil wird, ungeniigend, sondern auch im Sinne der geringen

Nuhrkraft der Rationen: sie kommt 930 Kalorien

fu"r Kinder und 900 fuer Erwachsene gleich. (Die

Norm betrdigt ungefiihr 3000 Kalorien pro Person.)

Die Evakuation der Hungernden hat bisher folgenden Umfang angenommen: Im November sind

530000 Personen aus den Hungergebieten evakuiert

worden. Am meisten aus der tatarischen Republik - 191878; weiter aus dem Gouvernement

Simbirsk 98849, aus dem Gouvernement Ssaratow

82 248 Personen. Natiirlich schliefen diese Zablen

diejenigen Personen niclt mit ein, die auf eigenea

Risiko ausgewandert sind; deren Zahi ist meiner

Ansicht nach nicht geringer als die angefifhrte.

Der Hunger hat also iiber eine Million Menschen

gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Darunter

befindet sich fibrigens auch ein gewisser Prozentsatz von Fliichtlingen des imperialistischen Krieges,

die in den Jahren 1918/19 durch den Hunger aus

den noerdlichen Gouvernements vertrieben worden

waren. Aber zweifellos sind die meisten Ausgewanderten hungernde Bauern.

Die begonnenen b-ffentlichen Arbeiten werden

kaum eine weitere Entwicklung erfahren, denn in

d er H1auptsache sin d es Meliorations arbeiten, also

Erdarbeiten, die sich im Winter nicht durchfiihren

lassen: sie erfordern eine ernsthafte Vorbereitung.

Aber wie dem auch sei, nile Produktionskomomissa-~

niate erhahen von Monat zu Monat ihre Knedite,

bestrebt, durch die Organisation von verschiedenen

Produktionen die niatenieen Fonda des Hunger.
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gebiete zu erhohen. Eine Anhiufung von Zahien

vermeidend, machte ich lediglich Angaben fiber

den Eingang der Geldeummen in die Hungergebiete

machen: Juli 56600 Millionen Rubel, August

92100 Millionen Rubel, September 159700 Millionen Rubel, Oktober 225800 Millionen Rubel, November 435285 Millionen Rubel.

Die Zentrale Hilfskommission ist nicht allein

bestrebt, gewisse materielle Mittel in die vom

Hunger betroffenen Rayons zu schaffen zur Durchfiihrung von Staatsauftraigen, sondern sie erteilt

auch aus eigenen Mittein Kredite zur Schaffung

eines Betriebsfonds ffur die hungernden Kleinindustriellen.

Bei der Hilfsaktion im hungernden Wolgagebiet

hat unsere Rote Armee einen besonders ehrenvollen

Platz eingenommen. Die Beteiligung der Roten

Armee machte sich schon in den ersten Tagen der

Entstehung der bffentlichen Hilfsorgane bemerkbar;

am 4. September aber wurde beim Militarischen

Revolutionfren Rat eine Zentralkommission ffir die

Abhilfe der Hungersnot organisiert, die die friiher

entstandenen militirischen Hilfskommissionen vereinigte und einen weiteren Anstol gab zur Entwicklung einer Massenarbeit in der Armee ffur die

Hungernden.

Nach den unvollstaindigen Berichten sind bis

zum 1. November von den militiarischen Hilfskommissionen insgesamt 4000 Millionen Rubel, viele

verschiedene Gegenstfinde, darunter goldene und

silberne, die sich einstweilen schwer einschlitzen

lassen, und 360000 Pud Getreideprodukte einge.

sammelt worden. Die Rote Armee, die im Laufe

von vier Jahren unser Vaterland mit der Waffe in

der Hand verteidigte, beweist jetzt im schweren

Notjahr von neuem ihre grenzenlose Bereitschaft,

dem Volke zu dienen.

Die Zentrale Hilfskommission sah seit den

ersten Tagen ihrer Taitigkeit ein, daB die Sowjetregierung allein, selbst bei auuBerster Anstrengung

aller Krifte, sogar das Minimum der Bedtirfnisse

der hungernden Bevolkerung nicht befriedigen

konnte. Daher suchte sie gleich vom Anfang an

die breiten Bauernmassen, die Arbeiter und die

anderen Schichten der Bevolkerung zur Teilnahme

am Feldzug fMr die Hungeraden heranzuziehen. Wir

waren bestrebt, nicht nur die Initiative der Massen

der R. S. F. S. R. zu verwerten, sondern wir hofften auch auf eine Hilfe von seiten der Arbeiter

und ehrlichen Buirger der anderen LUnder. Unsere

Hoffnungen wurden bis zu einem gewissen Grade

erf~illt: am ersten November erhielten his zu

500 000 Kinder eine Erg~inzungsverpflegung von

seiten der ausllndischen Organisationen. Besonders

bemerkbar machte sich die Hilfe der amerikanischen Hilfsaktion, der deutschen Kommunisten, der

englischen Qufiker und des Roten Kreuzesr von

Deutschland, Schweden und der Tschechoslowakei.

Die Zahi dieser Organisationen nimmt zn, und man

kann annehmen, daB ihre Titigkeit eine wesentliche Unterstustzung der Hilfsaktion bilden wird.

Uebrigens fillt die von anderen Lindern erteilte

Ergiinzungsverpflegung auch  uns nicht in  den

SchoI, denn alle Transportausgaben und die gesamte Organisation der Arbeit am Platze selbst hat

die Sowjetregierung zu leisten. So ist z. B. in dem

mit den Amerikanern abgeschlossenen Vertrag die

Bedingung enthalten, daI3 jede den Hungeraden

itbermittelte Kalorie zur Hsilfte von der Sowjetregierung oder von der ortlichen Hilfskommission

aus den in Rufland eingesammelten Mittein bezahit wird.

Die aus den inneren Quellen der R. S. F. S. R.

geschoipfte Hilfe dehnt sich mit jedem Tage mehr

aus, umfaBt immer neue Gebiete und vertieft sich,

wo die Arbeit schon friiher begonnen hat. Bis

zum 25. November sind insgesamt ca. 26 Milliarden

Rubel eingesammelt worden. Parallel mit der

Sammiung von Geldspenden verliduft die Einsammlung von Lebensmitteln. Soweit wir jetzt darfiber

urteilen k6onnen, wachsen die Gesamtsummen der

eingehenden Produkte schnell an.

Es mul bemerkt werden, daB, waihrend die

einen Gouvernements bereits mit voller Anspannung mitarbeiten, die anderen erst an die Arbeit

herantreten. So hat z. B. das Gouvernement Kursk

160000 Pud bereits geliefert, und die Berichte besagen, daf3 bei der Kursker Hilfskommission

weitere 300 000 Pud auf Waggons warten; aus einer

Reihe von Gouvernements sind die Berichte noch

nicht eingetroffen, aber es kann kein Zweifel dariiber bestehen, daB3 die dort gesammelten Vorrite,

mindestens nach Zehntausenden von Pud berechnet

werden k6nnen; solche Vorraite werden unter

anderem auch im Gouvernement Altaj sein, das im

vorigen Jahre dreil3ig Millionen Pud Naturalsteuer

abgeliefert hat.

Die Mengen   der Einginge  waren   folgende:

August/September: 286209 Pud Getreide, sonstige

Produkte 327 175 Pud; Qktober: Getreide 409 387,

andere Produkte 489235; November: 577826 Pud

Getreide, andere Produkte 178806. Insgesamt also

fiber 2 Millionen Pud. Diese Mengen gingen bis

Ende November ein. Sie haben die Mffentlichen

Spenden der Hungerjahre 1891/92 weit fiberschritten. Besonders groB sind sie im Verhgltnis

zum Wohlstand der Spendenden. Unter den

Bauernmassen mull eine riesenhafte Arbeit geleistet

nrerden. Von unseren Arbeitern spreche ich nicht;

solche Arbeiter gibt es nicht auf der ganzen Welt;sie haben die Last der Revolution auf ibren

Schultern getragen; die Opfer, die sie selbat rund,II

ihre Familien brachten, oft zum  Hungern ver..-,~

urteilt, kiinnen nicht ermessen werden. Di)e Bauernmasrsen aber sind seit jeher daran gew~lhnt, fiber.

haupt ekeiner Regierung zu vertrauen; im vorl*.s#
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Jahre hatten sic die Zwangsumlage zu leisten, in

diesem - die Naturalsteuer; sie haben jetzt keine

alten  Vorraite mehr.  Freiwillig sammein  die

Sauern das Getreide zugunsten der Hungernden

ein, sie bringen es selbst in die hungernden Gebiete und veranstalten dort unter den Hungernden

Volksversammlungen.

Es werden wohi kaum irgendwo in der Welt

mehr unorthographische und unliterarische Resolutionen verfalt als auf den Meetings in den

baschkirischen oder tatarischen Dbjrfern, die von den

mit Getreidespenden ankommenden alten Bauern

aus Kursk oder Twerj veranstaltet werden. Ich

hatte das Gliick, diese Resolutionen zu lesen; ihr

Inhalt ist schwer zu verstehen, aber in ilinen sind

Worte, mit denen die Tschuwaschen sagen wollen,,,dafl sic niemals vergessen werden,

daI weit vom Norden her ebensoiche Bauern wie

sic selbst ihnen zu Hilfe gekommen sind," und -,,wenn Euch etwas zustbf3t, so werden wir Euch auch

heifen". Mir scheint, daB die Liebe zurn Nachsten,

zu dem Menschen, der am Abgrund steht, die Liebe

des Menschen zum Menschen kaum anderswo

schbiner zum Ausdruck kommt. Die Hilfskommission

der Allrussischen Zentral-Exekutive ist bestrebt,

diese bei der wechselseitigen Hilfe entstehenden

edlen Gefiihle zu verwerten und zu festigen.

Vor der Hilfskomrission breitete sich die ganze

ungeheure Not aus, die Millionen von Menschen

unertraigliches Leid bringt. Ihre Arbeit verliiuft

unter unbeschreiblich schwierigen Verha"ltnissen,

unter allgemeinem Verfall und volikommener Verarmung des Landes; aber ur so angespannter, ur

so hartnickiger muf sic sein, ur so mehr muf3 sich

ihr Tempo von Tag zu Tag steigern, besonders in

den Hungergebieten selbst.

Am 2. Dezember tagte die Allrussische Konferenz der Gouvernements-, Kreis-, Bezirks- und

militairischen Hilfskommissionen und die Kommissionen der autonomen und fbderativen Republiken. Auf dieser Konferenz begegneten sich die

Vertreter der notleidenden Gebiete und der Gouvernements mit guter Ernte zur Beratung des weiteren Planes und der Koordinierung der Arbeit der

Sowjets im Kampfe gegen den Hunger. Die Konferenz hatte ein sehr bescheidenes, unauffalliges Aussehen. Die zusammengekommenen Delegierten, Arbeiter aus 'den einzelnen Orten, wollten eine Bewertung ihrer praktischen Bemiihungen im Kampfe

gegen den Hunger erhalten; sie wollten die Erfahrung der Kollektivarbeit ffur die Sache verwerten.

Die in Beschliissen fixierte Arbeit der Konferenz

wird ffur die Arbeiter in den Hungergebieten ein

weiterer Antrieb sein. Die IX, Allrussische Sowjetkonferenz aber wird die Arbeiter- und Bauernmassen zu reuen Anstrengungen im Kampfe gegen

den Hunger anspornen.

Wir zweifeln keinen Augenblick daran, dal3 das

Echo soich eines Aufrufs eine neue Welle, ein

neuer Zustrom von materiellen Mitteln sein wird,

nicht nur von seiten der russischen Arbeiter und

Bauern, - sondern auch von seiten der breiten

Schichten des internationalen Proletariats,

14. Dezember 1Q21.

M. Kalinin.

1esulacfe

der neuen b5konomisc3en Polifik

Sorvjefruf3lands.

Die Schwenkung zur neuen 6konomischen Politik ist von der R. K. P. auf dem

ParteikongreB im Marz 1921 vorgenommel

worden. Die Veranderung der Politil

machte sich sofort nur auf dem Gebiete

des Handels bemerkbar, insofern als die

Zulassung des freien Handels sofort eine

Vergrof3erung der Aufnahmefiihigkeit des

freien Marktes, einen Zustrom von Warenwerten hervorrief, die bisher versteckt

waren, und letzten Endes spiegelte sich das

alles in den Preisen und im Rubelkurs

wider, dessen Sinken sich fiir einige Zeit

verlangsamte und in den ersten Wochen in

manchen Gegenden sogar vollstaindig aufhbirte. Die Ersetzung des Umlageverfahrens durch die Produktensteuer iibte sofort

einen Einfluf3 auf die politische Stimmung

der Bauernschaft aus, indem sie in das

Dorf Beruhigung hineintrug, wiihrend sie

auf die Bauernwirtschaft in den ersten

Monaten nur in sehr geringem Maf~e und

nur dadurch einwirken konnte, dal3 sie bis

zu einem gewissen Grade zweifellos zur

Vergr"Blerung der Saatfluiche beitrug. Der

politische Einful3 des Ueberganges zur
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neuen Politik war ein schneller und starker

und erstreckte sich iiberhaupt auf alle Bevblkerungsschichten. Da in cesem Artikel

aber nur von den 6konomischen Bilanzen

des neuen Kurses die Rede sein wird, sc

lasse ich diese Seite der Frage unberiicksichtigt, Einen ernsthaften Einfluf3 auf die

ganze Oekonomik des Landes hat jedoch

der Uebergang zur neuen Politik erst bedeutend spaiter ausgeiibt, Es wird kein

Fehier sein, zu behaupten, daB an der

ganzen Wirtschaftsfront der Umbau erst

im Sommer und im Herbst 1921 begann.

Fu"r die Bilanzziehung steht uns darum

nur eine sehr kurze Zeitspanne, allerhbchstens ftinf bis sechs Monate, zur Verhiigung.

Aber selbst f fir diese Zeitspanne haben sich

die Tatsachen in alien Wirtschaftszweigen

in soicher Menge angesammelt, daI3 bereits

vorhiufige  Bilanzen  gezogen   werden

konnen.

Ehe ich zu diesen Bilanzen fibergehe,

halte ich es f Ur notwendig, einige Bemerkungen fiber jenen Typus unserer Wirtschaft zu machen, von dem man nicht gerade sagen kann, dal3 er wiihrend des

Biirgerkrieges entstanden ist, sondern der

einfach wahrend desselben deutliche Umrisse angenommen hat, sowie auch iiber

jenen Typus, der gegenwairtig entsteht,

Man kann nicht gerade sagen, daB3 es

Ieicht waire, eine soiche Charakteristik,

besonders fuir die Periode der neuen

6konomischen Politik, zu geben. Wenn

unsere neue politische Struktur mit voller

Bestimmtheit als Diktatur des Proletariats

in einem bijuerlichen Lande charakterisiert

werden kann - und diese Charakteristik

bleibt im grof3en und ganzen auch fu"r die

Periode des Biirgerkrieges und fair die

Nachkriegsperiode richtig -, so gibt es fuir

die Charakteristik der bjkonomischen

Struktur fuir die vorhergehende und fuir

die jetzige Periode in der sozialistisehen

und fiberhaupt in der 6jkonomischen Literatur keinen fertigen Terminus. Wir stehen

hier vor soichen Neubildungen, die es nicht

nur. in der Geschichte nicht real gegeben

hat, sondern die auch in ihren konkreten

Umrissen noch nicht theoretisch vorweggenommen sind. Wenn in bezug auf die

wirtschaftlichen Umrisse der Kriegsperiode

diese Aufgabe leichter ist, weil es sich

hauptsiichlich urn die Vergangenheit handelt, so ist dies in bezug auf die neue

Periode, in der -alles sich erst formt, alles

umgebaut wird, alles sich im Werden befindet, die wirtschaftlichen Gewebe noch

weich wie Wachs sind, eine aufjerordentlich schwere AulgabeI

Die  Hauptzuige   des  wirtschaftlichen

Organismus Sowj etruBlands in der Kriegsperiode lassen sich auf folgendes reduzieren. Die ganze Grof- und Mittelindustrie, alle nicht aufgeteilten grof3en und

mittleren Giiter befinden sich in den Handen des Arbeiterstaates. Der ganze kapitalistische Ueberbau fiber die kleinbfirgerliche Basis des Landes ist zu einem sozialistischen Ueberbau geworden, vorausgesetzt, daI3 man unter Sozialisierung nur die

Vergesellschaftung der Produktionsmittel

versteht, Wenn man unter sozialistiseher

Produktion die Kollektivproduktion nicht

zu Profitzwecken, sondern fuir die planmaiOBige Verteilung durch den Arbeiterstaat

versteht, so haben wir sowohi eine sozialistische Produktion als auch eine sozialistische Verteilung in aiul3erst primitiven,

groben Formen innerhaib eines sozialistischen Kreises gehabt. Aber das ist noch

nicht alles.  Der charakteristischste Zug

unserer Wirtschaft in der Kriegsperiode

war der Versuch des Proletariats, auch der

Kleinbauernschaft   s e i n e  Verteilungsmethoden zu diktieren. Diesen Weg betrat die Sowjetmacht mit Notwendigkeit.

Bei dem ungeheuren Bedarf von Stadt und

Armee an Produkten der Landwirtschaft,

bei der Unmiglichkeit, diese auf dem Wege

des Handels zwischen Stadt und Dorf zu

erhalten, infolge der unvermeidlichen

Passivitift der Handelsbilanz der Stadt im

Vergleich zum Dorf, infolge der Zerruittung

der Industrie und bei der Unmiiglichkeit,

die ubitigen Ressourcen mittels- der sinkren

iN ~
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ýden Valuta zu beschaffen, mul3te der proletarische Staat die zwangsweise Herausbolung der Ueberschiisse der landwirtschaitlichen Produktion aus dem Dorfe einfiiren, wobei fuir die Erzielung von Vorriten oftmals nicht nur die Ueberschiisse

verwendet werden mul3ten, sondern auch

Abzu"ge an dem Fonds des'unmittelbaren

bauerlichen Konsums gemacht werden

muften. Das Umlageverfalren war keine

sozialistische Methode der Brotverteilung

im Lande im eigentlichen Sinne des

Wortes, aber es huitte sich zu einer sozia

listiachen Verteilung unter dem Proletariat

und  der Bauernschaft   entwickeln

koinnen, wean die Stadt die materiellen

Voraussetzungen hierfu"r gehabt haltte, d. h.

wenn die Stadt f ur das Bauernbrot eine

Aequivalenzmenge an Produkten der Industrie in allerkuirzester Zeit haltte liefern

ko"nnen.

Das konnte nicht stattfinden, Andererseits hatte sich die Verteilung der Produkte der Stadt im Dorfe an den kleinbiirgerlichen  Wirtschaftstypus  anpassen

mussen, d. h. jeder Landwirt haitte durch

Kooperation umsomehr erhalten miissen,

je mehr Getreide er abgeliefert hat. Das

war auch niclt der Fall. Es fand aber eine

Umlage statt olne aiquivalenten Warentransport aus den Stadt ins Dorf, wobei

jene wenigen Wanen, die dorthin transportient wurden, ausgleichend venteilt wurden.

Das Umlageverfahren blieb in seinem Anfangsstudium eine in bezug auf die Entwicklung der kleinbu"rgerlichen Wirtschaft

auBerordentlich harte und schaidliche Natunalsteuer. Es konnte sich nicht zu einer

sozialistischen Verteilung entwickeln -

infolge unsener Armut, der Zerriittung den

Industrie, der Verzbgerung der proletanischen WCeltrevolution. Die letztere

hatte, wean sie unsenem Proletariat in

den Jahren 1918, 1919 und 1920 zu Hilfe

g Iekommen ware, die Situation von Gru~nd

Pl  auf venandern kannen und haitte uns ge~~- stattet, auf der eingenommenen Position.: ~-den Zwangsverteilung den landwirtschaft

lichen Produkte festen FuB zu fassen, indem sie die materielle Mb3glichkeit gegeben

haitte, diese  Zwangsventeilung  fUn  die

Bauernschaft in Form -der Kooperativverteilung zu einer freiwilligen und annehmbaren zu machen.

Win muBten diese Position aufgeben und

uns auf die Marktventeilung zurugckziehen,

die vorlijufig durch die in ihren Ausmai3en

gemaf3igte Produktensteuer und Planwirtschaft in den Sphare der staatlichen Industrie abgeschwaikht wird. Gerade in diesem

Punkte liegt der radikale Unterschied der

alten bkonomischen Politik von der neuen,

gerade mit diesen Schwenkung ist die organisatorische Umgestaltung auch der ganzen

sozialistiscien, Industrie verbunden.

Den Unterschied besteht nicht darin, daB

wir von den nationalisierten Unternehmen

einen groBen Teil den mittlenen Unternehmen an private Untennehiner oder

Artels verpachtet haben, sondern danin,

diaB, der proletarische Staat gezwungen ist,

zu der Bauernschaft in ein Verhailtnis von

Kauf und Verkauf auf dem Markte einzutreten und durch Venkauf eines Teiles

seiner Produktion den ihm feilenden Teil

der  landwirtschaftlichen  Produkte  zu

kaufen. Fruher versuciten wir, auf der

Grundlage   der  sozialistischen  GroI3 -und Mittel p r o d uk t i o n, die Kleinwirtschaft der sozialistiscien V e r t e i 1 u n g

unterzuordnen. Heute sind win umgekehrt

gezwungen, die sozialistische Produktion

den Fordenungen der kleinbiirgenlichen

Waren-Geld-Verteilung  gema 3  urzugestalten. Von der Offensive gegen die Kleinproduktion sind wir zur Defensive und zur

Vonbereitung einer neuen Offensive auf

einer anderen Grundlage uibengegangen, auf

der Grundlage der Marktverteilung (neben

den Produktensteuer), des Marktkampfes

den staatlichen Gnol~pnoduktion gegen die

Kleinpnoduktioni.

Selbstvenstandlich kann, unsene GroBlindustnie urn Kampfe auf einer solchen

Arena und imit solchen Waffen nun dann

Erfolg haben, wean sie sich umgestaltet,
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wenn sie die nbtige Beweglichkeit erwirbt,

wenn die Formen ihrer Wechselbeziehungen

zum Staate in wesentlicher Weise veriindert

werden.

Die Entwicklung der Produktivkriifte

einer Industrie, die auf der sozialistischen

Verteilung oder einer soichen vom sozialistischen Typus und der Entwicklung der

Produktivkraifte der Industrie basiert, die

sich ganz oder teilweise auf den Markt

stiitzt, fordert ganz andere Organisationsformen. Unsere Volkswirtschaftler brauchten diese Formen nicht erst zu erfinden, sie

nahmen die hbichste Form der Organisation

der Industrie auf der Grundlage des Marktes, die der Kapitalismus erreicht hat,

nimlich das System der Trustorganisation.

Wenn man die einzelnen Unternehmen,

die sich in den Hainden der lokalen Organe

der Sowjetmacht befinden, oder die Unternehmen des Obersten Volkswirtschaftsrats,

die sich trustieren lassen, nicht mitrechnet,

wenn mati die Hauptmasse der staatlichen

Unternehmen betrachtet, so sieht man, daB3

sie sich heute zu einem System staatlicher

sozialistischer Trusts organisiert haben.

Unsere staatliche Industrie schlieflt in sich

gleichzeitig die Elemente des sozialistisehen

und die Elemente des kapitalistischen Wirtschaftstypus ein, Die Grundelemente des

Sozialismus sind: die Vergesellschaiftung

der Produktions- und Transportmittel in

den Hiinden des Arbeiterstaates, der staatliche Wirtschaftsplan, dank dem durch Entfaltung der einzelnen Produktionszweige

die Produktivitiit gesteigert wird, die staatliche Versorgung der Arbeiter und Angesteliten mit Gebrauchsprodukten nach

einem bestimmten Plane, der mit dem

Produktionsplan in Uebereinstimmung gebracht ist (im Jahre 1921-22 wurden ann@hernd  4 Millionen Personen staatlich

versorgt), die Versorgu~ng der Industrie mit

Produktionsmitteln, Heizmitteln und einem

gro~en Teil der Rohstoffe aus den Ressourcen des sozialistischen Staates durch

innere Umverteilung und Normierung der

Arbeitslbhne unter Mitwirkung der Ge

werkschaften auf Grund eines Fonds aus

Budgetmittein in H-he von 50-60 Prozent

der Produkte und Gesamtausgaben    des

Budgets, Die kapitalistisehen Elemente sind

folgende: 1, Voile Arbeit der einen staatlichen Un2ernehmen und teilweise Arbeit

der anderen f Ur den freien Markt und die

Notwendigkeit f ur alle Unternehmen ohne

Ausnahmen, fUir Einkiiufe den freien Markt

zu benutzen, selbst wenn fu"r einige Gruppen

diese Benutzung ganz kleinen und zufijlligen Charakter triigt; 2I die jetzt eingefiihrten Verrechnungen zwischen den staatlichen Unternehmen und dem Staate selbst

und seinen Unternehmen in Geldform, w&bei aller Grund vorliegt anzunelmen, daB

diese Verrechnungsform trotz des Schwankens unserer Valuta zu der herrschenden

werden wird; 3, die ersten und vollstaindig.

erfoigreichen Versuche des staatlichen

Engroshandels und der Ausnutzung der

Kooperation zum Zwecke der Marktverteilung neben den alten Formen der

Naturalversorgung der Arbeiter und Angesteliten; 4o der Uebergang des Staates von

der Rolle eines Organisators der Produktion zur Rolle eines Verpachters des vorhiufig f Ur die Exploitation ungeeigneten

Teiles der mittleren Unternehmen, die in

der Mehrzahl der Fdrflle die Pacht in Form

von 8-10 Prozent der Gesamtproduktion

in Abzug bringen. Die anderen, weniger

wichtigen ZUige sowohl des sozialistischen

als auch des kapitallistischen Typus in der

staatlichen Industrie behandle ich hier

aus Mangel an Platz nicht.

Auf Grund des Gesagten kann man versuchen, eine Charakteristik jenes Wirtschaftstypus zu geben, der jetzt in unserer

Industrie entsteht und fu-r den die marxistische Literatur keine fertigen Bezeichr*

nungen hat. u& ganzen Wirtschaftsleben

Rufilands existieren und bestehen nebeneinander fast alle Wirtschaftsformen, die--:l

tiberhaupt denkbar sind, und in dieser

H~insicht  stelit RuBland  emn Museum  I:lr:anschaulicher  Lehrmittel  aus der Ge-~l:9

schichte des bikonomischen Lebens dar
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Q    Wr haben: 1. Den Typus der patriarchalnaturalen Wirtschaft, bei den Nomaden

und teilweise im Norden; 2. die kleinbilrgerliche Geld-Waren-Wirtschaft; 3. den

Handels- und Produktionskapitalismus in

Form  privater Unternehmen mit Lohnarbeit, in der Stadt und hier und da in den

Randgebieten im Dorfe; 4. den staatlichen

und kooperativen Kapitalismus, wobei der

staatliche Kapitalismus, wenn man hiertnter ein Verwachsen des proletarischen

-Staates mit einem Teil der kapitalistischen

Unternehmen mehr in Projekten als in der

Wirklichkeit versteht; 5. den Sozialismus,

wenn man als sozialistisehe Wirtschaft die

Trusts des Arbeiterstaates betrachtet, die

innerhaib der Grenzen des Staatsplanes

und 'eilweise innerhaib der Grenzen der.Marktverteilung arbeiten. Wenn wir nur

die staatliche Wirtschaft charakterisieren

wollen, so kann man es mit gleichem

Rechte  auch   als  waren-sozialistische

Wirtschaft oder als sozialistische Warenwirtschaft bezeichnen, Wenn wir Kommunisten vereinbart haben, als Sozialismus

das Uebergangsstadium vom Kapitalismus

zum Kommunismus zu bezeichnen, insofern 'als tnter dem Sozialismus noch

Klassen erhalten bleiben (obgleich nur die

zwei Kiassen der Arbeiter und der seibstandigen Kleinproduzenten), der Staat

erhalten bleibt und das Verteilungssystem

dem Prinzip entspricht: einem jeden nach

semen Beduirfnissen, einem  jeden nach

semen Fiahigkeiten, so kann man auf jeden

Fall den Typus der heutigen Staatswirtschaft in Sowjetrul3land als Uebergang

vom  Kapitalismus zum  Sozialismus bezeichnen. Bestenfalls ist' dies eine der

prinitivsten  und  zur ic kgebliebensten, Formen der sozialistischen Wirtschaft, die

ge::niitigt ist, ihren Praduktionsplan teil~~r:-weise,  und vielleicht rBrijtenteils  durch

~~_~:Aultnutzung  des freien Marktes zu verw;:; --lrklichen, die genatigt ist, den Vertei~ kngsrozel3 sagar innerhaib des soziaL    ~tshen    Kreises in Papiergeldf arm  zu

hiillen, die sich den Kleinproduzenten

durch den Markt unterordnen mul3 und

den Mehrwert aus der Kleinproduktion nur

teilweise in Naturalform, gr"Bltenteils aber

in Form des Handeisprofits beim Verkaufe

ihrer Produktion, in Form von Geldsteuern

und in Form einer barbarischen Steuer

durch Emission von Papiergeld erhiilt.

Aber bei aller Zuriickgebliebenheit

unseres Typts der sozialistischen Industrie, bei der nur der Kopf in der

reinen und kiaren Atmosphuire sozialistischer Registrierung und planmaidlger

Leitung atmet, waihrend die Fiif3e und der

Rumpf in den Sumpf des freien Marktes

versenkt sind, hat diese Industrie einen

grof3en Vorzug vor der Industrie der

Kriegsperiode. Dieser Vorzug besteht in

folgendem:

In der Periode des sogenannten Kriegskommunismus sind wir ziemlich weit auf

dem Gebiete der sozialistischen Produktions- und Verteilungsform vorgeschritten,

auf dem Gebiete der Entwicklung der Produktivkra'fte der Wirtschaft dagegen stand

es bei tns ganz faul. Die Zentralisation der

Verwaltung der Staatswirtschaft diente

nicht so sehr Produktionszwecken, als daB

sie ein Prodtkt unserer Armut war und der

Registrierung und (vor allem f Ur die Front)

dem bjkonomischeren Verbrauch aller bei

uns vorhandenen Ressourcen des Landes

diente. Aber eine so schnelle Entwicklung

gab es nicht und konnte es nicht geben.

Es konnte sie nicht nur deshaib nicht

geben, weil der Krieg die Hatptkraifte und

Mittel fUr.sich in Anspruch nahm, weil

die Prodtktion keine Zirkulationsmittel

hatte, sondern auch deshaib, weil es tns

bei dem niedrigen Kulturniveat des Proletariats nicht gelang, jene Anreize ztir Hebung der Produktivit~iit der Arbeit und zur

Oekonomie mit den Ressourcen zu finden,

die der sozialistischen W3(irtschaftsstruktur

eigen gewesen waren. Es klingt paradox,

aber es ist Tatsache, daB die Produkt~ivkriifte der Industrie sich tinter anderem
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auch deshaib nicht entwickeln konnten,

weil die Organisationsform der Industrie

trotz der unniitzen biirokratischen Ausartungen einen allzu sozialistisehen Charakter trug.

Die heutige Organisationsform der Industrie dagegen ist ihrem Typus nach eine

niedrigere als die in der Kriegsperiode, sie

ist aber dafiir mehr der Entwicklung der

Produktivkrafte und den Verhi-itnissen des

kleinbiirgerlichen Bauernmarktes angepaBt, Nicht nur die Industrie selbst bewegt

sich leichter und die einzelnen Unternehmen helfen sich leichter bei Mangel an

Ressourcen, als dies beim einheitlichen

Staatsplan fd'r ihre Versorgung, d e r n i e -

mals ganz durchgefiihrt wurde,

der Fall war, sondern auch die Bauemwirtschaft wird durch diese Bewegung

der Industrie vorwiirts gebracht, insofern als die VergroBferung des Quanturs der auf den Bauernmarkt hinausgeschleuderten Produkte die Tendenz der

Bauernschaft zur Vergrof"erung der Saatflhche und zur Vergro'l3erung des Quanturs der Getreideiiberschiisse steigert, die

sie verkaufen kbinnen. Aile diese Anreize

sind durchaus nicht soziaiistischer Art,

aber sie sind die einzig mbglichen fiuir

die Hebung der Wirtschaft im gegebenen

Entwicklungsstadium.

Endlich seien meine Schlulfolgerungen

durch statistische Angaben aligemeinen

Charakters erhiirtet:

Das zentrale Wirtschaftszentrum f Ur die

Schwerindustrie und fu"r den Transport auf

alien siidlichen Eisenbahnen ist das Donezbassin. Die monatliche F*rderung  des

Donezbassins fu-r die zweite Hijifte 1921 ist

folgende: Juli 9,1 Mill. Pud, August 11,3,

September 18,5, Oktober 34,3, November

43, Dezember 53 Millionen. Wenn man

die Fbirderung der kieinen Gruben hinzuzahit, so sind es im November 52 Miii., im

Dezember 63, fuir das erste Drittel 1921

betriigt die Fiirderung 116 Miii. Pud1 fuir

das zweite 63, fuir das dritte (einschliel3 -L.

lich die kleinen Gruben) - 180 Millionen.

Die Produktivitait der Stoilenarbeiter erreicht das Niveau der Friedenszeit und

iibersteigt in einigen Gruben das Niveau

der Vorkriegszeit. 1919 betrug die Produktivithit der Stolienarbeiter 3358 Pud

monatlich, November 1921 3400, Die

KohIenf0rderung steigt. fast in alien tibrigen Kohienrayons. In Sibirien ist die Farderung von 4 Mill. monatlich auf uber

- Miii. gestiegen. In dem PodmoskownyRayon ist im Juli die FOrderung bis auf

5,6 Millionen gestiegen, d. h. es ist elne

Rekordziffer fuir die garze Zeit 'des Bestehens des Bassins erreicht. Die Fb-rderung fiber das programmaigiig veriangte

Quantum hinaus steigt auch in den graflten

Gruben des Urais, den Kiselowski-Gruben.

Die Torfgewinnung betrug fuir 1920 92 Mu1 -lionen, fulr 1921 26 Mill, Pud. Es steigt ebenfalls, wenn auch iangsam, die Gewinnung

von Gul3eisen und Stahl, deren Produktion

von alien Hauptzweigen der Industrie ir

Vergieich zur Produktion der Vorkriegszeit am katastrophaisten gesunken war.

Das Jahresprogramm der Metaliproduktion ist auf 20 Millionen Pud festgesetzt,

d, h. es ist zweieinhalbmai grofBer ais die

tatsaichliche Gewinnung des vorhergehenden Jahres.

Die Naphthagewinnung in Baku, die ir

September bis auf 11,6 Millionen gesunken

war, steigt seitdem immer mehr. Der Ok-w

tober ergab 12,6, der November 13,5, der

Dezember endiich 15,2 Millionen Pud. Eine

bedeutende Steigerung der Produktion

haben wir in alien anderen Hauptindustriezweigen: in denen der mechanischen,

der Manufakturindustrie, der Lederindustrie, der chemischen Industrie, der Sal:industrie. Die Zeitungen sind tflglich voller

Mitteilungen dieser oder jener Fabriken,~die das Produktionsprogramm mit Ueber

schuf3 durchgeftihrt haben, wobei die Steigerung zuweilen 200 Proz. erreiclit; nbet~~

dem erreichten Niveau der ProdukictivitM

der Vorkriegszeit kpmmen jetzt Begat -~
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weilen Mitteilungen von der Uebersteigung

des Niveaus der Vorkriegsproduktion vor.

Im Vergleich zu den Sommermonaten

sehen wir einen schroffen Aufstieg der

Produktivitdit aul der ganzen Linie unserer

Industrie. Zwar hat es einen Aufschwung

auch im zweiten lialbjahr 1920 gegeben,

nacldem die Einsammlung der Ernte begonnen hatte und die Lebensmittel in den

Fabriken einzutreffen begannen. Aber der

Aufschwung des Jahres 1920 war viel

weniger bedeutend, brach dann plotzlich

ab und wurde im Friihjahr und Sommer

durch eine Krisis infolge des Mangels an

Lebensmitteln und des Mangels an Heizmitleln abgel st. Der Aufschwung, der sich

im Herbst und Winter 1921 bemerkbar

machte, ist aus folgenden Griinden, von

denen einige mit den Verhailtnissen der

neuen 6konomischen Politik im Zusammenhang stehen, ein viel sicherer: 1. Friedensverhujitnisse, 2, Entfaltung nur jener Unternehmen, die fu-r das ganze Jahr

mit Heiz- und Nahrungsmitteln versorgt

sind oder sich selbst versorgen kojnnen,

3, Verbesserung auf dem Gebiete der Heizmittelindustrie, 4, M05glichkeit bei Mangel

staatlicher Versorgung oder Unterbrechung

derselben, sich mit dem anderen Fufi auf

den freien Markt zu stiitzen, 5. Bezahlung

der Leistung des Arbeiters in Abhiingigkeit von den Ausmaf3en der Produktivitait,

sowie Uebergang aller Unternehmen zur

wirtschaftlichen Verrechnung bei alien

Operationen, was ja unseren Unternehmen

in der Kriegsperiode so sehr gefehit hatte,

Selbst wenn infolge der Transportschwierigkeiten bei der Getreidezustellung

aus Sibirien aus einer Entfernung von 2000

Werst Unterbrechungen in der Versorgung

eingetreten sind, und infolgedessen die

Produktionskurve emn Fallen verzeichnet,

so wird, doch unter alien Umstiinden

dieses Fallen emn geringeres sein als 1921,

e~:,  benso wvie der Aufschwung Ende 1921 emn,:~~:-:-  viel griif3erer war als in der zweiten

Hiii':-~fte  192Q.

Wie aus dem Gesagten zu ersehen ist,

hdngt die Entfaltung der Groffindustrie

gdnzlich von den Nahrungsmittelressourcen

ab. Die geringe GrolBe der Ueberschiisse

der bijuerlichen Wirtschaft bildet jene

Grenze, durch die die m6gliche Erweiterung der Industrie beschrinkt wird. Infolge der Verringerung der Saatflaiche, der

Verringerung der Viehmenge und der Verschlechterung des Inventars ergibt die

Landwirtschaft RuBlands heute nur die

HaIifte der Vorkriegsproduktion. Das Land,

das friiher die ganze Bevb-lkerung seiner

Stiidte voll versorgte und bis zu 5 Millionen Pud Getreide exportierte, ist jetzt

aul3erstande, seinen inneren Bedarf zu

decken. Hieraus ist klar zu ersehen, daB

das Schicksal der SowjetgroBindustrie viel

enger mit dem Schicksal der bajuerlichen

Wirtschaft verkniipft ist, als man zuweilen

neint.

Sehen wir zu, weiche Tendenzen sich in

der Bauernwirtschaft unter der neuen iionomisehen Politik bemerkbar machen.

Seit Beginn des Krieges lieB sich in der

Landwirtschaft eine stuindige Verringerung

der Saatfai'che von Jahr zu Jahr beobachten. Wa-hrend der Revolution und des

Biirgerkrieges dauert dieser ProzeB ununterbrochen fort, Dagegen macht sich

1921 in bezug auf die Wintersaat ein Umschwung bemerkbar: nicht voile Aussaat

im Vergieich zum  vorhergehenden Jahre

fand in den Hungergouvernements statt,

in denen nur 75 Prozent der Fliiche des

vorigen Jahres bestelit sind.

In den MiBernte - Gouvernements sind

bereits 102 Prozent bestelit, in den produzierenden 123 Prozent, in den konsumierenden 126 Prozent. Wenn wir nicht

das Eiementarungiiick im Wolgagebiet

hItten. so kInnten wir von einem Aufstieg

der Bauernwirtschaft auf der ganzen Linie

sprechen. Auf jeden Fall ist emn Umschwung eingetreten, und das Sinken der

Saatfldche ist in der Mehrzahi der Rayons

durch den entgegengesetzten ProzeB ab~

geliist worden.
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Das Handwerk und die bauerngewerbliche Industrie, deren Jahresproduktion

vor dem Kriege ungefaihr auf 900 Mill.

Goidrubel geschaitzt wurde, haben viel

weniger unter dem Kriege und der Revolution gelitten als die Grolindustrie, und die

Freiheit des Handels hat im Gegenteil

einen starken Einfluf auf die Steigerung

der Produktion des Handwerks und der

bauerngewerblichen Industrie ausgeiibt.

Eine ailgemeine Statistik fur eine so kurze

Zeit, wie es zehn Monate sind, haben wir

nicht, aber einige Untersuchungen fu"r einzelne Gouvernements (z, B. das Gouvernement Kiew) konstatieren ganz deutlich

eine VergroBl3erung der Zahi der Unternehmen, sowohi der Individualunternehmen

als auch der Arteiunternehmen.

Bis zu dem Uebergang zur neuen bikonomisehen Politik lag die MehrzahJ der mittleren Unternehren wegen Mangels an

Rohstoffen, Heizmittein und Zirkulationsmittein still, Im Laufe des letzten Haibjahres ist ein Teil der stilliegenden Unternehmen durch die lokalen Wirtschaftsorgane der Sowjets in Gang gesetzt worden, whhrend ein grofer Teil an private

Personen, an Kooperative und Artels von

Arbeitern verpachtet wurden,

Es sind im ganzen etwa 3000 Unternehmen verpachtet worden. Das Resultat

ist auch auf diesem Gebiet eine Steigerung

der Produktion und eine Vergr6llerung des

Warenfonds im Lande.

Es zeigt sich also in der ganzen Voikswirtschaft Ruijiands, sowohi im grol3en als

im kleinen, sowohi in der Stadt als auch im

Dorfe ganz deutlich die Tendenz zur Entwicklung der Produktivkrdfte nach ihrem

fortwaihrenden Sinken im Laufe der letzten

sieben Jalre. Die ungeheure prinzipielle

Bedeutung dieser Tatsache fuir die Bewertung der aligemeinen Lage Sowjetrul~lands

wird wohi kaum noch extra betont werden

miissen.

Was den Handel anbelangt, so ist er in

der neuen Periode fuir den Arbeiterstaat

von ungeheurer Bedentung, insofern als

heute hauptsiichlich gerade durch den

Handel der bikonomische Zusammenhang

zwischen dem Proletariat und der Bauernschaft hergestellt wird, und insofern als

die staatliche Industrie im besonderen gerade auf dem Wege des Handels jenen Teil

der Nahrungsinittelressourcen erhalt, die

sie aul3er den Ergebnissen der Produktensteuer unbecingt braucht (das ist mehr als

die Hiiifte). Gegenwairtig geht der gro"lBere

Teil der Produkte, die auf dem anarchischen Marktwege zur Verteilung kommen,

durch den Privathandel, ein geringerer Teil

durch den Kooperativhandel hindurch, und

ein noch geringerer Teil passiert die staatlichen Organe des Engros - Innenhandels

(der Auf3enhandel ist fast ganz in Hainden

des Staates), denn die grof3en staatlichen

Engrosmagazine und Niederlagen beginnt

man erst zu organisieren. Die Aufgabe des

Staates auf diesem Gebiete besteht darin,

mit Hilfe des staatlichen Kredits, der Kooperation und des staatlichen Engroshandels, sowie auch der gemischten staatlichen Geselischaften, sich des Handelsapparates zu bemaichtigen und das private

Handeiskapital in einen Hilfsapparat des

Grolproduzenten Staat bei seinen Warentauschbeziehungen zur btiuerlichen Wirtschaft zu verwandeln,

Dies ist die niederste Form der sozialistisehen Industrie in dem zuruickgebliebenen, ungeheuer grofen Lande. Unsere

ganze Zukunft liegt in der Entwicklung der

Groffindustrie und in der Elektrifizierung,

die die technische Grundlage nicht nur der

Industrie, sondern allmtihlich auch der

Landwirtschaft veraindern muIJ. Beim Bestehen des Kapitalismus in den fortschrittlichsten Industrieliindern der Welt wird

dieser Prozefi reichlich schwer und langsam sein. Eine proletarisohe Revolution

irn Westen kijnnte im bedeutenden Grade

diesen Prozei3 beschleunigen, Jahrzehnte

durclif Jahre ersetzen.

E. Preobrascoensky...~,,~ II;;1,.~1 I
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Der;N~eue Kurs" in Sorvjefruf3land.

Unter diesem  Titel veraffentlicht Otto Bauer

I`tn elner kiirzlich  erschienenen Broschtire seine

Ansichten fiber den neuen 8konomischen Kurs.

eSiner Ansicht nach handelte es sich in Sowjetrufland von ersten Tage an um eine biirgerliche

Revolution.  Entsprechend   den  Entwicklungsgesetzen  der biirgerlichen Revolutionen  multe

autch die russische Revolution weit uiber ihre

bfirgerlichen Ziele hinaus gefiihrt werden, ur die

erntereifen SiegesfrfIchte - in diesem  Falle die

Entwicklungsmoiglichkeiten  des Kapitalismus

eiibringen zu ko"nnen. Der neue Kurs in Sowjetruffland bedeute die Zuriickfiihrung der Revolution

auf ihre durch die b0konorischen Verhaitnisse gegebenen Ziele, bedeute demnach den Abbau der

sozialistischen Einrichtungen und den Aufbau des

Kapitalismus. Darit wird aber die 6`konomische

Basis umge&ndert, und nun muf die Umwiilzung

des ganzen politiachen und juristischen Ueberbaues

folgen. Die Bolschewiki stehen seiner Meinung

nach jetzt vor zwei M"'glichkeiten. entweder

wldersetzen sie sich dem friedlichen Abbau des

Sowjetssysters - und dann werden die hungernden

verzweifelten Volksrassen die Diktatur stuerzen,

und' als Erbe wird die blutige Konterrevolution

hervorgehen, oder aber sie liquidieren die Diktatur, gehen'zu einer biirgerlichen Demokratie iiber

und klnnen dadurch wesentliche Elerente der

Sowjetverfassung in die entstehende Demokratie

hiniiberretten. Es ist iiberfl issig, zu erwihnen, dafl

Otto Bauer und seine Sozialdernokraten mit aller

Wirme fuir die letztere Mbiglichkeit eintreten und

mit aller Energie und alien ihnen zu Gebote stehenden MitteIn denjenigen Elerenten Unterstiitzung

gewihren, die die Sowjetregierung zu dieser freiwilligen Liquidation draingen. Mit dieser Tat

glaubt Otto Bauer seine Pflicht auch der internationalen Proletariat gegeniiber erfiillt zu haben,

das sich durch die kommunistische Ideologie der

russischen Revolution irrefilhren lieI und sich durch

diesen Irrtur  gespalten  hat.  Nachder  hinter

*   dem 'Schein  der kommunistischen Ideologie die

Realitit der bfirgerlichen Revolution aufgedeckt

wurde, kann das Proletariat vieler Laiinder aus den

gelahrlichen  kormunistischen  Irrwegen gerettet

werden.

Das Charakteristikur mancher Werke ist eben

",...das# was sie nicht enthalten. Das Gorlitzer Program, m, der Sozialderokraten  enthiilt nicht das::--:Wpbrt,,Klassenkarpf", und diese Broschilrre enthIlt

nich Aludriicke wie Weltkrieg, WJeltrevolution,

ld.des Kapitalismus. Wi~e die Sozialdemokratie

d~aKlassenkampf, so mbchte Otto Bauer die

~Wlkr~   des Kapitalisrnus und die revolutioniiren

~.w~iuiezido. e Jrltproletarlats bel seinen B.

trachtungen aufer Acht lassen. Das wilrde aber

bedeuten, die ganze Frage aus falscher Gesicbtswinkel sehen. Die Fiihrer der russischen Proletarierrevolution betonten von Anfang an, daB die

Sowjetrepublik nur das erste Glied in der Epoche

der sozialen Revolutionen, die den Weltkrieg ablobsen, darsteilt. Die Bourgeoisie hat vorn ersten

Moment an den wirklicben Charakter der bolscbewistischen Revolution erkannt und bekimpfte sie

derentsprechend.   Otto   Bauer  versucht, die

Bolscbewiki als die russiscben Erben der ffir

Freiheit, Gleichheit, Briiderlicbkeit  kiimpfenden

Jakobiner hinzustellen, Die Aehnlichkeit ist insoweit vorhanden, als die Jakobiner ebenfalls von

allen Seiten angegriffen wurden. Das biirgerliche

England gruff sie an, nicht weil si fMir die Freiheit

waren, sondern weil sie die zukiinftigen Konkurrenten des englischen Kapitalismus waren. Die

feudalen Lander bekampften sie, weil der Sieg der

Jakobiner die Verstarkung der Bourgeoisie und

die Schwachung des herrschenden Feudalismus in

jedem Lande bedeutete. Wiiren die Bolschewiki blol3 der eiserne Besen, der in RuBland die

Ueberreste des Feudalismus wegfegte, ur freien

Weg fMr den Kapitalismus zu bahuen, - welches

Interesse baitten die kapitalistischen Staaten an

ihrer riicksichtslosen Bekalmpfung?  Eben der unerbittliche Kampf, den die Bourgeoisie aller

Lainder gegen das kommunistische RuBland fiihrt,

zeigt am besten, daI3 sie ir Sowjetstaat nicht den

Vernichter der feudalen Ueberreste, sondern den

Enifacher der proletarischei Revolution fiirchtet.

Der Eindruck der Siege und Niederlagen der

russischen Revolution auf die Arbeiterbewegung

der ganzen Welt zeigt auch mit einer Deutlichkeit,

die nur Otto Bauer nicht sehen will, den proletarischen  Charakter  dieser  Revolution.  Otto

Bauer selbst fiiblt diese schwache Seite seiner

Argumentation und sucht nun in Rufland die

Triger der Bourgeois-Revolution. Er findet sie

auch in der,,Sowjet - Bourgeoisie". Wie die

neue Bourgeoisie der franzbjsischen Revolution, so

kirnpfen nach Otto Bauer die guten Sowjetspekulanten ebenso energisch gegen die Konterrevolution wie ibre franzoosischen  Vorfabren.  Die

Kenner der russiscben Revolution wissen, daB3 mit

der Zeit Tausende und aber Tausende ehrlicher

Bfirger sich freiwillig in die Rote Armee oder zur

Arbeit meldeten, da sie einsahen, daB die Kormunisten der Weltbourgeoisie gegenu"ber die Interessen

des ganzen russiscben arbeitenden Volkes vertreten.

(Dies war sicher eine Art,,Burgfrieden". Der

Unterschied zwischen ibm und dem Burgfrieden

der Renner und Scheidemiinner besteht aber darin,

daB dieser die Proletarier in die Dienste des
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Kapitalisnus stellte, der Burgfrieden der Bolschewiki aber einen Teil der Bourgeoisie ffur den Kampf

gegen das Weltkapital gewann.) Diese Bfirger,

obwohl keine Kommunisten, fochten gut und gaben

oft ihr Leben ffur die, proletarische Revolution.

DaN aber unter ilinen Angehi5rige der Sowjetspekulanten-Gilde sehr zahireich vertreten waren,

wird selbst Otto Bauer nicht zu behaupten wagen.

Die,,Sowjetbourgeoisie" ist der russische Teil. der

Weltbourgeoisie, und sie wird zusammen mit der

Weltbourgeoisie jedes Gewaitmittel anwenden, ur

die Sowjetrepublik zu stiirzen, ebenso wie die

Bourgeoismichte den bewaffneten Angriff solange

nicht aufgaben, bis der Widerstand des russischen

Proletariats, die Krise der kapitalistischen Produktionsweise und das Anwachsen der revolutioniiren Arbeiterbewegung sie zur Anwendung friedlicherer Kampfmethoden zwang.

Den gro5ften Beweis fU"r den biirgerlichen Charakter der russischen Revolution erblickt Otto

Bauer darin, dafl der neue 6konomische Kurs

unter verschiedenen Formen die Sozialisierung abbaut und dementsprechend auch einen Teil der

sich auf die Sozialisierung beziehenden Gesetze

beseitigt.

Nachdem es der Bourgeoisie gelungen ist, den

ersten revolutionaren Ansturm des Proletariats in

Westeuropa blutig niederzuwerfen, und dadurch

das sofortige Uebergreifen der sozialen Revolution

auf die westlichen Industriestaaten zu verhindern,

multe es das russische Proletariat so einrichten,

daB seine Errungenschaften in der Zeit zwischen

der vergangenen und kommenden revolutionairen

Welle nicht unter dem Drucke der erstarkten

Bourgeoisie vernichtlet werden. Nach der Periode

der grolen Karnpfe entstand eine Feuerpause und

die Parole muflte lauten: Durchhalten bis zur

naichsten oder iibernachsten, am Ende siegreichen

Welle der Revolution. Wenn das russieche Proletariat seine ganze, auf die rasch herannabende

Weltrevolution berechnete Front auch dann beibehielte, nachdem diese nicht eingetroffen ist,

wiirde es sich der sicheren Niederlage aussetzen. Urn aushalten zu ko-nnen, muB es einen

betriichtlichen Tell seiner Front verklirzen und

ein betraichtliches, seinerzeit mit grolen Opiern

erkauftes Geliinde dem Feinde, der Bourgeoisie,

aberlassen. Wie die Bolschewiki 1918 im Frieden

von Brest-Litowsk cinen groflen Teil des Landes

der kapitalistischen Ausbeutung und sogar dem

weif3en Terror (iberlief~en, urn den anderen Tell

sicherer retten zu kannen, so (iberlassen ale jetzt

einen Teil der sozialisierten Produktionsmittel der

Bourgeoisie. Wie damals, so auch jetzt, denken

ale: Mojge die Bourgeoisie noch so grol~e Prolite

herausschlagen und sich an uns bereichera. WJ~ir

zablen fuir diesen Shylock-Pfreis~ und erk~aufen dam~it

die Mbglichkeit, in einer kapitalistischen Welt dt*.(

Staatsmacht in proletarischen Hunden zu behalte.L

Es ist mo-glich, daf3 wir gezwungen sein werden,

noch weitere Opfer zu bringen und weitere Kenwlzessionen zu machen: am    Ence wird aber di&4-I

Bourgeoisie uns alles zuriickgeben miissen, wie die

deutschen Imperialisten uns die Ukraine zurlickgeben muBten.

Wir geben uns keinen Illusionen bin und sind'.

mit den Gefahren dieses 8konomischen.Rfckzuge's,vertraut. Wir wissen ganz gut, daB jede,,dessozialisierte" oder von Konzessionaliren in Betrieb

gesetzte Fabrik eine Verstiirkung des inneren

Feindes, der Bourgeoisie, bedeutet. Wir wissen

aber gleichzeitig, daB das Plus an Warenmengen,

das der Fabrlkplchter, der,,Arendator", aus der

Fabrik herausschliigt, zur Erleichterung der 8konomischen Lage dienen'wird. Und die Arbeiter,

die der Konzessionair mit MiOih und Not aus den

Dirfern zuriUickruft oder von den Mirkten, wo sie

jetzt spekulieren, zu der Maschine lockt, werden

nicht nur eine Profitquelle fu*r den Kapitalisten,

sondern auch eine Kraftquelle ffur die dutch

Biirgerkriege, Ueberarbeit und Unterernaihrung

dezimierte russische Arbeiterschaft bedeuten.

Wo die Bourgeoisie wubrend des Weltkrieges

gezwungen war, samtliche Produktivkraufte auf emA

Ziel, auf die Gewinnung des Krieges, einzustellen,

schreckte sie keine Minute davor zuriick, einen

bkonomischen Riickzug anzutreten. Ihr Rfickzug

lief nicht in der Richtung der feudalen, sondern

der sozialistiachen  Produktion.  Ur  der Vernichtung oder der Ausbeutung durch die feindw

lichen Kapitalistengruppen zu entgehen, war das

Kapital in fast allen kriegfiihrenden LUndern,

gezwungen, sich sozusagen aufzuheben und eine

Zeitlang, wenigstens wihrend der Dauer der gr6Bten

Gefahr, eine Art Staatssozialismus einzuffihren.

Unter dem Drucke der Blockade und anderer

kriegerischer Maflnahmen wurden die lebenswichtigsten 6konomischen Gesetze des Kapitalis,..--'

mus fuir die Kriegsdauer und notgedrungen au4ch::,(.:

fu"r die Nachkriegszeit aufgehoben,.Es eitstand

in den kriegfiihrenden La"ndern eine Art Stastssozialismus.  Die Anarchie der kapitalistischen

Produktion und der Giiterverteilung wurde aufgehoben. Statt dessen kam eine streng zentralisierte Produktion und planm&ifige Verteilung dot

produzierten  Gfiter.  Die  Gesetzgebung  mustc

ebenso wie jetzt ini,,neuen Kurs" mit diesen Tat- i

sachen rechnen und hielt Schritt mit ihnen, diii~~

Gesetze folgend, wonach mit der Veriinderung 4w~

6konomischen Basis sich auch der politisehie und

ideologische Aufbau veriindem muD. Ala Otto~

Bauer aus Rufliand zuriickkam  (Ende 1917),  wat:5~:

dieser Staatssozialismus in sleiner sch8nsten BI{14,

Ware er ein revolutionlirer Marxfist ewessa. e
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_hitte er wenigstens mit demselben Eifer, wie er es

jetzt im Falle Sowjetrufllands tut, den Proletariern

der kriegfiihrenden Liinder kiar gemacht, daf auf

Grund der neuen Produktionsweise die Bourgeoisie

gezwungen sein. werde, die Institutionen des

Kapitalismus abzubauen und statt dessen ein dem

neuen Unterbau entsprechendes System, das

System des Sozialismus, aufzubauen. Otto Bauer

weifl aber vorziiglich, daB die politisehen und

ideologischen Auswirkungen der veriinderten wirtschafilichen Basis nicht geradlinig und nicht sofort

einsetzen, sondern erst spiiter und mit groBen

Umbiegungen. Er weif auch ganz gut, daB das

Durchdringen der neuen Ideologie durch die

Machtorganisation der herrschenden Klasse, durch

die zentrale Handhabung der geistigen Waffen der

herrechenden Kiasse (Zeitung, Nachrichtendienst,

Zensur etc.) verlangsamt, geschwiicht und bekaimpft

werden kann. Mit Hilfe dieser Mittel hat die

Bourgeoisie wahrend des Krieges es erreichen

k8nnen, daf3 die ideologische Auswirkung des

Kriegss-ozialismus bei der Ernennung von sozialpatriotischen Munitions- und ArbeiterberuhigungsMinistern und bei der Zulassung der sozialdemokratischen Bliitter in den Schiitzengriiben haltmachte.   Weitere   wesentliche  Verainderungen

hat die Bourgeoisie wiihrend der 6, 7 Jahre dieser

-konomischen Maflnahmen durch ihre ideologischen ixd Machtmittel zu vereiteln gewuBt. Sie

hat dagegen nicht verstanden, daB der kapitalistische Unterbau durch die Kriegswirtschaft so

zerriittet und deformiert wurde, daB die bloBe

Aenderung des Oberbaues (Auifhebung der Gesetze

der Kriegswirtschaft etc.) die weitere Zerriittung

nieht aufhalten konnte, und die eigentliche Weltkrise des Kapitalismus mit der vollstaindigen Abochaffung der wirtschaftlichen ZwangsmaBnahmen

zusammenfiel.

Wie gesagt, war Otto Bauer zu dieser Zeit von

der Starke des kapitalistischen Organismus, der

Unersch iitterlichkeit der Machtmittel und der

ideologischen Kriifte des Bourgeois-Staates so

Iiberzeugt, daBl er es nicht ffur notwendig erachtete,

der kriegfuihrenden Bourgeoisie den Rat zu erteilen: Entweder baut Ihr die Gesellschaft der verfinderten 6konomischen Basis entsprechend um,

oder Ihr widersetzt Euch dieser Notwendigkeit,

und es kommt die Revolution, die das tun wird.

Stait dessen schrieb Otto Bauer eine Broschiire,

in der er schon damals, vor dem Siege der Bolschewikri, den europiiischen Proletariern die Miiglichkir~t elner sozialen Revolution abzuleugnen versuc~hte, Dieses Urteil aus der Feder eines bek:-_:iinaten~ Marzisten, der dazu als Augenzeuge er-~:h~lten Kredit bei den Proletariern genol3, war zu

~~di.#ort Zeit der ersten proletarischen Proteste die

gdr6bte Hilfe, die der Bourgeoisie geleistet werden

konnte.

Den Charakter eines taktischen Riickzuges auf

der Front der Wirtschaft will Otto Bauer mit

einem Engels-Zitat verwischen. Engels sagt:,,Damit selbst nur diejenigen Siegesfriichte eingeheimst

wurden, die damals erntereif waren, war es notig,

daB die Revolution bedeutend iiber das Ziel hinausgefiihrt wurde - ganz wie 1793 in Frankreich und

1848 in Deutschland. Es scheint dies in der Tat

eines der Entwicklungsgesetze der biirgerlichen

Gesellschaft zu sein." Otto Bauer sagt, die russische Revolution wurde ebenfalls weit iiber die

Ziele einer biirgerlichen Revolution hinausgefiihrt.

Und das beweist eben, daB sie eine bUii r g e r -

I i c h e Revolution sei. Nun haben wir aber nicht

nur die russische, sondern auch die ungarische RItediktatur gesehen. Die Erfahrungen beider Revolutionen zeigen, daBl nicht nur die Bourgeois-Revolutionen, sondern auch die Proletarier-Revolutionen weit iiber ihre Ziele hinausgefiihrt werden

miissen, ur die erntereifen Siegesfriichte pfluicken

zu k6onnen. Trotzdem die ungarische Raitediktatur

nicht mit dem grof3en Schwung einer revolutionaren Welle einsetzte und ihre Fiihrer bestrebt

waren, aus den Erfahrungen der russischea Revolution heraus Fehler und Uebergriffe zu vermeiden,

konnten sie nicht verhindern, daB   die Sozialisierung der Industrie, des Handels und des

Grundbesitzes  weit iiber das Geplante   hinaus

durchgefiihrt wurde. Man konnte sich z, B. der,,Uebersozialisierung"' nicht erwehren, und die

Frage der Dessozialisierung der kleinen Geschafte,

der  unrentablen   manufakturmaiBig  arbeitenden

Werkstaitten oder der Grundstiicke, die aus mebreren Parzellen bestanden, multe schon im zweiten

und dritten Monat der ersten Riitediktatur aufgeworfen und teilweise zur Entscheidung gebracht

werden. Es ist sicher, daB3 die soziale Revolutionin

Deutschland oder in England ebenfalls weit iiber die

Ziele hinausgehen wird: Diese Tatsache kann aber

in keiner Weise den Bourgeois-Charakter der Revolution beweisen.

Und nun noch einiges zu dem guten Rate, den

Otto Bauer den russischen Kommunisten erteilt.,,Liquidiert freiwillig die Diktatur, damit kbnnt Ihr

der Gefahr der Gegenrevolution entgehen," Es ist

nicht das erste Mal, daBl Otto Bauer einen solchen

Rat erteilt. Als die ungarische Ratediktatur noch

bestand, war die Hauptuorge Bauers ebenfalls die

Liquidation der Diktatur. Zu diesem Zwecke

wandte er nicht nur alle Machtmittel an, die dem

damaligen Minister des Aeuaern (der zufallig mit

ulnserem Otto Bauer, der,,linken" Leuchte der

~23 Internationale, identisch war) von den Drohnoten *kis zur Blockade zur Verfuigung standen,

sondern er versuchte mit Aufbietung des gauzen
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Marxismus die Notwendigkeit der Liquidation der

Diktatur zu beweisen. Er ging so weit, daB er in

ciner diplomatischen Note an die ungarische Rateregierung mit Marxzitaten argumentierte. Ur die

Liquidierung zu beschleunigen, lieD er nicht nur

den weiBen Offiziershanden, die auf 6sterreichiSchem Boden bewaifnete Formationen gegen

Sowjetungarn organisierten, voile Freiheit, sondern

unterstiitzte mit alien Mittein den Verrat der

ungariachen Sozialdemokraten, die die Diktatur

ebenfalls liquidieren woilten. Wie bekannt, fibernahm nach dem Sturze der Riitediktatur ein,,Liquidationsministerium", das ausschlieflich aus

Sozialdemokraten bestand, die Macht und besorgte

Init Volldampf den,,Abbau der Diktatur". In

vier, fiinf Tagen waren nicht nur die Gesetze des

Sowjetstaates aufler Kraft gesetzt und das Proletariat entwaifnet, man konnte sogar zum Aufbau

der- Demokratie   schreiten.  Die  Bourgeoisie

wartete natiiriich nur den Zeitpunkt ab, da die

Proletarier entwaffnet waren, und nahm dann den

weiteren Abbau in die eigenen Hiinde. Statt

durch die Liquidation,,wesentliche soziale Errungenschaften der Revolution" zu retten, wurde das

ungarische Proletariat dem schrankenlosen weifen

Terror ausgeliefert und hat nicht nur die Errungenschaften  der  Raitediktatur, sondern  die

Friichte langjahriger Khimpfe mit einem  Schiage

verloren. Das ungarische Proletariat zahlt mit ungeheuren Opfern fMr den guten Rat und hat es

am eigenen Leib verspfirt, daO die proletarische

Diktatur - und wenn sie noch so friedlich und

freiwillig liquidiert wird - nur durch die Bourgeoisdiktatur abgelb-st werden kann. Otto Bauer

wurde aber durch diese Ereignisse nicht kliiger, und

indem er den russischen Genossen denselben Rat

erteilt, der von den ungarischen Proletariern zu

ihrem Ungliick befolgt wurde, will er den russischen  Proletariern  dasselbe  Schicksal zuteil

werden lassen.

Deshaib ist es Heuchelei, wenn Otto Bauer von

einer Solidaritiit mit der russischen Revolution

spricht. Wo er Gelegenheit hatte - wie im Falle

der ungarischen Ratediktatur - der russischen

Revolution unmittelbar Hilfe zu leisten, dort

schlug er sich auf die Seite der Gegenrevolution.

JetZt, wo kein Krieg droht, spriclit er von dem

Kampf gegen den Waif enschmuggel nach Polen

und Rumiinien, unterstiitzt aber mit alien Mitteln

diejenigen Elemente, die auf die,,friedliche Liquidation" der Diktatur dringen. Mit anderen

Worten, nachdem die Munition, die nach Polen

und Rumnfnien geschmuggelt wurde, nicht die,,Aufrichtung der Demokratie" bewirkren konnte,

soil jetzt das Rezept, das sich in Ungarn so gut bewahrt hat, versucht werden. Eine nette Solidaritfit

fiirwahrl

Eine ebenso riihrende,,Pflichterfiillung" ist es,

wenn Otto Bauer auf das,,irreffihrende Mifverstaindnis" hinweist, dem das internationale Proletariat zum Opfer fiel, indem es sich spaltete und

kommunistieche  Massenparteien  bildete.  Wir

waren bisher der Ansicht, daB die grol3en kommunistischen Parteien in Frankreich und in Deutschland, in Norwegen oder in Italien nur entstehen

konnten, nachdem das ungeheure Sinken des

Lebensniveaus, die noch nie dagewesene Arbeitslosigkeit, die unverhijilte, immer hauflgere Anwendung der Machtmittel des Bourgeois-Staates, der unberechenbare Wert des Papiergeldes und der Verrat der Sozialdemokratie den Proletariermassen

die Unzulanglichkeit der reformistischen und die

Richtigkeit der kommunistischen Kampfmethoden

lewiesen hatten. Solange der Kapitalismus gesund

war, gab es keinen Boden fuir kommunistische

Kampfmethoden. Der Verfall des Kapitalismus,

d. h. die Aenderung der b"konomischen Basis, schuf

erst die Maglichkeit - und auch die Notwendigkeit      der kommunistischen Massenparteien.

Nach Otto Bauer entstanden diese Parteien durch

einen,,Irrtum". Diese einfache,,marxistische"

Erklabrung ist deshaib etwas unerwartet, well er

einige Zeilen hoher mit,,den Waffen der Marxschen

Geschichtsanalyse" gegen die,,Phrasen und Einbildungen" der Kommunisten zu kiimpfen vorgibt.

Am Ende noch einige Worte iiber das Osterreichische Proletariat. Otto Bauer behauptet, daB

die 6sterreichischen Arbeiter trotz ihrer Sympathien fuir die russische Revolution den heilen

Wunsch   hegen, die Sowjetregierung mit alien

Mtittein zur Liquidation der Diktatur zu drangen.

Unter der bewiihrten Fiihrung i'on Otto Bauer und

Genossen ist das Lebensiveau der osterreichischen

Proletarier auf das tiefete gesunken. Es ist verstdindlich, daB diese Arbeiter eine ungeheure

Sympathie fuir die russischen Bri-der hegen, die

den Mut und die Entschlossenheit fanden, wenn

auch durch die grbwl3ten Opfer und Entbehrungen,

das Joch des Kapitalismus abzuschiitteln. Da8

aber dieselben Arbeiter Sowjetrufland auf den

Weg der,,proletarisch - demokratischen Entwicklung" driingen muchten, deren Segein sie am

eigenen Leibe verspuiren, ist eine echt Otto Bauersche Behauptung, die zusammen mit der,,irrtuimlichen" Auffassung ilber die Entetehung der kommunistiechen Parteien die Broschilre sianvoilf

scbliest. Das russieche Proletariat 1iiBt sich durcb

die guten Ratschliige der Otto Bauer ebensowenig
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-bel, n, wie die Proletarier der anderen Linder,

41e. auf die,geffhrlichen Irrwege" der kommuiWatichen Parteien gelockt worden sind, und das

6.terreichische Proletariat bekundete in seiner ungeheuren spontanen Hungerdemonstration, die einige

Wochen nach dem Eracheinen dieser BroschIire in

Wien stattfand, daB es -iber die,,proletarischdemokratischen Methoden" ganz anderer Meinung

ist als seine Ffihrer von der 2Y2 Internationale,

Moskau, 23. Januar 1Q22.

M. I7akosi.

Das Genossenscfjaffswesenin Sowjeruf31and.

~i;,                 ~I.

Die ersten Anflinge einer Kooperation von

-Konsu'nenten reichen in Rulland sehr weit zurfick;

bereits im Jahre 1865 entstand die erste Konsum-genossenechaft. Zur selben Zeit wurde auch die

erste Kredit- und Spargenossenschaft gegriindet.

Feste Wurzeln hatte die Kooperation im b6konomlschen und sozialen Leben des damaligen RuBlands noch nicht gefatt, und daher nahm diese Bewegung einen sehr langsamen Verlauf, Ihre Initiatoren waren meistenteils liberal gesinnte InStellekluelle, Mit der sozialistischen Bewegung

hatte diese Kooperation nichts zu tun, Fu"r den

Kapitalismus und den Absolutismus bildete sie

keinerlei Gefahr. Im Gegenteil, das Kapital hat es

sogar verstanden, die Konsumgenossenschaft in

seinem Interesse zu verwerten, indem es in den

Fabriken und Betrieben sogen,,,Abhfngige Ar.

beiter'-Kooperativen" schuf und mit Geldzitteln

unterstiitzte. Die Administration der Fabrik pflegte

dabei die Verwaltung der Genossenschaft an sich

zu rei~en und mittels der Vorteile, die die Genossenschaften den Arbeitern boten, den Arbeitslohn

zu driicken und andererseits die Arbeiter auf diese

Weise an die Fabrik zu binden,

Erat nach der Revolution 1905/06 setzt in RuBland  eine rasche Entwicklung  der Genossens.chaften ein. Trotz aller Hindernisse, die die

zaristiache Regierung den Genossenschaften entgegenstelite, begann sie in dieser Zeit zu Hundesten zu entstehen, nach Beginn des Weltkrieges

aber zu- Tausenden. Die Mehrzahl der Konsumgenossenschaften entstand in dieser Periode in den,Drfern und trigt daher einen ausgesprochen kleinblirgerlichen Charakter. Auch die staidtischen Genossenochaften sind meistenteils von derselben Art.

Die wihrend der Kriegszeit gegriindeten Arbeitergenossenschaften waren sehr wenig zahlreich. Zu

''dies'r Ze  war die russieche Kooperation von,Udei revolutionfiren und sozialistischen Bewegung

r*e#bwet entfernt. Ibre einzige Aufgabe erblickte

ý3itt dem Schutz ihrer Mitglieder gegen die fiber@t~Aetobeutung durch das Handelakapital. An

irgendeine breite soziale Arbeit hat die Genossenschaft vor dem Kriege nicht gedacht.

Ungeachtet der langsamen Entwicklung der

Konsumgenossenschaft und der Schwierigkeiten, die

ihr die Zarenregierung entgegenstellte, bildete die

Genossenschaft zu Anfang des Krieges einen

so   bedeutenden  Faktor  im   Wirtschaftsleben

Rufflands, daf die Regierung sich entschlol, sie

als einen Warenverteilungsapparat zu verwerten,

denn die sclrankenlose Spekulation der Haindler

weckte eine immer gr-flere Unzufriedenheit unter

der Bev*lkerung, Die Regierung iibertrug ihr die

Verteilung von Zucker, Mehl, Butter und anderen

Lebensmitteln. Die russische Genossenschaft hat

nicht nur keinen Protest dagegen erhoben, sie

hat diese Funktionen sogar mit grof3em Vergniigen

uibernommen; damit ist sie zum Werkzeug eines absolutistisch-kapitalistischen Staates geworden. Die

russische Konsumgenossenschaft verwandelte sich&

ohne jeden Widerstand in ein Hilfsorgan dieses

Staates.

Die Februarrevolution 1917 hat den Charakter

der russischen Konsumgenossenschaft und ihrer

Arbeit nicht veralndert. Sie beseitigte lediglich durch

das Gesetz vom 20, Mairz 1917 jene Hindernisse,

die der Entwicklung der Genossenschaft bisher im

Wege standen.

Dafiir hat aber die Novemberrevolution 1917

in den Aufbau der Konsumgenossenschaft, in ihren

Charakter und in die Aulgaben, vor die sie sich gestellt sah, einschneidende Aenderungen gebracht.

Tm Zusammenhang mit der aligemeinen 5-konomischen Politik der Sowjetmacht, im besonderen

mit ihrer Lebensmittelpolitik, zerfillt die weitere

Geschichte der Konsumgenossenschaft in zwei

Perioden, Die erste bis zum Friihjahr 1921; die

zweite beginnt mit der Aufhebung der Zwangsumlage und der Einfiihrung der Naturalsteuer.

Ii.

Ale sich die Sowjetmacht nach der Novemberrevolution vor die Aufgabe der Verwirklichung der

sozialistiachen Gesellschaftsordnung gestellt sah,
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erbffneten sich ihr zwei Wege: auf dem Gebiete

der Grol3industrie der Weg der Nationalisierung,

auf dem der Kleinindustrie und in der Bauernwirtschaft der Weg der Kooperation dieser

Wirtschaftszweige.  Die  Sowjetmacht war sich

stets darfiber kiar, daI sie der Kleinproduktion gegeniiber sich die Worte von Engels zur

Richtschnur nebmen mijase:,,Unsere Aufgabe den

kleinen Bauern gegeniiber besteht darin, ihre Privatbetriebe und ihr Privateigentum in Kooperativen

zu verwandein, aber nicht gewaltsam, sondern

durch das Beispiel einwirkend und durch weitgehende Unterstiitzung  seitens der Regierung".

Bereits im Friihjahr 1918 zitierte Lenin diese Worte

in seinen Reden. Auch in der Literatur auf dem

Gebiet des Genossenschaftswesens wurden sie zu

jener Zeit oft zitiert.

Aber die harten Bedingungen des Bfirgerkrieges

und der Blockade fiihrten die Sowjetmacht nicht

nur auf den Weg der beschleunigten intensiven

Nationalisierung der Grol3- und Mittelindustrie,

sondern zwangen sie auch zur Einfiihrung der

Lebensmittelumlage. Das Wesen dieses Systems

lief darauf hinaus, daB der Bauer a 11Ie Ueberschiisse seiner Produktion an die Lebensmlttelverteilungsorgane abliefern muflte. Gema13 dem Dekret

iiber den Kollektivwarentausch sollten die Bauern

von der Sowjetmacht Fabrikate dagegen erhalten,

und zwar ffur denselben billigen Preis, der f ur die

von ihnen abzuliefernden Lebensmittel festgesetzt

war,

Das Umlageverfabren bestand somit im wesentlichen uarin, daf nicht die Wirtschaft selbst

und nicht deren Produktionsmittel nationalisiert

wurden, sondern die Erzeugnisse der Wirtschaft.

Das war die Anwendung des Nationalisierungssystems auf die Kleinproduktion.

Unter diesen Umstunden war das Tiitigkeitsfold der Konsumgenossenschaft stark eingeengt.

Die gesamte Beschaffung des Getreides und anderer landwirtschaftlicher Produkte iibernahmen

die Lebensmittelorgane der Sowjetmacht. DieAufbringung der Tndustrieerzeugnisse fibernahmen die

die Industrie leitenden Wirtschaftsorgane (die

Volkswirtschaftsraite). In dieser Richtung blieb den

Konsumgenossenschaften kein Tutigkeitsfeld. Sie

hatten nur die Aufgabe, alle jene Produkte u n t e r

die Bevbilkerung      zu verteilen, die sie

zu diesem Zweck von den Organen der Sowjetmacht erhielten. Die Konsumgenossenschaft muTte

sich in eine ausschliel3lich verteilende Organisation

verw~andein.

Diese Richtung verfolgte auch eine Reihe von

Dekreten, anfangend mit dem Dekret vom 12. IV.

1918 und endend mit dem Dekret vom 20. III. 1919;

auch die auf das letztere sich stilttzenden Instruktionen verfolgten den gleichen Zweck.

Die zAgellose Spekulation der Privathindlet

und deren Drohung,,,die Revolution mit der

knochigen Hand des Hungers zu erdrosseln",zwangen die Sowjetmacht, die Verteilung der'

Lebensmittel in ibre Hand' zu nehmen. Zu diesem

Zweck begannen sie mit der Organisation ihrer

eigenen Verteilungsstellen, der sogen. Sowjetmagazine. Aber es war nicht leicht, in einer"

kurzen Zeit einen derartigen. gut funktionierendeti

Apparat zu schaffen. Man beschlof daher, neben

den Sowjetmagazinen auch die bereits vorhandenen

Magazine der Konsumgenossenschaften zu ver-,

werten. Das Dekret vom 12. IV. 1918 beauftragte

die Genossenschaften mit der Versorgung nicht

allein ihrer Mitglieder, sondern auch der (ibrigen

Bevolkerung. Urn die Genossenschaften in ihrem

Kampfe mit der Privatkonkurrenz zu stiirkenwverfiigte das erwAhnte Dekret die Einfiihrung einer

ftinfprozentigen Steuer ffur den Privathandel, wibrend die Genossenschaften zu dieser Steuerabgabe

nicht verpflichtet waren.

Einige Monate spiter, am 2. XI. 191S, wurde

ein neues Dekret verboffentlicht, nach dem der gec

samten Bev-lkerung der Beitritt zu einer bestimmten Verteilungsstelle zur Pflicht gemacht

wurde: entweder zu den Sowjetmagazinen oder zu

einer Konsumgenossenschaft.

Da es aber nur sehr wenige Sowjetmagazine

gab - in den D*rfern (iberhaupt keine -, muflte

die fiberwiegende Mehrheit der Bev6lkerung den

Konsumgenosscnschaften beitreten, denn sonst

hbtten sic die von der Sowjetmacht verteilten Produkte nicht erhalten kbnnen. Das war der erste

Schritt auf dem Wege der Einbeziehung der gesamten Bev*lkerung Rufflands in die Konsumgenossenschaften.

Nach dem Dekret vom 2. XI. 1918 blieben die

Sowjetmagazine neben den Genossenschaften bestehen. Das fiihrte zu vielen Unbequenlichkeiten:

cine unrationelle Vergeudung von Kra-ften und

Mitteln zur Erhaltung des Apparats, ungleichmlifige Versorgung der Mitglieder beider Organisationen, eine privilegierte Stellung der Genossen'

schaftsmitglieder, die auBer dem, was die Organe

der Sowjetmacht aufbrachten, noch manches andere erhielten, was die Genossenschaften aus

eigenen Kriften aufbrachten. Alle dieses Schwierigkeiten wurden durch das Dekret vom 20. IIM.

1919 beseitigt, das alle Sowjetmagazine und fiberhaupt die ganzce Verteilungsarbeit in die Hgind.

der Konsumgenossenschaft legle.

Laut diesem Dekret wurde in Rufliand etii

dichtes Netz von Konsumgenossenschaften g~~l

schaffen, die die gesamte Bevolkerung versoirg;~

mul~ten. Eine Reihe von das Dekret vein 20, IlL~1919 ergiinzenden Instruktionesn setzte die Orat

sation dieser Genossenachaften mid die Art lhrt~f~
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Ver  altung fest. Als die zentrale Vereinigung der

_Kfonsumgenossenschaften  wurde  der Allrussische

Zentral-Verband   der  Konsum-Genossenschaften,(,,Zentral-Verband") eingesetzt.

Die Beschaffung der Lebensmittel hatte - wie

bereits gesagt - der b"konomische Apparat der

Sowjetmacht zu besorgen, der den Genossenschaften die Produkte zu liefern hatte, die zur

Verteilung unter die Bevuikerung bestimmt waren.

Die Genossenschaften hatten lediglich die Verteilung zu besorgen. Ihre Taitigkeit in der Eindeckung

war ganz minimal, sie erstreckte sich nur auf jene

Produkie, die freigegeben waren.. Aber wenn die Taitigkeit der Genossenschaften sich nur auf die Verteilung beschriinkte,

so brauchie sie zu diesem Zweck kein eigenes Betriebskapital. Der Staat lieferte Lebensmittel, ohxie

4da  die Genossenschaften sie im voraus zu bezahien brauchten. Die Handelsunkosten wurden

durch einen Aufschlag auf die Warenpreise gedeckt oder durch Kredite, die der Staat gewaihrte.

Unter soichen Umstainden konnte auch das Beitrittsgeld der Mitglieder in Wegfall kommen. Und

das Dekret vom 20. III, 1919 sanktionierte die Abschaffung jedweder Mitgliedsbeitriige, ur die Aufnahme der Bevojlkerung in die Genossenszhaften

zu erleichtern.

Das Dekret vom 27. I. 1920 endlich vereinigte

alle Arten der Kooperativen zu einer einheitlichen

Organisation, indem es aus den verschiedenen

landwirtschaftlichen und Produktions - Genossenschaften besondere Sektionen des,,Zentral-Verbandes" bildete. Dieses Dekret schuf in RuBland

eine einheitliche, integrale Kooperation.

III.

Tm Friihjahr 1921 wurde die Lebensmittelumlage

abgeschafft und statt ihrer das System der Naturalsteuern eingefiihrt. Bei diesem System liefern

dioe Bauern nicht alle Ueberschiisse ihrer Wirtschaft an den Staat ab, sondern nur einen Teil.

Nach der Entricltung der Steuer bleibt ihnen ein

bedeutender Teil ihrer Erzeugnisse, den sie an

jeden beliebigen verkaufen konnen.

Mit der Einfiihrung der Naturalsteuer erfuhr

die Lage der Genossenschaften eine einschneidende

Aenderung. Sie sehen sich jetzt vor neue wichtige

Aulgaben gestelIt.

Die auf dem Wege der Naturalsteuer einlaufenden Getreide- und Lebensmittelmengen reichen

ftir die Bediirfnisse des Staates nicht aus. Das

Feblende mufi bei den Bauern entweder fuir Geld

esrworben oder gegen industrielle Erzeugnisse emagetausrcht werden. Wenn der Staat diese Einkiiufe

dizrc seine eigenen Organe besorgen lassen

wolle1 so mui~te er einen ungeheuren Apparat von

* Ein~ikaufsst~e~~lle schaff en, und das wiirde ilim teuer

zu stehen kommen. Andererseits wure das auch

fiir die Genossenschaften sehr unvorteilhaft, denn

es wiirde sie hindern, ihre Operationen zu entwickeln. Daher wurde die Aufgabe des Einkaufs

von landwirtschaftlichen Produkten fuir die Beduirfnisse des Staates, wenn nicht ganz, so doch zum

grbi"ten  Teil, der Konsumgenossenschaft iibertragen, der auf diesem Gebiete eine Vorzugsstelie eingeraiumt wurde. Es war lediglich die

Schwhiche des genossenschaftlichen Apparats, der

es unm6glich machte, die gesamte Arbeit der Konsumgenossenschaft zu iibertragen.

Somit bleibt auch bei der neuen Lage der

Genossenschaft bestehen, was ihr die Novemberrevolution gegeben hat: auch jetzt arbeiten die

Kooperativen nicht nur aus eigener Initiative und

nicht allein zur Befriedigung der Bediirfnisse ihrer

Mitglieder, sondern auch fuir die gesamte Bev6lkerung, fuir den Staat.

Die Konsurngenossenschaft ist einstweilen noch

zu schwach, ur dieser Aufgabe in ihrem ganzen

Umfange gewachsen zu sein. In Zukunft, wenn sie

sich weiter entwickeln kann, wenn sie ihre Organisation vervollkommnet und ausgebaut hat,

wird ibre Taitigkeit zweifellos einen ungeheuren

Umfang annehmen. Die Kooperativen werden den

gesamten Warenaustausch zwischen dem Staat und

der Bauernschaft bewerkstelligen. Aber auch gegenwirtig nehmen ihre Operationen einen bedeutenden Umfang an, obwohl die Taitigkeit auf dem Gebiete der Eindeckung mit Lebensmitteln ffur die

neue Kooperation eine durchaus neue Arbeit ist.

Nach den von dem Vorsitzenden des,,ZentralVerbandes" - Genossen Chintschuk - mitgeteilten

Angaben erreichte die Eindeckungsarbeit der

Konsumgenossenschaft Anfang Dezember folgende

Zahlen:

Brotgetreide..                   4 258 575 Pud

Andere Getreideprodukte....     148 477 if

Futterstoffe

Saatgetreide ffur die

Oelsamen

Stroh und Heu

Kartoffeln

Frisches Gemiise

Getrocknete Pilze

Eingemachte Pilze

Fleisch

Felle

H-uute

Wolle

Hanf.......

Flachs

Hungergebiete

831 608

997 600

123706

451 456

724 348

812-958

59257

112436

2045294

252 875

1 811 388

28460

203 848

161 277

((
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(I

((

r(

(I

tr
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r,
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Die wirklichen Zahlen iibertreffen die mitgeteilten wahrscheinlich sehr wesentlich, denn die

Berichte verspauten sich meistens sehr. Fuir den
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Anfang kbinnen die erzielten Resultate als glanzende bezeichnet werden, inshesondere, wenn man

die Mifernte in Betracht zieht. Die Tatigkeit

nimmt mit jedem   Monat einen immer gr OfBeren

Umfang an, Man kann mit Bestimmtheit annehmen,

daB in diesem Jahre die Eindeckungsarbeit der

Konsumgenossemschaften, eine einigermafen gute

Ernte vorausgesetzt, nicht nach Millionen, sondern

nach zehn Millionen Pud gezaihlt werden wird.

Auf dem Gebiet der Belieferung des Staates sieht

sich die Konsumgenossenschaft Ruflands vor Aufgaben gestelit, von denen die alten Kooperativen

nicht trkumen durften.

Neben den rein staatlichen Aufgaben sieht sich

die Konsumgenossenschaft auch noch vor andere

Aufgaben gestelit: es handelt sich um die Organisation eines rein gcnossenschaftlichen Warenaustausches, der von den Kooperativen durchaus

selbstaindig durchgefiihrt wird. Auch auf diesem

Gebiete entwickelt sich die Arbeit der Kooperativen sehr schuell. Von August bis November 1921

haben die Genossenschalten zu diesem Zweck

9995059 Pud aufgebracht. Aber in Wirklichkeit

steht auch diese Zahi hinter der tatsaichlichen zudick, da manche Genossenschaften ihre Berichte

sehr spait absenden.

Soweit es sich um die Durchfiihrung der staatlichen Pline handelt, genief3en die Kooperativen

einen staatlichen Waren- und Geld-Kredit. Aber

den eigenen Warenaustausch miissen sie mit ihren

eigenen Betriebsmitteln durchfiihren. Allerdings

leistet der Staat ihnen auch hierin Zuschiisse, aber

sie reichen nicht aus, Daher gibt das Dekret vom

7. IV. 1921 den Konsumgenossenschaften das

Recht, von ihren Mitgliedern Beitrittsgelder, Vorschiisse usw. zu fordern.

Dasselbe Dekret betont auf3erdem das Recht

der Konsumgenossenschaft, eigene Betriebe auf

dern landwirtschaftlichen und industriellen Gebiete

zu organisieren: Werkstiitten, Molkereien, Geniisebau usw. Einzelne Genossenschaften werden

und miissen ihre Tiitigkeit in dieser Richtung

intensiv eatwickeln. Ganz besonders werden sie

das* in den Dojrfern tun miissen, durch Griindung

von kleinen landwirtschaftliche Erzeugnisse verarbeitenden Betrieben: Miihlen, Oelpressereien,

Stiirkefabriken usw.

Die Bestrebungen der Sowjetmacht richten sich

darauf, die Konsumgenossenschaft auf dem Lande

zu einer Zentrale aller K~ooperativorganis ationen

des Dorfes zu machen. Zu diesem Zweck muf3 die

Konsumgenossenschaft besondere Sektionen organisieren - landwirtschaftlic he, gewerbliche usw.

D~er DIeitritt zu diesen Organisationen ist nicht

obligatorisch. Die landwirtschaftlichen und industriellen Genossenschaften k6nnen auch unabhangig von der Konsumgenossenschaft bestehen.

Die  Gouvernements-Verbiande  der Konsumgenossenschaften  und  insbesondere  deren allrussische Vereinigung - der,,Zentral-Verband"

- miissen an die Organisation einer Reihe von

industriellen Groflbetrieben herantreten. Da die

russische Konsumgenossenschaft die gesamte Bevblkerung der Republik umfal~t, so werden auch

die von dem Zentral-Verband geschaffenen industriellen Betriebe als nationale Unternehmungen

zu betrachten sein. Das wird dieselbe Nationalisierung der Industrie sein, die aber stetig, auf friedlichem Wege, unter der Flagge der Kooperative

durchgefiihrt wird. Auch die Organisation von

kleineren industriellen Betrieben durch einzelne

Konsumgenossenschaften  bedeutet eine Munizipalisierung dieser Unternehmungen, die zeitweilig

unter der Flagge der Kooperation vorgenommen

wird,

Durch die Organisation von industriellen Be.

trieben kann die Konsumgenossenschaft sehr

Wesentliches zu dem erfoigreichen Kampfe gegen

den wirtschaftlichen Zerfall und ffur die Hebung

der Produktivkrafte RuBlands beitragen.  Aber

die Hauptarbeit auf diesem Gebiet entfaiilt nicht

auf die Konsumgenossenschaft, sondern auf die

Produktionsgenossenschaft, insbesondere auf dem

landwirtschaftlichen Gebiet.

Diese beiden Arten der Kooperation werden in

SowjetruBland eine ganz andere Rolle spielen, ale

die ihnen vor der proletarischen Revolution beschiedene.

Zu jener Zeit bestand die Aufgabe der Kooperation in dem Schutz der Bauern und Kleinindustriellen vor der Ausbeutung durch die AufkIiufer und Waindier, die die Bauern beim Einkauf

der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und bei dem

Verkauf von landwirtschaftlichen Maschinen und

Geriiten, von Rohstoffen und Hilfsmaterialien in

jeder Weise itbervorteilten. Damals beschiiftigten

sich die Genossenschaften hauptsachlich mit dem

Absatz von landwirtschaftlichen und kleinindustriellen Erzeugnissen und mit de'7 Durchfiihrung

gemeinsamer Einkaiufe, Mit der Kooperation der

Produzenten beschiiftigten sich diese Gendssenschaften  nur ausnahmsweise  (hauptsachlich auf

den Gebiete der Verarbeitung der Milchprodukte).

Unter den Verhaitnissen der sozialistischen

Revolution iinderte sich die Aufgabe der landwirtschaftlichen und gewerblichen Kooperativen. Die

Bauern und Handwerker brauchen ibre Produkte

nrcht meh an Aufkifiufer und Wiindier abzusetzen,~

-der Staat nimmt sie ihnen ab. Zu diesem Zweck

k inn en sie d en App arat d er Konsumg enoss enacheaft

verwerten. Dasselbe gilt auf dem Gebiete derVersorgungf dieser Kleinproduzenten mit den er-~

forderlichen Maschinen, Geraten,  Dfiingemitt.1a:.

usw. Die landwirtschaftlichen1 Genessenrshb*1teat

0-,W
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_**rden diese TtiCgkeit natfirlich fortsetzen. Eine.anz besonders groBe Bedeutung fu*r den Staat gew.innt die Arbeit der landyvirtschaftlichen und

proletarischen Kooperativen auf dem Gebiete der

Kooperation der Kleinproduzenten, und zwar nicht

zum Zweck des Absatzes, sondern  zu dem   der

Organisation der Produktion. Nur auf

diesem  Wege werden die Genossenschaften die

Produktivkriifte der zurfickgebliebenen Landwirt-schaft zur Entfaltung bringen. Einzelne, zersplitterte

Bauernwirtschaften zu groflen Betrieben vereinigend, werden die landwirtschaftlichen und gewerblichen Genossenschaften auf diese Weise nichi nur

eine materielle Basis fugr den Sozialismus schaffen,

sondern auch die individualistisch gerichteten

Bauern zur gemeinsamen Kollektivarbeit erziehen

und so die psychologische Voraussetzung ffur den

Sozialismus schaffen. Die Kooperation der Wirtschaft wird ffur die Bauern eine Schule des Sozia.

lismus und die Uebergangsstufe zur Vergemeinschaitlichung der Arbeit auf landwirtschaftlichem'

Gebiete werden.

Die vom Gesichtspunkte der sozialistischen

Revolution wichtigste und wertvollste Aufgabe der

landwirtschaftlichen und gewerblichen Kooperation ist gegenwiirtig daher die Organisation der

kollektiven Bodenbearbeitung, der kollektiven Bearbeitung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, der

Organisation von Werkstaitten, in weichen die bisher einzeln arbeitenden Handwerker zu der Kollektivarbeit herangezogen werden. Wir sehen somit, wie die gegenwartige proletarische Revolution der landwirtschaftlichen und gewerblichen

Kooperation ganz andere Aufgaben steilt als in

der Zeit vor der Revolution.

RuIland ist ein Land, das Rohstoffe in gro~en

Mengen in mannigfaltiger Art liefern kann, Sowohl

die russische als auch die ausliindische Industrie

leiden gegenwartig sehr an Rohstoffmangel. Diese

Ruhstoffe kiinnend nur bei dem Bauern eingesammelt

werden; einen Teil miissen die russischen Fabrilfen

erhalten, einen anderen das Ausland. Die Konsumgenossenschaft, deren Netz die gesamte Republik

umfal3t, kann und muB diese Aufgabe durchfuihren.

Auf diesem Gebiete hat die russische Kooperation

eine groBe und dankbare Aufgabe zu leisten, deren

Durchffihrung ihr eine gliinzende Entwicklung verbfirgt.

Aber die Konsumgenossenschaft wird die BeUschaffung von Robstoffen und Lebensmitteln nur

dani~~~_:binn mit Erfolg betreiben kiinnen, wenn sie fiber

ge:-:~-; onfigende  Mengen  industrieller Produkte  verfflg~t, die sie dem Bauern zum Austausch gegen

Lebenamitte -t__., liefern kaun. Die Entwicklung der

-     ollnsugnosnchaft   in Ruflind  ut daher eng

verkniipft mit der Entwicklung der Grofindustrie.

Andererseits muf3 die Konsumgenossenschaft den

ausliindischen Markt erfassen k6nnen, ur dort das

zu erhalten, was sie fuyr den inneren Warenaustausch braucht. Das ist eine der wichtigsten und

nichsten Aufgaben der russisehen Konsumgenossenschaft.

Die Periode des Biirgerkrieges und der Blockade

hat die russische Industrie sehr schwer geschaldigt.

Auch die russische Konsumgenossenschaft ist stark

davon betroffen worden, denn es war eine Periode

des absoluten Warenmangels. Jetzt erholt sie sich

wieder, entsprechend dem Aufleben von Industrie

und Landwirtschaft.

Aber die gegenwiirtige Wiedergeburt der russischen Kooperation bedeutet nicht eine einfache

Riickkehr zu alten, vorrevolutionaren Formen. Die

alte, vorrevolutionalre Kooperation fand sich mit

dem Kapitalismus ab, sie suchte sich ihm anzupassen und ahmte ihn zuweilen in der Ausbeutung

sogar nach. Ihre wichtigste, wenn nicht ausschliefiliche Aufgabe erblickte sie im Kampf gegen die

schrankenlose Ausbeutung von seiten irgendeiner

Kapitalsgruppe - vor allem des. Handeiskapitals.

Die alte Kooperation stelite sich wa-hrend des

Krieges nicht ungern in den Dienst des kapitalistischen Staates, obglcich sie sich in dvr blafrosa

Farbe eines gemifigten Sozialismus zu pralsenticren pflegte,

Die neue Kooperation in Sowjetruflland wird zu

einem Kampfmittel der Werktaitigen in ihrem

Kampfe gegen das Wesen der kapitalistischen

Herrschaft. Die russische Konsumgenossenschaft

ist eine Ereie, selbstverwaltende Organisation der

Werktfltigen, die mit der Sowjetmacht gemeinsame Ziele verfolgt und daher mit ihr auf das

engste verknu"pft ist. Die Verkniipfung kb-nnen

oder wollen manche jener Genossenschaftler nicht

verstehen, die gewohnt sind, den Staat, als die Organisation der ausbeutenden Kiassen, der Kooperation der Arbeitenden entgegenzusetzen.

Die alten Kooperativen arbeiteten nur fuir sich

selbst; die neuen - fuir die gesamte Gesellschaft,

nach den Direktiven der zentralen Organe des

proletarischen Staates.

Die alte landwirtschaftliche und gewerbliche

Kooperation stellte sich Aufgaben hauptsaichlich

auf dem Gebiete der Organisation des Einkaufs

und des Absatzes. Die neue Kooperation mufl in

erster Linie die Produktion kooperieren. In der

U~ebergangsperiode zum Sozialismus mufl sie eins

der wichtigsten Werkzeuge fuir den sozialistischen

Aufbau sein.

NV. Nes~-~fsc~r  e~rjakow
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Der w.irfsqjafflicge Kampf

der IKommunisfisco5en Jugencorganis allanen.

1. Eine neue Aufgabe.

Der IL Kongrel3 der Kommunistischen Jugendinternationale (K. J, 1.) und der III. Kongrefi der

Kommunistischen Internationale haben die Rolle

der Jugendorganisationen in der kommunistischen

Gesamtbewegung neu bestimmt. Im wesentlichen

wurde dieselbe entsprechend der historischen Notwendigkeiten so formuliert: Eroberung der Massen

der Arbeiterjugend zum Zwecke ihrer Erziehung

im Geiste des Kommunismus und ihrer Ausbildung

zu tapferen und klassenbewuflten Soldaten der

proletarischen Revolution.,,Zu den Massen

der Arbeiterjugendl" - das ist die Parole

des II Kongresses. Dieser Parole folgend, miissen

die kommunistischen Jugendorganisationen nunmehr jenen Fragen eine viel grolBere Aufmerksamkeit wie bisher widmen, die das Lebensinteresse

der proletarischen Jugend unmittelbar beriihren

und welche sie in den letzten Jahren, weil sie aus

historisch bedingten Ursachen ihre grboBte Kraft der

Schaffung der kommunistischen Parteien widmen

muflten, fast gar nicht beriuicksichtigen konnten.

Eine der wichtigsten neuen Aufgaben, vor die

sich die K. J. 0. gestellt sehen, ist die Aufnahme

und selbstandige Leitung des 6 konomischen

Kampfes der Arbeiterjugend. Damit

iubernebmen sie aufs neue eine fast schon vergessene Tiitigkeit der proletarischen Jugendbewegung. Das bedeutet jedoch nicht die einfache

Riickkehr auf ein altes, laiingst verlassenes Arbeitsgebiet; es ist vielmehr das Wiederankniipfen an

eine bewiihrte Thtigkeit der Arbeiterjugendorganisationen, die aber nunmehr mit v0"llig anderen

Methoden und anderem Inhalt und zu einem ganz

neuen Ziel fortgesetzt wird.

Den 6jkonomischen Kampf in der Griindungsperiode der Jugendbewegung kennzeichnet sein

mehr spontanes Ausbrechen und, dadurch bedingt,

das Fehlen eines aufgestellten Planes und die

Enge der gesteckten Ziele; er wurde ausschlieflich

gegen die schrankenlose Ausbeutung und die rechtlose Lage der Lehrlinge und der jungen Arbeiter

gefiihrt. Selbstverstandlich wurden praktisch, wenn

auch unbeabsichtigt, weit grbl3ere Resultate dabei

erzielt: das Erwachen des Klassenbewufltseins,

Erziehung zur proletarischen Solidaritait, Entstehung, Ausbreitung und Festigung der Organisation etc.

Der 6ikonomische Kampf, den die kommunistischen Jugendorganisationen nunmehr fiihren, unterscheidet sich von den friiheren inabesondere dadurci, dali er bewufit und planrn0iiii durchgefiihrt

wird, dali er nicht in mehr oder minder zufd1lligea

Einzelaktionen seinen Verlauf nirmt und sich

durchaus nicht immer und fiberail in eventuellen

Streiks der Jugendlichen duulert, sondern elne

stetige, planmfiBige und ziihe -Arbeit, die Arbeiterjugend auf dem Gebiete ihrer wirtschaftlichen

Interessen zugleich f Ur den Befreiungskampf der

Arbeiterklasse zu gewinnen, darstellt.

Neben dem selbstverstaindlichen Urstand, dafl

er dem unmittelbaren Schutze der Jugend vor der

Versinken im wirtschaftlichen Elend dienen soil,

besteht sein Hauptziel in der Vorbereitung und

Erziehung der Jugend zur Teilnalme am allgemeinen proletarischen Klassenkampf und in ihrer

Einreihung in die geschlossene proletarische Front,

indem er gleichzeitig den jungen Proletariern ein

leicht erklimmbares Ziel zeigt und ihnen in seiner

Verlauf tausendfd*ltige praktische Erfahrungen und

Erkenntnisse vermittelt, an denen die politische

Erziehungsarbeit der K. J. 0. sehr leicht ankniipfen

kann. Damit wird der 6konomische Kampf der

K. J. 0. zu einem Glied des gesamten proletarischen Befreiungskampfes. Das Prinzip der A r -

b e it s s c h u 1 e wird hier gleichsam in weitester

Mlafstabe durchgefU*hrt und in den Dienst des

proletarischen Klassenkampfes gesteilt.

2. M~ie sie sico Oerauskrisfasisierfe.

Die Frage des 'okonomischen Kampfes der Arbeiterjugend hat seit dem Kriege Innerhalb der

K. J. I. viele heftige Diskussionen hervorgerufen.

In der ersten Zeit, als es den Anschein hatte, dafl

sich die Revolution nicht nur auf Rulland beschriinken wiirde, wurde die Notwendigkeit des

Kampfes ur wirtschaftliche Forderungen der Jugend heftig bekadmpft. Ausgehend von der durch--

aus richtigen Tatsache, dali die O6konomische Lage

der Arbeiterjugend in der kapitalistischen Gesellschaft iiberhaupt nicht radikal verlindert werden

kann, kamen seine Gegner zu der Schiusse, dal

es iiberhaupt nicht angebracit sei, um kleine bkonomische Verbesserungen zu kampfen, die unter

der Jugend nur reformistiscie Illusionen erzeugea

kUnnten, dali man vielmehr alle Kriifte auf die

entscheidende Umgestaltung der Gesell-,&

schaft koazentrieren miisse. Im wesentlicheti.

war es dieselbe revolution-re Ungeduld, dieselbio

UeberschAtzung       des Tempos der Revowu.o

tion, die im Prozeli der Entwicklung und Krsali

sation der komrnunistischen Partef en eIne so rtlr

hsure Rolle gespielt hat. Glelchzeitlg -~war *:i
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aber auch eine Unterschiitzung       und sogar

ein Nichtverstehen der Bedeutung des b-kor' nomischen Kampies im aligemeinen Verlauf der

Entwicklung des Befreiungskampfes der ArbeiterkIasse.

Eine andere Richtung hielt die Bildung von besonderen 6konomischen Organisationen der Arbeiterjugend fU0r notwendig, die Ahnlich den Gewerkschaftsverbinden  und  neben   diesen  den

Schutz der bikonomischen Interessen der Jugend

verwirklichen soilten.

Gleichzeitig aber bestand in den Reihen der

Anhkinger des i-konomischen Kampfes eine Str6 -mung, auhnlich wie in den kommunistischen Parteien, die die Idee der Einheitlichkeit der oikonomischen und politischen Organisation, der sogenannten Einheitsorganisation, und zwar in der

radikaisten Form vertraten. Sich auf die Tatsache

stiitzend, daB die b-konomischen Organisationen

der Arbeiterkiasse, die Gewerkschaftsverbiinde,

bisher die b0konomischen Interessen des Proletariats nicht oder nur mangeihaft verteid4gten uind

daI sie noch weniger etwas gegen die Verelendung

der Arbeiterjugend unternehnen, zogen sie die

Schluflfolgerung, daB, illnlich den zu schaffenden

Einheitsorganisationen des erwachsenen Proletariats, die K, J. 0. solche Einheitsorganisationen

sein miiflten, die den bikonomischen Kampf selbststhindig, ohne die Untersttitzung der iibrigen Arbeiterkiasse, ohne die Gewerkschaften etc. fiihren

mul3ten,

Schon die fluichtige Skizzierung dieser verschiedenen Stromungen zeigt, daB eine grundlegende

Aufklkrung der Streitfragen nur im Verlaufe einer

gewissen Periode und auf dem Wege ernsthafter

Diskussionen, die die internationalen Erfahrungen

genau in Rechnung steliten, mbglich sein und die

Grundlage fuir eine endgiiltige und richtige L6sung

des ganzen Problems im internationalen Mafstabe

bieten konnte. Diese Lbsung wurde jedoch, infolge

des iangwierigen Prozesses der Schaffung und

Kilirung der kommunistischen Parteien, an dem

alle Sektionen der Kommunistischen Jugendinternationale hervorragenden Anteil nahmen, betraichtlich erschwert. Aullerdem blieb, nachdem  dieser

ProzeB im groflen und ganzen abgeschlossen var,

dam Verhiiitnis zwischen Jugend und Partei, das

nun eine andere Form annehmen muf3te, noch lange

ungekifirt. Aus alien diesen Ursachen zog sich die

Diskussion durch emn ganzes Jahr hin und fand,

wenigetens im internationalen Maf~stabe, ihr Enlde

eret auf dem Moskauer KongreB, der zur Frage

des 6klonomischen Kampfes der Jugend besondere:Thesen beschiofl. Die konkrete Formulier~ung der.netnenFunktionen der K. J. 0. und damit auch des

6~.:  konomischen  Kampfes war eben erst in dem

Aug~:I:  eubick  snbglich,  aim die Rol.e der kompmunisti

schen Jugendorganisation im Rabmen der kommuuiistischen Gesamtbewegung genau bestimmt war.

Die volle Durchfiihrung dieses Beschlusses wird

ebenfalls erst dann mb-glich sein, wenn sich innerhaib der K. J. 0. das kiare Verstaindnis der neuen

Funktionen der kommunistischen Jugendorganisationen gefestigt hat,

3.,,.Ein.eifsorganIsaflon*"       oder

besoncere 5konomisc3e Jugendorganisaflonen?

Der II Kongrefl der Kommunistischen Jugendinternationale steilte in seinen Thesen fest, daf3 besondere iikonomische Jugendorganisationen tiberfliissig seien. Damit wies er auf die prinzipielle

Notwendigkeit einer einheitlichen bkonomischen

Front der jungen und erwachsenen Proletarier hin

und tat gleichzeitig den ersten Schritt zur Beseitigung der durch die kapitalistische Gesellschaft

geschaffenen Trennung der Arbeiter in Jugendliche und Erwachsene.

Worauf grijadete sich dieser Beschlul? Er ging

von der einfachen und niichternen Betrachtung der

Klassenverhaijtnisse und von der Stellung des

jungen Arbeiters innerhaib der Produktion aus.

Vor dem Kriege ging infolge der zunehmenden

Verfeinerung der technischen Hilfsmittel, die den

ArbeitsprozeB aulerordentlich vereinfachte und

dem die Maschine bedienenden Menschen allmiihlich immer mehr verhltnismaiBig einfache und rein

mechanische Funktionen - fur die weder besonders schwer zu erwerbende Erfabrungen und Kenntnisse, noch bedeutende physische Kraft notwendig

waren - zuwies, ein stetiger und sich steigernder

Zustrom jugendlicher Arbeiter in die Produktion

vor sich. Wiihrend sie friiher hauptsiichlich als

Lernende am ProduktionsprozeB teilnahmen, wurden sie, infolge dieser Entwicklung, mehr und mehr

zu einem wirklichen Faktor im ProduktionsprozeB,

die die Leistung einer normalen Arbeitskraft yollbrachten; mit dem Unterschiede jedoch, daB sie infolge der aus der Vergangenheit jiberlieferten gesellschaftlichen Auffassung billiger arbeiteten und

damit fuir den Unternebmer ein giinstiges Ausbeutungsobjekt waren. Der Weltkrieg hat diese Entwicklung noch gesteigert.  Er bannte  den  erwachsenen Proletarier auf die Schlachtfelder, in

die  Schfitzengriiben. Inzwischen  besetzten  die

Kapitalisten seinen Platz in den Betrieben mit

Jugendlichen und Frauen.

Aber auch nach dem Weltkriege vollzog sich

diese Verfinderung der Rolle der jugendlichen

Proletarier im Produktionsprozef3 weiter, zum Teil

in sehr drastischen Formen. Die Besitzer der Produktionsmittel, wubhrend des Weltkrieges an fette

Profite gewBhnt, liefen infolge der nach dem

Kriege einsetzenden Wirtschaftskrise Gefahr, dieme

A.
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Profite zu verlieren, und lielen natiirlich kein Mittel unversucht, das ihnen geeignet schien, ibre Gewinne zu erhalten und sie mbglichst noch zu steigern. Die billige Arbeitskraft der Jugend war fuir

sie ein soiches Mittel. Und wiihrend sie die Arbeiterzahl verminderten und die Arbeitszeit verkiirzten, fuhren sie fort, jugendliche Arbeiter in

grofer Zahi zu beschaiftigen. Sie entlief3en die Erwachsenen und bedienten sich der billigen Arbeitskraft der Jugendlichen, ur die Lo'hne der Erwachsenen zu driicken. So schufen sie einen kiinstlichen Gegensatz zwischen jugendlichen und erwachsenen Arbeitern, die im Grunde einheitliche

Klasseninteressen haben,

Die Aenderung der Rolle des jugendlichen

Arbeiters im Produktionsprozef3 hat jedoch noch

eine andere Bedeutung. Solange die Jugendlichen

in ihrer groflen Masse und tatsiichlich als Lernende

in den Betrieben standen, hatten sie tatsachlich

innerhaib der Gesellschaft und in Beziehung auf

die Arbeiterkiasse eine gewisse Sonderstellung

inne. Sie waren mit dem Schicksal der Arbeiterklasse in einer' bestimmten Periode ihres Lebens

noch nicht so eng verbunden, Diese b'konomische

Tatsache hatte im Laufe der Zeit besondere

Traditionen geschaffen, die sich iuflerten in

den Beziehungen zwischen Lehrling und Gehilfen und in den sogenannten Lehrvertriigen. Und

selbst als der Name Lehrling nur mehr ein Deckmantel fuer eine bequemere Ausbeutung wurde, erhielt sich diese Tradition, die den jugendlichen

Arbeiter vom Schicksal seiner Kiasse isolierte,

Anders verhiilt es sich mit der Grofindustrie. Hier

wurde der junge Arbeiter tatsaichlich mit dem

Schicksal seiner Kiasse verkniipft, obgleich das

f o r m e 11 noch nicht zum Ausdruck kam  (geringerer Arbeitslohn und rechtlose Lage). In geschichtlichem Sinne bedeutet das die Einbeziehung der jugendlichen Arbeiter in den Produktionsprozefl als normale Glieder desselben

macht sie zu einem Teil des Proletariats, dessen

Interessen mit denen der gesamten Kiasse viollig

identisch sind und dessen 6"konomische Lage nur

im Rahmen der Lage der gesamten Arbeiterkiasse

veriindert werden kann. Diese Tatsache ergibt,

daB fuor eine besondere 6konomische Organisation

der Arbeiterjugend weder ein besonderes Tiitigkeitsfeld, noch besondere Aufgaben vorhanden

sind, und daB ihr foiglich auch die Existenzberechtigung fehlt. Dazu kommt noch, daB das Bestehen einer soichen bikonomischen Organisation die notwendige gemeinsame 8ikonomische

Front der erwachsenen und jungen Arbeiter gegen

ib~ren wirtschaftlichen Gegner zersplittern und

schw~chen wiirde. Ihren von vojllig einheitlichen

Kiasseninteressen diktierten bikonomischen Kampf

kb~nnen sie nur gemeinsam in e in er wirtochaftlichen Organisation siegreich durchfiihren. Di e

tIV

Arbeiterjugend       hat    keinerlel    be-.

sonderen, ihren psychiachen odoatr.

physiologischen           Besonderheite'n

entspringende wirtschaftlichen           Interessen, die so wesentlich wfiren,

daB sie das Bestehen einer besonderen 5-konomi.o

schen Kampfesorganisation der Jugend reahtfertigten. Die Gewerkschaftsverbunde sind die'

wirtschaftlichen Organisationen der gesamten

A r b e i t e r k i a s s e; folglivh miissen sie auch

fu'r die Interessen der proletarischen Jugend, als

ein Teil der Arbeiterklasse, kimpfenund damit

ihre bisherige Tiitigkeit erweitern.

Vorlitufig ist freilich von dieser so notwendigen,

einheitlichen b-konomischen Front dererwachsenen

und jugendlichen Arbeiter noch recht wenig

sichtbar, obwohl die Voraussetzungen dazu schoA

liingst vorhanden sind. Die Gewerkschaften haben

bisher auf dem Gebiete der Verteidigung fu*r die

wirtschaftlichen Interessen der Arbeiterjugend nur

wenig, vielfach sogar iiberhaupt nichts getan. Ja,

sie sind teilweise sogar noch von der gesellschaftlichen Tradition so stark beherrscht, daB -die

Jugendlichen in vielen Liindern nicht einmal Zutritt zu den Gewerkschaften haben, urn ffur ihre

6konomischen  Interessen  kiimpfen  zu  k6nnen.

In manchen werden sie nur mit teilweiser Einschriinkung der Mitgliederrechte zugelassen, indem

zwei jugendliche Mitglieder zusammen nur eine

Stimme oder iiberhaupt kein Stimmrecht haben.

Damit tr*gt ein Teil der Gewerkschaften sogar

dazu bei, die von der kapitalistischen Gesellschaft

geschaffene  kiinstliche Spaltung der Arbeiterklasse in jung und alt zu unterstiitzen und zu veitiefen, indem er sie auch vom proletariachen

Standpunkt aus anerkennt und anwendet.

Die Notlage der Jugend nimmt jedoch immerý

mehr zu und wird durch ilre rechtlose soziale

Lage noch verstarkt. Das bedeutet ffur den Befreiungskampf der Arbeiter eine grofle -Gefahr;

denn die notleidende demoralisierte Jugend -wirdnicht imstande sein, die Liicken im kaimpienden

Proletariat auszufiillen und neue kampftiichtlge

Soldaten der Revolution zu stellen. Daher ist der

Kampf gegen die oikonomische Verelendung der

Arbeiterjugend eine Lebensnotwendigkeit ~ ffur das

gesamte Proletariat. Die Gewerkschaften Uihren

diesen Kampf heute noch nicht. Die Schaffung

von besonderen 6ikonomischen Jugendorganisationen widerspricht den einheitlichen Klasseninteressen des Proletariats. W~er also soil diesen

Kampf fuihrenl WVer hat dafuir zu sorgen, daB dier

Gewerkschaften ihre Pflichten - gegenfiber dwr

Arbeiterjugend  als einen Teil der Arbeiterkilasse-:

erfuiilen?  Welc h e      Org8a n i sa tIo~nes

mussen      innerhaib      der   A rb eStelt~-t4

klasse   die   allgemeinen     und   bes~-~s a1

deren     Interessen      der    A inrb~e it:E- t3-~
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jugend verteidigen? - Die kommunistische~n Jugendorganisationen. So

werden diese Fragen durch die Thesen des Moskauer Kongresses   beantwortet.,,Fiihrer und

Trdger des 6konomischen Kampfes ist der Komnunistische Jugendverband". Wie ist das aufzufassen?

Viele Genossen glaubten, daB das bedeuten

solle, die kommunistische Jugendorganisation sei

eine besondere b"konomische Organisation gegentiber den Gewerkschaften, die die Aufgabe habe,

Streiks zu organisieren, selbstaindige Lohnkaimpfe

zu fiihren usw. Daher protestierten sie heftig

gegen den erwaihnten Beschluf3. Sie sagten ganz

richtig, daBl es liicherlich sci, anzunehmen, daB die

kleinen  kommunistischen  Jugendorganisationen

imstande sein kiinnten, den b-konomischen Kampf

gegen die maichtige Bourgeoisie seibstandig ohne

Unterstiitzung der Gewerkschaften oder gar gegen

sie zu fiihren.

Diese Auffassung geht indessen von einem Mi8 -verstehen der Thesen des Weltkongresses aus.

Der II. Kongrefl sprach sich gegen eine besondere

okonomische Organisation aus; daraus folgt, daf

auch die kommunistischen Jugendorganisationen

nicht den Charakter von besonderen 5-konomischen Organisationen haben diirfen.

Weichen Sinn hat nun aber die oben angefiihrte

Formulierung des H1. Kongresses? Sie bedeutet,

daB die kommunistischen Jugendorganisationen

diejenigen Organisationen sind, die innerhaib der

Arbeiterkiasse die Interessen der proletarischen

Jugend vertreten mtissen. Fiihrer und Traiger des

bkonomischen Kampfes der Arbeiterjugend sein,

heift, daB die K. J, 0. jiberall, in den wirtschaftlichen Organisationen des Gesamiproletariats, in

den Betrieben und Schulen etc,, die Initiative zur

Vertretung der bkonomischen und kulturellen Interessen der Arbeiterjugend ergreifen miissen. Die

K. J. 0. miissen iiberall die Lage der Arbeiterjugend studieren, ihre besonderen Interessen aufdecken und Mittel zur Abhilfe ausfindig machen.

Sie miissen die Jugend fiber ibre Lage aufkliren,

und ihr jenen Weg weisen, der sie zur Besserung

ihrer Existenzbedingungen  fiihrt.  Sie miissen

gleichzeitig die wirtschaftlichen Organisationen

der Arbeiterkiasse, die  Gewerkschaftsverbiinde,

zur Ergreifung der notwendigen Maflnahmen gewinnen.

Daher heift es in den Thesen des II. Kongresses:,,Von der tatsfichlichen Einheit der wirtschaftlichen Interessen und der darum notwendigen Einheit des wirtschaftlichen Kampfes

der gesamten Arbeiterkiasse ausgehend, miissen

die K. J. 0. sich immer bemiihen, den ganzen

Kampf durch die Gewerkschaften - als die

wirtschaltlichen Organisationen der Arbeiterkiasse -und mit ihrer Hilfe durchzufiihren.

Auf Grund der Einheit der prinzipiellen Auf

fassungen ist die Kampfgemeinschaft mit den

revolutioniiren Gewerkschaften  (angeschlossen

der Roten Gewerkschaftsinternationale) gegeben. Aber auch in den Landern, wo die Gewerkschaften in ihrer Gesamtheit oder teilweise noch nicht diese grundshitzliche Umstellung erfabren haben, muB immer versucht

werden, dieselben fuir die Einbeziehung der

revolutionairen  wirtschaftlichen  Forderungen

der Jugend in ihr Tiitigkeitsfeld zu gewinnen

und sie zu veranlassen, den Kampi dafiir aufzunehmen."

Zweifellos wird noch einige Zeit vergehen, ehe

die Gewerkschaften die Interessen der Arbeiterjugend aktiv verteidigen werden. Das wird solange nicht erreicht werden, solange nicht der

Widerstand der reformistischen Gewerkschaftsbuirokratie  gebrochen  ist.  Die  Ueberwindung

dieses Widerstandes ist cine der naichsten und

wichtigsten  Aufgaben    der   kommunistischen

Jugendorganisationen. Und sic werden sic auch

nur dann l6sen k6nnen, wenn sic breite Massen

der Arbeiterjugend  urn  sich  gruppieren.  Sie

werden dabei zu den verschiedensten Mitteln

greifen miissen; es ist sogar moglich, daB sic seibstandige Kaimpfe gegen die Unternehmer fuihren

miissen. Aber prinzipiell erfordert die Emnheitlichkeit der Interessen der jungen und erwachsenen Proletarier eine geschlossene wirtschaftliche Kampffront gegen das Kapital. Der

Kampf mit der Bourgeoisie, der Kampf gegen die

okonomische Verarmung der Arbeiterjugend muf

mit und von den Gewerkschaften gefiihrt werden.

Die kommunistischen Jugendorganisationen haben

nur die Aufgabe, die Interessen der Arbeiterjugend

innerhalb der Arbeiterkiasse und in den Gewerkschaften wahrzunehmen, und diese ffur die Vertretung dieser Interessen gewinnen. Ferner miissen

sic auch dafiir sorgen, daBl die Jugend in die

Reihen der proletarischen Kiimpfer tritt und an

diesen Kampf teilnimmt. Bei seibstundigen Konflikten mit dem Kapital muB die K. J. alle ihre

Kriifte mobilisieren und die Kampfgrenzen zu erweitern suchen. Vor allem aber miissen sie jeden

dieser Kaimpfe und jede proletarische Bewegung

dazu benutzen, ur die Arbeiterjugend ffir den Befreiungskampf des Proletariats zu erziehen und aus

ihr mutige Kflmpfer ffur diesen Kampi der unter

dem Banner des Kommunismus ringenden Arbeiterkiasse zu machen. Das ist der Sinn des Ausdrucks:,,FUihrer und Tralger des Bkonomischen

Kampfes sind die kommunistischen Jugendorganisationen". In diesem beschrfinkten Sinne sind sic

La tsiichlich die,,Einheitsorganisation" der Arbeiterjugend.

4. Elner der nrc~csste notwuendigen

S cO rifle.

Aus alledem folgt, dalB gegenwurtig eine der

wichtigsten Aufgaben der kominunistischen

Jugendorganisationen der Kampf urn die Aner
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kennung wirtschaftlicher Forderungen der Jugend

und ihre gleichberechtigte Aufnahme in die Gewerkschaftsverbiinde ist. Wir haben schon erwahnt, dal3 viele Gewerkschaften die gleichberechtigte Mitgliedschaft der Jugend ablehnen,

und daB manche die Jugend jiberhaupt nicht in

ihre Reihen aufnehmen, Wir wollen hier nicht

untersuchen, warum das so ist, Zweifellos aber

ist, daB diese Einrichtung durchaus den Interessen

der Kapitalisten entspricht, indem sie es ihnen

ermbglicht, die Jugendlichen im Kampfe zwischen

Kapital und Arbeiterkiasse gegen die erwachsenen

Arbeiter auszunutzen und sie als Streikbrecher

und Lohndriicker zu verwenden,

In dieser Richiung steht den kommunistisehen

Jugendorganisationen eine grofe Arbeit von ungeheurer revolutioniirer und historischer Bedeu-tung bevor. Die Jugend zur Verteidigung ihrer

eigenen Interessen mobilisierend, sie in die allgemeine Arbeiterfront einreihend, beschleunigen

sie die Bildung einer geschlossenen wirtschaftlichen Front der gesamten Arbeiterkiasse.

Von besonderer Bedeutung ist die Frage der

Jugendsektionen bei den Gewerkschaften, Diese

Sektionen spielen in Deutschland eine betriichtliche Rolle; sie zaihlen dort bis zu 400000 Mitglieder und sind somit tatsiichlich eine Massenorganisation der deutschen werktaotigen Jugend.

Dabei muD freilich in Betracht gezogen werden,

daB3 die organisatorische Verbindung der einzelnen

Sektionen untereinander recht ungeniigend ist, und

daB ein grofer Prozentsatz (durchschnittlich 90%

der Mitglieder) ilrer Organisation volikommen indifferent gegeniibersteht.

Die Jugendsektionen haben in der Bewegung

der proletarischen Jugend ihre besondere Geschichte. Sie wurden zu dem Zwecke geschaffen,

die proletarische Jugend dem Einflusse der reformistischen Gewerkschaftsbiirokratie zu unterwerfen und sie der Beeinflussung seitens der politischen und revolution iren Jugendorganisationen

zu entziehen, nicht etwa, ur die wirtschaftlichen

Interessen der Arbeiterjugend zu vertreten. Das

beweist die Taitigkeit dieser Sektionen.  Dort

werden den jungen Arbeitern,,Berufskenntnisse"

und eine,,Allgemeine Bildung" biirgerlicher verschwommener Art, wenn auch mit,,sozialistischer

Farbung", vermittelt und Ausfliige, Spiele, Unterhaltungsabende etc, veranstaltet.

Die Mitglieder der Jugendsektionen besitzen,

wie gesagt, in den meisten Gewerkschaften kein

Stimrnrecht; in manchen haben zwei junge Arbeiter

das Recht auf eine Stimme. Sie sind also nicht

cinmal berechtigt, ihre eigenen Interessen innerb~aib der Verbiinde und gegeniiber den Unternelimern wahrzunehmen. Die Schaffung und Taitigkeit dieser Sektionen richtet sich darauf, die

Arbeiterjugend vom Kiassenkamp! zu isolieren und

t:'4

so den Interessen des Klassenkampfes zu widersprechen.

Der Kampf gegen diese Erseheinung ist gleichfalls eine der wichtigsten Aufgaben der kommunistischen Jugendorganisationen.  Sie miissen die

von   den  Gewerkschaften   errichtete Barriere

zwischen den jungen und erwachsenen Arbeitern

niederreiflen  und  gleichzeitig  die schon  bes t e h e n d e n Organisationen ausnutzen, ur dem

Kampfe der Arbeitcrjugend gegen die wirtschaftliche Not eine breite Basis zu geben. Sich auf

diese Organisationen stfitzend, werden sie imstande sein, die Gewerkschaften an ihre Verpflichtungen gegeniiber der jungen proletarischen

Generation nachdriicklich zu erinnern.

Wenn wir die Frage vor internationalen

Standpunkt aus betrachten, so miissen wir vor

allen Dingen ibre auf3erordentliche Bedeutung f61r

die kormunistische Gesamtbewegung feststellen.

Denn es ist sehr leicht rn"glich, daBl die Amsterdarer Internationale, die in einem Teil der kapitalistischen Linder grofen EinfluB hat, die Erfahrungen der deutschen Gewerkschaftsbiirokratie

mit den Jugendsektionen auch in anderen Liindern

auswertet. In Qesterreich sind schon Versuehe in

dieser Richtung  zu beobachten.   Diese Herrschaften haben vor nichts gr6"Bere Besorgnis, als

daB die Arbeiterjugend unter den EinfluB der

kommunistischen Organisationen kommen kojnnte.

Und sie werden alles tun, ur sie von diesem Einflusse und  vom  revolution'aren  Klassenkampfe

fernzuhalten. Wenn dies zuniichst auch nur Annahmen sind, so miissen unsere Organisationen

doch darauf gefaflt sein. Je systematiseher die

kommunistischen   Jugendorganisationen   aller

hinder die Arbeiterjugend zum Kampfe ffur ihre

eigenen Interessen sammeln werden, urso energischer werden diese Herren nach Mitteln suchen,

um  ihre Herrschaftsstellung sicherzustellen und

die Revolutionierung der Gewerkschaften    zu verhindern.  Die  Kommunisten

in den Gewerkschaften miissen jeden Versuch in

dieser Richtung aufmerksam beobachten und energisch bekaompfen.

5. KNicOf nur Propaganda, sondern

zdOe Kleinarbeil

Je mehr die K. J. O.die neue Aufgabe (ibernehmen, umsomehr zeigt sich, wie ungeheuer

schwer sie ist und wie sehr sich die auf dieser

Gebiete Taitigen vor einer oberfliichlichen und die

Schwierigkeiten dieser Aufgabe unterschaitzenden

Einstellung hiiten miissen. Es gab - und gibt

noch heute - manche unter uns, die sich den

bikonomischen Kampf nur propagandistisch, oder

sich in elementaren Bewegungen der Arbeiterjugend darstellend, dachten. Und als dann die

erstenr Aufrufe erlassen worden waren und.die
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Jfugendlchen nicht Folge leisteten, ja, als selbst

A..Veritfentlichung einer ungeheuren Fuille von.Material fiber die elende Lage der Arbeiterjugend

Ai~chts niitzte, erklairten sie: Wir kb'nnen mit dem

O6konomischen Kampf nichts ausrichten, dieses

AM-ittel ist schlecht. Und sie wurden mutlos, verfielen zum Teil auf allerlei Spekulationen, die

helfen soliten. Sie hatten eben den ganzen Umfang

der Aufgabe nicht erfaflt, sahen nur einen Teil davon. Sie batten auch vergessen, daB nach so

vielem Versagen der proletarischen Organisationen, nach soviel Niederlagen und Verrat ein

Kampf oder auch nur eine Bewegung nicht mehr

mit,,Aufrufen" oder Propaganda entfesselt werden kann. Aus ihren eigenen Fehiern, aus ihrem

Mifverstehen der Aufgabe schiossen sie, daB die

Aufgabe falsch gestelit sei. Das ist natiirlich ein

lrrtum.

Der bkonomische Kampf der K. J. 0. ist eben

nicht nur Propaganda, er ist in den seltensten

Fillen eine elementare Aktion und bringt nicht

mit einem Schiage die Entwicklung der K. J. zur

Massenorganisation zuwege. Es ist vielmehr eine

alltigliche ziihe und vielseitige Arbeit in Betrieb und Schule, in der Gewerkschaft, bei der wir,

nur Erfoig in def Agitation haben ko-nnen,

wena wir die Jugendlichen bei ihren wirtschaftlichen Interessen packen - fuir die wir sie zum

gralten Teil sogar erst interessieren malssen -, die

Arbeiterjugend in rastloser, unermaodlicher Kleinarbeit ur uns scharen miissen. Die Methoden

dieser Arbeit sind, wie gesagt, tausendfaidtig und

nicht zu normalisieren. Ein Schema ffir sie aufzustellen, ware ein Unsinn, Sie ergeben sich konkret

aus der jeweiligen und 6rtlichen Situation und erfordern von jedem einzelnen Mitglied der K. J, 0.

die gr8Bltmogliche Summe von Initiative, Findigkeit und Arbeitsbereitschaft. Immer aber muB

durch sie eins erreicht werden: die Arbeiterjugend

muI3 in jedem jungen Kommunisten, in jeder jungen

Kommunistin und dariiber hinaus im kommunistischen Jugendverband die tatkriaftigsten Vertreter

ihrer gesamten* Interessen erkennen. Und das bedeutet, daBl wir uns keinesfalls darauf beschriinken

dfirfen, Propaganda zu machen und Anklagen zu

erheben, sondern daf3 wir durch alltagliche Arbeit

dort, wo Jugendliche sind und wo sie uns tiaglich

kennen lernen, beweisen, daf3 wir wirklich etwas

tun. Nur so werden die K. J. 0. das Vertrauen

der Massen der Arbeiterjugend gewinnen. Und nur

wenn sie bereit sind, die ailtigliche, miihevolle

Kleinarbeit auf sich zu nehmen, wenn sie planmai3ig die Organisierung dieser grof3en Arbeit

durchfiihren, wird die Arbeit auf dem 6konomischen Gebiet im ganzen Umfange den gesteilten

Aufgaben gerecht werden.

Das sind in grof3en Ziigen jene Probleme, vor

die sich die K. J. 0. durch die Beschliisse des

Zweiten Kongresses auf dem Gebiete des bkonomischen Kampfes gesteilt sahen. Indem sie die durch

diese Beschliisse gesteilten Aufgaben durchfiihren,

werden sie eine riesige erzieherische Arbeit leisten

und neue breite Massen der proletarischen Jugend

zur ailgemeinen Arbeiterfront fiihren. Unter ihrer

Leitung wird die Jugend am Kampfe der ganzen

Arbeiterkiasse praktischen Anteil nehmen und

durch ibre eigenen Erfahrungen jene Methoden

und Bedingungen kennen lernen, die zum Wesen

des Befreiungskampfes gehbiren.

Die    Kommunistische         Jugendorganisation ist die Arbeitsschule fair

den Befreiungskampf der Arbeiterklasse, das ist der Sinn der Be.

schliisse des Moskauer Kongresses

der Kommunistischen Jugendinternationale.                     0. Unger.
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