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Der vierle 1.elitkongre13

der 1~0mmunisftsscf en Intern afion ale.

Vorfrag, ge~alten auf der allrussiscoen Konferenz der K. P.1P.,, Moskau, 5.-7. Aug. 1922.

Die Tagesordnung des IKongressesGenossen, es ist euch bekannt, daB auf

den 7. November, den fiinften Jahrestag

unserer Revolution, der vierte Weltkongrel

der Kommunistisohen Internationale festgesetzt ist, Alle der Kommunistischen

Internationale  angeh6renden  Parteien

treten  bereits  an  die  vork ufige Besprechung jener Tagesordnung heran, die

vom Exekutivkomitee der Kommunistisehen

Internationale geplant ist. Diese Tagesordnung ist in ihren Hauptziigen folgende.

Die Kommunistische Internationale wird

noch einmal bei den wichtigsten taktischen

Fragen der Gegenwart haitmachen miissen.

Darum bildet die Frage der Taktik der

Kommunistischen Internationale einen der

ersten Punkte der Tagesordnung. Es besteht kein Zweifel darfiber, daB die Hauptdiskussion  dieses Punktes sich ur  die

Frage, der Einheitsfront drehen wird.

Ferner wird die zweite und vielleicht

wichtigste Frage die des Programms der

Kommunistischen   Internationale  sein.

Ferner steht die Gewerkschaftsfrage, die

Agrarfrage, die Arbeit im Osten auf der

Tagesordnung, und dann ist in der letzten

Zeit der Gedanke aufgetaucht, die Frage

der neuen Wirtschaftspolitik der russischen

Sowjetrepublik in dieser oder jener Form

noch einmal aufzuwerfen. Auf dem dritten

WeltkongreB fand hieriiber ein Referat des

Genossen Lenin statt, doch hatte damals

unsere Partei eben erst die neue Politik in

ihren Grundziigen entworfen, und Genosse Lenin konnte nur eine theoretische

Analyse dieser Politik geben. In diesem

Jahre dagegen koinnten wir der Internatio-nale bereits einige konkrete Resultate und

einige Bilanzen fuir das Jahr vorlegen.

Das Programm.

Was die Programmfrage anbelangt, so

muf3 man hier folgendes im Auge haben.

Ein Einheitsprogramm ffur die Arbeiter

'der ganzen Welt auszuarbeiten, ist eine

auf3erordentlich schwierige Sache. Gegen-'ira ~ -~ c1

wairtig gehoiren der Komtaunistischen Internationale 52 Parteien *an und auferdem

eine Reihe von Gruppen, die sich der

Kommunistischen    Internationale   anschlief3en wollen, aber noch nicht vollstaindig kommunistisch sind. Die Bedingungen,

unter denen.jede dieser einzelnen Parteien

zu arbeiten hat, sind zu versehieden. Das

ist ein grof3es Hindernis f Ur ein Dolkument,

das ein einheitliches Ganzes sein und die

ganze Weltlage umfassen soll.

Die Kommunistisehe Internationale hat

eine' grofle Programmkommission geschaffen, der die besten Kraifte der internationalen  Arbeiterbewegung  angehbren,

und an der, wie wir hoffen, Genosse Lenin

sich aufs tatkriiftigste beteiligen wird.

Auferdem sind Programmkommissionen

im Anschluf an die groflBten Parteien der

Kommunistisehen Internationale im Westen

geschaffen worden: im Anschluf an die

franzOjsische, die deutsche, die italienische,

die tschechoslowakische u. a. Ferner ist

eine spezielle Kommission geschaffen

worden, die das Programm einer japanischen kommunistischen Partei entwerfen

soll. In dieser Kommission arbeiten Genosse Katajama, ein Veteran der japanischen Arbeiterbewegung, Genosse Bucharin

und eine Reihe anderer Genossen.

Besondere Bedeutung messen wir der

Arbeit auf dem Gebiete der Vorbereitung

des Programms der japanischen kommunistischen 'Partei bei. Irn Laufe der ~iinf

Revolutionsjahre war es f fir uns aufjerordentlich schwer, eine unmittelbare Verbindung mit der japanischen Arbeiterbewegung   herzustellen.  Die japanische

Regierung bewacht ihr Land allzu eifrig;

Fu"r Europijer, selbst f Ur Nichtkommunistoi, ist es auflerordentlich schwer, nach

Japan zu kommen, und erst vor einigen.:

Monaten gelang es uns zum ersten Male,

eine  zahlreiche  Delegation  japanischer

Kommunisten und revolutionarer Syndikalisten in Moskau   zu empfangen.   Das

waren hervorragende Proletarier, die-ii

den japanischen Gefdngnissen durch vieW

Pr ufungen  hindurchgegangen  sind  ut.4
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Jahre revolution""rer Arbeit hinter sich

haben, Die japanisehe Bewegung ist fu-r

die Kommunistische Internationale von

hachster Wichtigkeit, da wir es dort mit

einem   noch  unberiihrten  mit  einem

frischen, revolutionairen, noch nicht durch

den internationalen Opportunismus demoralisierten Proletariat zu tun haben, In

Japan gibt es auch einen reformistischen

Fliigel, der fiber bedeutende Kra-fte verfiigt, aber die Bewegung als Ganzes traigt

den Stempel der Frische und Kraft einer

jungen proletarischen Bewegung. Japan

hefindet sich am Vorabend des Jahres 1905,

Die Kommunistisehe Arbeiterpartei Japans,

die noch nicht zahireich ist, deren Einflufl

aber von Tag zu Tag waichst, mufi gegenwirtig die Aufmerksamkeit der an der

Spitze  marschierenden  Proletarier  der

ganzen Welt auf sich lenken.

Ferner ist eine Programmkommission

geschaffen worden, die das Projekt des

Programms ffir die Balkanparteien einerseits und die skandinavischen andererseits

geben  soll.  Wir haben   zwei Winkel

Europas genommen, die ihren Ausmalen

nach recht beachtenswert sind, eine recht

verschiedene soziale Struktur haben und

darum in ihrer Art typisch sind. Auf dem

Balkan haben wir folgende Lage. In Bulgarien macht unsere Partei die grol3e

Mehrzahl der Arbeiterklasse und einen bedeutenden Teil der Bauernschaft aus, In

Bulgarien selbst ist das Kraifteverkiltnis

ein solehes, daB der Uebergang der Macht

an die Arbeiter kein so schwerer wiire; die

ganze Schwierigkeit liegt in der Umgebung

Bulgariens, In Jugosjavien hatten wir eine

machtige Partei, die nur durch den weiBen

Terror eine Zeitlang geschwaicht werden konnte, In Griechenland haben wir

eine junge wachsende kommunistische

Partei: ihr Zentralkomitee ist fU"r seinen

heroischen Kampf gegen den Krieg dieser

Tage verhaftet worden. In Rumainien haben

wir die Mehrzahl der organisierten Arbeiter hinter uns stehen; das hat der KongrefI

der ehemaligen vereinigten Partei bewiesen;

aber der Uebergang der rumainischen Regierung zum weif3en Terror hat. die

Arbeiterpartei eine Zeitlang paralysiert.

Die Verwickelung auf dem Balkan gab

den Anlal3, dariiber nachzudenken, ob das

Programm der Balkanparteien nicht ganz

gesondert zu geben wi~re.

Die ~skandinavischen Parteien befinden

sich unter anderen Bedingungen. Hier ist

unser sti~rkster Punkt Norwegen, wo wir

die erdriickende Mehrheit unter den Arbeitern haben, wo die von uns eroberten

Gewerkschaften aus der Amsterdamer

Vereinigung ausgetreten sind, wo 'die

biirgerliche Regierung von unserer kommunistischen Partei abdingig ist. Norwegen

ist das Land der Arbeiterbewegung, es hat

Gewerkschaften, die in bedeutendem Mafle

iiber gute Traditionen verfuigen. Man kann

wohl kaum erwarten, daB die skandinavischen La-nder als die Vorposten der

Weltrevolution  auftreten  werden,  Ihre

Rolle ist keine besondere, doch 1st sie eine

charakteristische Rolle. Darum kilt es die

Kommunistische Internationale fflr notwendig, daB3 wir wenigstens f Br eins der

wichtigsten skandinavischen Lainder auf

dem vierten KongreB ein exakt formuliertes Programm geben. Das ist die Vorbereitungsarbeit, die fflr die Ausarbeitung

des Programms zu leisten ist.

Wir geben uns Rechensehaft dariiber,

wie schwer es auszuarbeiten sein wird.

Zur Vermeidung von Entfiiuschungen

mufl im voraus gesagt werden, daB die

Ausarbeitung eines Programms eine so

schwierige und komplizierte Arbeit ist,

daB, wenn wir auf dem vierten KongreB

nur die Vorbereitungsarbeit leisten werden,

auch dies schon ein groBer Schritt vorwairts sein wird.

Die Kommunistische Internationale hat

vom ersten bis zum dritten KongreB eine

Reihe von Dokumenten rein programmatischen Charakters gegeben. Erinnert euch,

Genossen, an die Thesen des Genossen

Lenin auf dem ersten Kongrefi,,Ueber,Diktatur und Demokratie". Das ist ein

bedeutsames, fundamentales, programmatisches und nicht nur taktisches Dokument.

Solcher Dokumente gibt es mehrere fu-r die

Jahre des Bestehens der Kommunistischen

Internationale; wir treten vorlaufig an die

Arbeit der Zusammentragung dieser grundlegenden Dokumente heran, wir haben auf

diese Weise einige Quadersteine, aus denen

dieses  Programmfundament   zusammengesetzt werden mulL,

Erinnert euch, Genossen, wie wir an

dem Programm unserer eigenen Partei zu

arbeiten hatten, als wir an ihm in den

Jahren 1917/18 arbeite~ten. WXladimir

Iljits~ch warnte uns vor allzu grofler Vo~reiligkeit und niet uns, die Frage des -Programms auf den niichsten Kongrefi zu verschieben. Damals handelte es sich aber

nur urn emn Land. Natlirlich urn emn Land,

das;damals, im Moment des Nieder



LLE

DER VIERTE WELTKONGRESS DER KOMMUNJSTISCHEN INTERNATIONA

reiflens, im Moment der Revolution, entscheidend war, immerhin aber un e1in

Land, wahrend wir jetzt ein Programm zu

geben versuchen miissen, das die Sachiage

nicht nur auf dem Balkan und in Skandinavien, nicht nur in Japan und Amerika

umfafit, sondern auch in einer ganzen Reihe

kolonialer und halbkolonialer Lander.

Die   Gezwerksq~jaflemWas die Gewerkschaftsfrage anbelangt,

so muf man sagen, daB wir f Ur die Notwendigkeit eintraten und eintreten, die

Einheit der Gewerkschaftsbewegung auf

der internationalen Arena zu wahren. Ur

die Revolution siegreich durchzufiihren,

muf die Mehrzahl der Arbeiter gewonnen

werden; ur aber die Mehrzahl der

Arbeiter zu gewinnen, muB die Mehrzahl

der  Gewerkschaf ten  erobert  werden,

Darum mull an diese Sache besondes vorsichtig und geduldig herangegangen werden.

Wir waren und sind dafiir, die Wahrung

der Einheit der Gewerkschaf tsbewegung

zu erreichen durch stetige Eroberung

der Gewerkschaften von innen her, wie das

letzten Endes auch in unserem Lande der

Fall war. Die Spaltung in der politischen

Bewegung Rullands besteht im Grunde

genommen seit dem Jahre 1903 und beginnt vom zweiten Kongrel unserer Partei;

die politische Spaltung dauerte annahernd

zwei Jahrzehnte, waihrend die Gewerkschaftsbewegung in Rufland, wenn auch

mit mancherlei Unterbrechungen, immerhin im grolen und ganzen einheitlich blieb,.

Im  Rahmen   der einheitlichen GCewerkschaften gewannen wir in Ruiland allmiihlich die Mehrheit fuir uns, und die

Gewerkschaf ten  marschieren  jetzt  im

gleichen Schritt mit unserer Partei.

Wir denken, daB die Kommunistisehe

Internationale eine ebensolche Entfaltung

der Ereignisse auch auf der internationalen

Arena zu erreichen trachten soll.

Aber ich mull unsere Partei im voraus

darauf aufmerksam machen, dal diese

Frage auf dem vierten Kongrel praktisch

anders gestellt werden wird. Die Sache

ist die, dal3 unsere Gegner - die Sozialdemokraten der Zweiten und ZweieinhalhInternationale und aus der Amsterdamer

Internationale - in dem Malle, wie unsere

Gewerks chaf tsmind erh eit a~nspruchsvoller

wurde, zur Taktik der Organisation der

Spaltung in den Gewerkschaf ten uibergingen.

1yl;I

Wenn Ihr die Zeitungen auch nur oberflachlich verfolgt, so werdet ihr sehen, daB

unsere Gegner in Frankreich, Deutschland,

der Tschechoslowakei und Italien schon

an den AusschluB der Kommunisten

aus den gemeinsambn Gewerkschaften herangegangen sind. Ueberall, wo wir zu einer

mehr oder weniger bedeutsamen Macht zu

werden begannen, fingen sie an, unsere

Anhanger auszuschlielen, In Frankreich

brachten sie es bereits his zu einer vollstaindigen Spaltung, es gibt dort bereits

zwei RiOderationen   eine reformistisehe

und eine unitarische (kommunistisch-syndikalistische). In Deutschland sind unsere

Feinde an die Ausschlielung der Kommunisten aus jenen Gewerkschaften herangetreten, in denen wir zu rnic htig zu

werden begannen, und wo wir auch nahe

daran waren, die Hlfte oder die Mehrheit

auf legalem Wege fMr uns zu gewinnen.

Im Laufe eines halben Jahres hatten wir

eine,ganze Epidemie solcher Ausschhisse.

In der letzten Zeit ist dieser Krieg

etwas ins Stockentgeraten, aber in Deutschland, wo die Dinge sich der Eroberung

einiger Gewerkschaften durch uns niihern,

forcieren die Zweite und die ZweieinhalbInternationale die Spaltung, solange sie die

schwache Mehrheit noch nicht verloren

haben, an die sie sich klammern. Eine

kritische Zeit machen wir in dieser Hinsicht gegenwairtig in der Tschechoslowakei

durch, wo wir politisch schon zu drei'

Vierteln gesiegt haben und wo wir in den

Gewerkschaften der Gewinnung der Mehrheit und der Festigung derselben nahe

sind. Wir kojnnen dort eine Mehrheit im

allgemein-staatlichen Malstab erobern, und

die Amsterdamer Internationale beginnt

die Kommunisten aus jenen Verbiinden

auszuschliellen, in denen die Mehrheit Anhunger der Zweiten und der ZweieinhalbInternationale sind. So ist die Lage gegenwirtig auch in Italien, wo dies die Reformisten zu tun beabsichtigen, Eine solche

Taktik macht auch eine gewisse Modifizierung unserer Partei notwendig.

Wir sind f ur die Einheit der Gewerkschaften  und  werden weiter   f ur  sie

kumpf en. In j enen Fuillen aber, in denen

wir ausgeschlossen werden, werden wir

entweder unsere Anhiinger organisieren,:;

ihnen einen gewissen Konzentrationspunkt geben miiss en, oder wir -~werden

zersplittert  bleiben.  Die  Fiihrer  der:;~

Zweiten und der Zweieinhalb-Internationale pochen gerade darauf, daB wir, die;~
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7W fwdir frie Einheit sind, uns fiirchten

wiirden, unsere ausgeschlossenen Anbanger

gesondert zu organisieren. In dieser Hinsicht

Genossen, wird der vierte Kongref3 einen

sehr verantwortungsvollen Beschluf3 fassen

miissen. Die Frage der Gewerkschaften

ist die Hauptfrage. Die Gewerkschaften

sind die Hauptmasse, die schwere Infanterie, die Millionen, die Zehner von

Millionen Arbeiter, die den Ausgang der

Sache entscheiden. Wer die Gewerkschaften hat, der hat die Arbeiterkiasse,

der hat alles. Ohne Unterstiitzung der

Fiihrer der Gewerkschaftsbewegung kann

die Bourgeoisie schon fast nirgends mehr

regieren; es wird also in der Gewerkschaftsfrage die geringste Modifizierung

grofe Folgen haben.

Die Tagesordnung des Kongresses kann erg dnztwerden.

Dies, Genossen, scheint mir das Wichtigste von der zu sein, was man auf dem

Gebiete der prinzipiellenl Fragen auf der

vierten Kongrel voraussehen kann.

Selbstverstaindlich entwickeln sich die

Ereignisse  so  schnell,  daf3  in  den

iibrigbleibenden Monaten noch irgendweiche Kampffragen aufgeworfen werden

koonnen. Zuweilen scheint es uns, als entwickelten sich die Ereignisse langsamo In

der Tat aber, wenn man die Lage obiektiv

betrachtet, ist dem nicht so, Wir sehen

bis zu einem gewissen Grade einer Fliege

Tahnlich, die sich auf einem grof3en Miihlrad mitdreht und die Bewegung desselben

nicht merkt, whhrend das Rad sich doch

dreht, Ebenso ist es auch mit den internationalen Ereignissen. Im Grunde genommen haben wir im Laufe dieser vier

bis fiinf Jahre so viele grandiose Ereignisse

zu sehen bekommen, daB noch groflere Ereignisse erforderlich sind, ur unsere Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. In der

Tat, das, was sich jetzt auf der internationalen Arena abspielt, stellt das Bild einer

ziemlich schnellen Entwicklung dar. Wenn,

sagen wir einmal, ur das Jahr 1900 irgend

ein belgiseher Streik fU"r das aligemeine

Wahlrecht emn internationales Ereignis von

-erstklassiger WXichtigkeit war, das fiinf

JaLhre lang eriirtert wurde, uiber das Rosa

Luxemburg schrieb, so wird es heute vielIeicht keine IUebertreibung sein, zu sagen,

daf in jeder Stunde Ereignisse stattfinden,

die ilirer historischen Bedeutung und ihrem

- spezifischen Gewicht nach hundertmal so

wichtig sind wie der belgische Streik. Aber

wir reagieren viel weniger aktiv als seinerzeit auf den belgischen Streik.

Der Appetit des internationalen Proletariats hat zugenommen. Das Proletariat

hat eine siegreiche Revolution durchgefuihrt, Wir leben bereits in der Epoche

der internationalen Revolution - das ist

der Kern der Sache. Daher ergibt sich der

Eindruck, daB die Sache zu langsam vor

sich geht. Subjektiv ist dies verstuindlich,

objektiv verklt es sich damit nicht so.

Man mul3 sagen, daB die subjektiven

Stimmungen der Bourgeoisie in dieser

Hinsicht andpre sind. Sie ist der Meinung,

daI die Sache zu schnell vorwairts geht.

Und wir werden uns nicht wundern diirfen, wenn - sollten in der niichsten Zeit

die Ereignisse sich in derselben Weise wie

bisher entwickeln - die Tagesordnung des

vierten Kongresses wird dann noch ergainzt

werden miissen, Wenn dies nicht der Fall

sein wird, so werden wir im Rahmen der

sehr bedeutsamen Fragen bleiben, die wir

vorgemerkt haben.

Die Uerbindung sf t ergesfe]lI.

AuI3er diesen allgemeinen Fragen werden auf der vierten KongreB einige Fragen

besprochen werden, die sich auf die einzelnen Sektionen, die einzelnen Linder

beziehen, Wir kannen jetzt in das Leben

jedes einzelnen Landes, in die Arbeiterbewegung der einzelnen groflen Lander

tief und konkret eindringen. Unsere Verbindung mit den einzelnen Sektionen ist im

Laufe dieses Jahres geregelt worden. Wir

haben im Laufe dieses Jabres zwei erweiterte Sitzungen des Exekutivkomitees der

Kommunistischen Internationale gehabt. Wir

haben vorsichtig tastend die neue Organisationsform gefunder. Der vierte Kongref

wird diese Form fixieren miissen. Auler

dem iiblichen Exekutivkomitee der Kommunistisehen Internationale, das ungefailhr

aus 25 bis 30 stindig wohnhaften und von

Zeit zu Zeit ab~zul6senden Mitgliedern

besteht, werden wir offenbar erweiterte

Sitzungen des Exekutivkomitees der Kommunistischen; Internationale zweimal im

Jahre haben, zu denen hervorragende

Fiihrer `aller Parteien kommen werden.

Faktisch verwandeln sich diese Sitzungen

in kleine Kongresse, die zuweilen von

grif~erer Bedeutung. sind als die grof~en.

Unsere Verbindung mit den einzelnen

Sektionen ist geregelt. Wir haben eine

richtige Arbeiterbriiderschaft, die sich nicht
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nur gegenseitige Treue schw6rt, sondern

tatsiichlich gemeinsame Sache macht, Wir

werden bald ohne Prahierel sagen koinnen,

daB wir ein internationales Zentralkomitee

der Kommunistisehen Partei haben, Das

ist jene Aufgabe, die wir einige Jahre lang

zu ljsen  bemiiht waren    und  deren

LO"sung wir in allernachster Zukunft voll

erreichen werden. Dieser Umstand ermoglicht es uns, auf dem vierten Kongrefi die

Fragen der einzelnen grof3en Parteien ganz

konkret zu stellen,

Soweit man voraussehen kann, wird sich

der Kongrefi vor allem mit den drei Hauptparteien beschdiftigen, richtiger, mit zweien:

der italienischen und der franz6s'ischen,

teilweise auch vielleicht mit der deutschen.

Ifalien.

Was die Kommunistiszhe Partei Italiens

anbelangt, so werden dort gerade in den

allerniichsten Tagen Ereignisse von allergrOflBter Wichtigkeit erwartet. Zweifellos

ist der allgemeine Verlauf der Entwicklung

unserer Partei in Italien eng mit dem Verlauf des Biirgerkrieges in Italien verkniipft.  Die italienisehe Lage ist eine

aiuf3erst revolutiondire.

In Italien ist der Biirgerkrieg permanent.

Wir haben dort deh Krieg zwischen den

Arbeitern und den Faszisten, Italien ist

ein Land, in dem wir fast alle vier Wo-chen

einen Generalstreik sehen. Obj ektiv hat

dort die revolutiondire Bewegung zugenommen. Wir erlebiten dort den ungeheuerlichen Verrat von seiten Serratis mit

seiner Gruppe, der friiher der Kommunistischen   Internationale  angehorte;  als

die  revolutionaire  Welle  sank,  versuchte er aus der Kommunistischen Internationale auszutreten, d. h. er wollte

eigentlich bleiben, aber wir schlossen ihn

aus, weil er das Programm der Kommunistischen Internationale nicht erfiillte. Er

zog das Biindnis mit den Menschewiki denu

Biindnis mit den Kommunisten vor, Es

war nicht einmal ein Jahr vergangen, als

wir einen sehr grofen moralischen Sieg erlebten, Erst vor kurzem mufte Serrati

bffentlich erkliiren, daB sein Verhalten

auf dem Kongref3 in Livorno, als er mit

den Reformisten gegen uns vorging, der

grif~te Fehler seines Lebens war. Seine

Fraktion gab emn of~fizielles Manifest heraus, iiber das ich in unserer Presse, in

der die Fraktion der MVaximalisten dasselbe schrieb, Gelegenheit hatte zu

schreiben,

Am 8. August findet ein Kongref3 die Se

Partei statt. Serrati bleibt vorldufig mit

den Reformisten zusammen, aber die Spaltung ist doch  unvermeidlich, weil die

Ref ormisten  ein  gesondertes  Zentralkomitee und ihre eigene Tagespres'se ge-lri,

schaffen haben; eine Spaltung ist gerade in

jener Richtung unvermeidlich, in der die

Kommunistische Internationale sie ihnen

vor einem his anderthalb Jahren durchzufiihren vorgeschlagen hatte. Mbge diese

italienische Lehre f Ur die ganze revolutionaire internationale Bewegung keine verlorene sein, Wir sehen hier, daB *eine

ganze Partei einen ganzen Entwicklungszyklus durchgemacht - und unsere Anschauungen voll bestaitigt hat,

Italien ist einm groBes Land. Die objektive Lage Italiens ist eine revolutioniire

und die Ereignisse in Italien sind an sich

von groBer Bedeutung. Diese Ereignisse

sind deshalb besonders wichtig, weil die

Krise der italienischen Bewegung alle Zuige

der internationalen Erscheinung in sich

trug. In allen idindern mehr oder weniger

hat die Arbeiterbewegung im Laufe dieser

Jahre, in dieser oder jener Form, dieselbe

Krise durchgemacht wie die Arbeiterbewegung Italiens. Uncd die italienische

Lehre hat mit klassischer Klarheit und

Deutlichkeit allen die Richtigkeit der

Taktik der Kommunistisohen- Internationalegezeigt und hat allen wahren Anhiingern

der Revolution klargemacht, daB sie sich

von ihren Menschewiki abspalten miissen,.

daB es keinen anderen Weg gibt. Die

Kommunistisohe Partei in Italien ist gee

wachsen.  In der heutigen Partei Serratis

ist Maffi der Fiihrer des linken Fli gels

geworden.

In einigen Tagen werden wir vor der

objektiven Tatsache der Spaltung stehen,

wir werden Zeugen sein der Tatsache, daB

die,,Maximalisten" sich von den Refora

misten abspalten werden, und man wird

dann viele Maximalisten in die Kommunistische Internationale wieder aufnehmen

konnen.

Die italienisehe Frage hat die Aufmerk.-.

samkeit des dritten Kongresses stark in

Anspruch genommen, sie wird die Au!-~:

merksamkeit auch des vierten Kongresses_~_

auf sich~ lenken. Und~ wer die Debatten

des dritten und vierten Kongresses iiber;:~

diese Fragen vergleichen, sie.studieren~:~wird, der wird eine anschauliche Lehre der

internationalen kommunistischen -Strateie

ezshaltep und wird an diesem ~rif3tei PfV
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spiel der Arbeiterbewegung die Richtigkeit der Grundsaitze der Kommunistischen

Internationale erkennen.

Frankreiq..

Auf dem vierten Kongrefi wird auch die

Frage der franzOjsischen Arbeiterbewegung

einen  wichtigen Platz einnehmen,-dendenselben, den auf dem dritten Kongref3 die Frage der deutschen Arbeiterbewegung einnahm. Unsere Partei hat in

Frankreich eine ungeheure Mehrheit gegeniuber der alten sozialdemokratischen Partei,

sie hat aber nichtsdestoweniger noch Krankheiten durchzumachen, die wir vor kurzem

in einem Artikel zu klairen hatten, den

wir,,Die Geburt der kommunistischen

Partei" iiberschrieben. Diese Partei hat

als Zentralorgan die,,Humanit~" mit einer

taiglichen Auflage von iiber 200 000 Exemplaren. Auferdem hat sie eine taiglich

erscheinende Abendzeitung in Paris, Sie

gab sich vor etwa anderthalb Jahren den

Namen    Kommunistisehe  -Partei.  Und

nichtsdestoweniger sagen wir, da13 vorhiufig erst die Geburt der Komniunistisehen

Partei vor sich geht. Es ist dort nicht alles

in die rechte Ordnung gekommen. Die

Spaltung, die dort stattfand, war noch

keine endgiiltige. Es sind noch einzelne

zufaillige Gruppen von den beiden Seiten

der Barrikade iibrig geblieben, und diese

haben fu"r sich noch keinen endgiiltigen

Platz gefunden. Die Partei hat die Traditionen des Jaure~sismus noch nicht endgiiltig iiberwunden, Ueber Jaures wurde

heute richtig gesagt, daB er neben den

Ziigen eines feurigen Tribuns, neben seinen

Verdiensten ur die Arbeiterbewegung der

ganzen Welt, grof3e Schwaichen hatte, er

hatte seine rechte und seine linke Hand,

Die Kommunistisehe Partei Frankreichs

hat die schwachen Seiten des Jauresismus

-nicht iiberwunden, In ihr sind die pazifistischen Traditionen lebendig. Und in ihr

sind auch noch die halbanarchistischen

und die haibsyndikalistisehen Tendenzen

lebendig. In ihr finden noch sehr starke

Schwankungen statt, b-eginnend vom Pazifismus eines fast Toistoisohen Typus bis

zur Phraseologie eines fast syndikalistischen Typus. Die Partel lebt unter einer

permanenten Krise ihres Zentralkomitees.

Sie hat noch nicht den Hebel ihrer eigenen

Partei gefunden, hat noch kein fiihrendes

Organ schaffen kiinnen. Das ist eine Frage,

auf die wir leider fast in jeder grolle~n

Sek~tion der K~ommunistischen Internatio

nale stof3en, Das ist die wichtigste'Frage,

die in den kommunistischen Parteien auf

der Tagesordnung steht.   Es gibt groi3e

Parteien, die der Zahl der in ihnen organisierten Proletarier nach ebenso kompliziert sind wie die Kommunistische Partei

RuBlands, Wir haben die tschechoslowakische Partei, die 350 000 Mitglieder ziihlt,

Wir haben die deutsche Partei, die iiber

300000 Mitglieder za-hlt. Die Frage der

Fiihrung der Partei ist in fast alien Laindern eine aktuelle Frage. Die 'Bourgeoisie

hat einen Teil der kommunistischen Fiihrer

erschlagen, wie dies z` B, in Deutschland

der Fall ist, teilweise sind diese Fiihrer

noch   nicht  in   Erscheinung  getreten.

Diese natfirliche Auslese ist noch nicht vor

sich gegangen. Die Arbeiterklasse hat ihre

Fiihrer noch nicht gefunden, wihrend die

alten Fiihrer in die Zweite und die Zweieinhalb-Internationale iibergelaufen sind.

Die Frage der Fiihrung ist in der Franzo-sischen Kommunistisehen Partei die wichtigste taktische Frage. Mit dern Verlauf

der Ereignisse, mit der -Entwicklung der

Revolution  treten die Fiihrer  aus den

Arbeitermassen   vor,   Gegenwa'rtig  ist

dieser Prozel3 noch bei weitem nicht iiberall beendet,

Und im besonderen in der franzosischen

Partei ist diese Krise sehr aktuell, Es

geniigt zu sagen, daB vor acht Monaten

der linke Fliigel der Partei folgenden Antrag stellte: man darf kein Zentralkomitee

haben, das aus 25 Personen besteht, die

sich nur einmal in der Woche versammeln,

sondern man mufl eine staindige Kerntruppe, ein  Praisidium  oder  ein  Buiro

schaffen, das die Partei bestandig fiihrt,

und die Mitglieder desselben diirfen keinen

anderen Beruf als die revolutiondire Arbeit

kennen. Auf dieser Grundlage begannen

ungeheure Diskussionen, man wies darauf

hin, daB dies ein monarchistisches Prinzip

sei, daB dies dem Demokratismus widerspreche usw, Es genuigt ein anderes Beispiel anzufiihren, das der Seine-Fooderation. Die Seine-FOjderatiow ist soviel wie

Paris. Paris spielt in Frankreich eine noch

groflere Rolle als bei uns Moskau oder

Petrograd.

Paris be~deutet alles. Das wissen wir

aus der Geschichte der Pariser Kommune.

Die Seine-Fijderation ~ist fuir unsere Partei

und fuir die Frage der Organisation unserer

Partei von ungeheurer Bedeutung. Und

mit dieser Fiideration stehen wir in Diskrussion. Genosse Trotzki hat eine ganze
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Reihe Brief e und Artikel iiber dieses

Thema geschrieben. Manche vortrefflichen

Arbeiter der Seine-FOideration treten f ur

die Organisation derselben auf Grund

f6derativer Grundsaitze ein, Sie wollen ein

Zentralkomitee haben, das aus fast hundert

Personen bestehen soil, die nach dem

Prinzip der F0deration arbeiten.  Wenn

wir sagen, daB dies unm6glich ist, so sagen

einige dieser vortrefflichen Proletarier:

Ihr habt aber doch die Russische Sozialistische Fojderative Sowjetrepublik. Die

Sowjetrepublik, das ist doch das Allergroflte, was die Menschheit kennt. 1st das

nicht so? sagen sie. Und wenn eure Republik nach dem Grundsatz des F6deralisinus

aufgebaut ist, warum solite man dann nicht

unsere  Seine-Parteifbideration  auf  der

Grundlage des F6deralismus aufbauen?

Und da miissen wir uns in freundschaftlicher Diskussion mit ihnen unterhalten und

sie darauf hinweisen, daf hier ein groBer

Unterschied besteht: Staat und Partei.

Trotzdem sie die ruhmreiche Geschichte

der Pariser Kommune, die unsere Vorbotin war, hinter sich haben, kennen sie

sich doch nicht in soichen Dingen aus,

haben keine Erfabrung, und   man muB

ihnen soiche elementare Fragen erkhiren.

Wir dachten vor kurzem, daB die franzosische Partei eine sehr lang andauernde

Krise  durchmachen 'miisse.  Ein  Teil

der franzosischen Partei hat die Tendenz,

nach  rechts abzuschwenken. Das sind

die  pazifistischen  und  halbanarchistischen Elemente. Sie wollen eine einheitliche Opposition gegen die Kommunistische

Internationale schaffen.

Im  Laufe der letzten Wochen setzte

sich bei uns die Ueberzeugung durch,

daB es der franzosischen Partei vielleicht

gelingen werde, ohne besondere Erschiitterungen aus der Krise herauszukommen.

Nach den Gespraichen, die wir mit einer

ganzen Reihe von Mitgliedern des Zentralkomitees der franzb-sischen Partei fiihrten,

hoffen wir stark hierauf. Bei uns waren

der Reihe nach neun Mitglieder des

Zentralkomitees, und unter diesen befanden

sich die hervorragendsten Fiihrer.  Wir

hoffen sehr, daB3 es der franzasischen

Partei gelingen wird, iiber j ene Schwierigkeiten und jene Krisis, die sich dort bemerkbar zu machen beginnt, schnell hinwegzukommen. Auf jeden Fall werden

wir auf dem vierten KongreB ~zum erstenmal die Frage der Franziasischen Kommunistische~n Partei aufwerfen.

Im vorigen Jahre, zur Zeit des Kongresses der Kommunistischen Internationale, war die franz6sische   Partei zu

schwach, und die Kommunistische Internationale schonte dieses zerbrechliche Gebilde. Die franzOisische Partei war in prinzipieller Beziehung noch zu schwach, als

daB man sie haitte in die Kritik mit einbeziehen koonnen. Jetzt sagen wir- den

ranzosischen  Genossen - offen: Ihr seid

herangewachsen, ihr habt euch- jetzt das

Recht verdient, euch einer richtigen Kritik

zu   unterwerf en,  durch  das  kritische

Schmiedefeuer des internationalen kommunistischen  Kongresses  hindurchzugehen,

wie dies im vorigen Jahre mit kriiftigeren

kommunistisehen Parteien der Fall war,

In dieser Beziehung wird der franzosischen

Partei ein wichtiger Platz auf dem vierten

Kongrel3 eingeraiumt werden.

Wir wissen, daB Frankreich eine gigantische internationale Arena darsteilt, die

von ungeheurer politischer Bedeutung ist,

und daB es das wahre Nest der internationalen Konterrevolution und die Haupthalle

des internationalen Imperialismus ist. Die

Kommunistische Partei Frankreichs nimmt

einen der verantwortungsvollsten Phitze im

internationalen Kommunismus ein. Das ist

der Grund, warum die Schicksale der franzosischen Partei nicht nur vom Gesichtspunkt der enger-en Interessen der Kommunistischen Internationale, sondern - auch

vom Gesichtspunkt der allgemeinen Entwicklung der Weltgeschichte von ungeheurer Bedeutung sind. In dieser Hinsicht

steht die franzoosische Partei auf dem wichtigsten Platze. Die franzoisische Partei hat

einfluBreiche Zeitungen, sie hat in ihrem

Lande die Mehrheit der Arbeiterkiasse,

aber es mangelt ihr an organisatoriseher

Festigkeit und prinzipieller Bestiindigkeit.

Die franzijsischen Genossen haben den aufrichtigsten Wunsch, den Weg der Kommunistischen Internationale zu gehen. In dieser Beziehung kann man keinerlei Parallele

zwischen ihnen und der Partei Serratis

ziehen. Aber sie haben zu schwere Traditionen vom franzasischen Parlamentarismus geerbt. Nirgends ist wnihrend des imperialistischen Krieges die rote Fahne so

seh~r erniedrigt worden wie in Frankreich.

Das ist der Grund, warum unsere Arbeiterbewegung in Frankreich sich mit grof~er

Miihe auf den Weg herausarbeiten mul3,

atber ~ emn um so gr6jBerer Lohn steht

der Kommunistisch~en Internationale bevor,

wenn es ihr~ gelingena wird, diese wichtige

L-i  ')
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Abteilung in Reih und Glied aufzustellen

und ins richtige Geleise zu bringen, Und

in dieser Hinsicht werden die Aufgaben des

vierten Kongresses ungeheuer grof sein.

Deutsqoland.

Die Kommunistische Partei Deutschlands, eine der gr"flten Parteien der Kommunistischen Internationale, hat die Krisis

iiberwunden. Wiiohrend des dritten Kongresses war sie das Hauptobjekt der Diskussion. -Sie machte wahrend dieser Zeit

die schiirfste Krisis durch; die Kommunistische Partei Deutschlands stiel  die

Gruppe der Ankainger Levis aus ihrer

Mitte aus. Vor mehr als einem     Jahre

stritten wir uns noch darum, ob man Levi

nicht in der Kommunistischen Internationale belassen solle. Und wir russischen

Kommunisten waren hieribber verschiedener Meinung. Gegenwartig geh6rt

Levi der Unabhaingigen Partei an, ja weit

mehr,  er ist der Schrittmacher   j ener

Gruppe der Unahhiingigen, die einen

offenen Block mit Scheidemann vorschhigt.

So schnell also entwickeln sich die Ereignisse.  Die  Kommunistische   Partei

Deutschlands -hat aus ihrer Mitte alle

kranken,  halbreformistischen  Elemente

hinausgeworf en. Sie hat im Laufe des

Jalres eine ganze Reihe, eine ganze Masse

der grOl3ten Ereignisse, Massenstreiks und

Arbeiterdemonstrationen,  Blutvergielen

usw. durchgemacht. Die deutsche Partei

befindet sich jetzt auf dem besten Wege

zum Erfoig.  Ihr verfolgt im allgemeinen

wahrscheinlich die neuen sich entfaltenden

deutschen Ereignisse mehr als irgendwelehe anderen; darum habe i6h mir erlaubt, nicht weiter bei Einzelheiten Halt zu

machen.   Gegenwiirtig,  da  die  Unabhaiongigen sich mit den Scheidemannern

verschmelzen, schien es uns auf den ersten

Blick, daB dies ein groles Plus ist. Es

ha"tte doch alien klar sein sollen, daB die

Unabhaingigen die Interessen der Revolution verraten haben, Aber das Spiel der

Ereignisse ist von der Art, daB hierdurch

anfangs die Zweite und die ZweieinhalbInternationale ein gewisses Plus erhielten.

Sie versuchen den Arbeitern die Sache so

darzustellen, daB es jetzt eine Einheit,

eine einheitliche Partei geben werde, daB

wir jetzt auf die Bourgeoisie einen Druck

'austiben werden usw, Aber es wird naturlich hbchstens em  halbes Jahr vergehen,

~~id aud;lle Arbeiter, die sich von dieser Ver

einiguniskomoodie auch nur ein wenig haben

hinreil3en lassen, werden sehen, daB die Unabhaingigen ihre Seele ganz an Scheidemann

verkauft haben und also der Bburgeoisie

gefolgt sind. Nichtsdestoweniger wiichst

die Kommunistische Partei Deutschlands

von Tag zu Tag. Sie hat ungeheure reale

Siege in den Gewerkschaften aufzuweisen

(die Zahlen sind uns aus den Zeitungen

bekannt.) Sie ist in einer ganzen Reihe

deutscher Gewerkschaften nahe daran, die

Hlfte zu bilden und hat in einer ganzen

Reihe der gr6iBten Verkinde schon eine

beachtenswerte Minderheit.' Wir denken,

daf3 die Kommunistisehe Partei Deutschlands schon   in  allernaichster Zeit die

Losung,,Eine Million Parteimitglieder" wird

aufstellen miissen. Einige Genossen aus

der Kommunistisehen Partei Deutschlands,

mit denen wir hieriiber sprachen, sind der

Meinung, dal3 eine solche Losung falsch

ware, daB3 sie iiberhaupt nicht so viele

Mitglieder brauchen. Sie sagen: Vor der

Revolution hattet ihr in Rulland doch nur

250 000 Mitglieder oder noch weniger,

warum sollten wir in Deutschland eine

Million brauchen; 300 000 sind auch schon

gut..

Das ist meiner Ansicht nach ein falseher

Standpunkt.   Natiirlich  brauchen  wir

keinen Zustrom unvorbereiteter Elemente.

Aber in Deutschland ist das gar nicht

m6glich. Dort ist es nicht so leicht, eine

Million oder sogar nur eine halbe Million

Arbeiter fu'r die Partel zu gewinnen. Dort

wird jeder Arbeiter sich zwanzigmal iiberlegen, ehe er in diese oder jene Partei eintritt, Wenn es soweit kommen wflrde, daf

unter dem   EinfluB  irgendwelcher Ereignisse ein Massenzustrom unreifer Elemente

in die Partei stattfainde, so wiirden wir

dies gar nicht brauchen; wenn es unter

dem Einfluf von Gefiihlen geschehen

wiirde, so wiirden wir dagegen auftreten.

Doch dies kann dort nicht eintreten, Dort

sind die Leute aus einer anderen Masse

geknetet, dort spielt sich ein rasender

hartni'ckiger Kampf der grofloten Organisationsmechanismen ab. Dort vereinigen

sich die S~cheidem~inner mit Iden Unabhiingigen und gehen faktisch in das Lager

der Monarchisten jiber. Es wird dort fuirs

erste vielleicht emn langsamer, aber youlst~indig bewufiter, durchdachter~ und

ernster U~ebergang der Arbeiter in unsere

Reih~en stattfinde~n. Es wird dort emn

richti~er Kampf der einen organisierten
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Maschine -  der sozialdemokratischen

gegen die andere Maschine - die kommunistische  stattfinden.

Ja, wir in Rulland hatten am Anfang

der Revolution tatsaichlich nur 200 000 Mitglieder, aber wir hatten noch keine Sozialdemokratie mit einer Million Mitglieder.

Wir hatten keine Gewerkschaften mit

8 Millionen Mitgliedern, die sich in Handen   der Menschewiki   befinden.  Die

Arbeiterklasse war bei un~s fU"r die

Revolution.s. Wir waren ihre Pioniere,

ihr Gehirn.  In Deutschland kann dies

nicht eintreten. Das ist der Grund, warum

dort 300 000 Mitglieder weniger ins Gewicht fallen als bei uns 200000 oder

100000 vor der Revolution. Das ist der

Grund, warum wir dort den gelockerten

Boden ausniitzen miissen, um neue Hunderttausende von Mitgliedern zu gewinnen.

Und der deutschen Partei wird dies gelingen. Im Laufe des Jahres, das seit dem

dritten KongreB lvergangen ist, hat die

Kommunistische Partei Deutschlands den

grbf'3ten Erfolg erreicht. Wzihrend des dritten Kongresses, nach dem  Marzaufstand,

der im Blute unserer Genossen erstickt

wurde, erlebte die Arbeiterbewegung in

Deutschland eine Depression. Und auch

unsere Partei machte eine Krise durch.

Gegenwdrtig ist die deutsche Partei hart

wie ein Felsen, und die Blicke aller

Arbeiter, die aus dem sozialdemokratischen

Banne erwachen, sind auf die Kommunistische Partei Deutschlands gerichtet.

Darum ist diese Losung,,Eine Million Mitglieder" keine Utopie und bis zum fiinften

Kongrel wird man der von mir genannten

Ziffer nahe sein.

Von den grol3en Parteien werden also

die itailienische, die franzOsische und die

deutsche auf dem vierten Kongrel besondere Aufmerksamkeit verdienen.  So

stellen wir uns den vierten Kongrei vor.

Niemand kann natiirlich die Einzelheiten

voraussagen, aber im aligemeinen wird das

Bild so aussehen.

Krisis der ZwveieinS5alb-Infern alion ale,

Ich will noch bei einem Punkt haltmachen. Die Zwefeinhalb-Internationale

ma~cht eine Krisis durch, die sie zu Grunde

richten wird. Und zwar aus folgendem'

Grunde. 'Man nehme die zwei Liinder

Deutschland und Italien, und man wird an

diesem Beispiel das Wesen ker Sache er

'sehen, In Deutschland findet eineVereinigung der Unabhiingigen, d. l. der Zweieinhalb-Internationale, -mit den Scheidemannern, d, h. der Zweiten Internationale

statt, um eine biirgerliche Koalitionsregierung zu bilden, in die die Unabhangigen

eintreten wollen. In Italien gehen Serrati

und seine Freunde, die mit dem einen FuB

in der Zweieinhalb-Jnternationale standen,

in der anderen Richtung.   Dort besteht

wegen dieser Frage die Spaltung zwischen

den Serratisten und Reformisten. Die

Serratisten wollen nicht in die biirgerliche

Koalitionsregierung  eintreten.  Das  bedeutet die Spaltung und den Zerfall derZweieinhalb-Internationale.  Es war uns

klar, dal3 die Zweieinhalb-Jnternationale

keine ernsthaften Wurzeln hat. Sie kann

ein Jahr, zwei, vielleicht fiinf Jahre bestehen, aber sie hat keine ernsthafte Basis,

Sie ist ein Sumpf. Ich wiederhole. In

Italien wenden sich die Elesmente der

Zweieinhalb-Internationale gewissermafen

von neuem uns zu, sie wollen nicht in die

Koalitionsregierung eintreten. In Deutschland ist es gerade umgekehrt, hier findet

eine Vernichtung der Hauptpartei der

Zweieinhalb-Internationale statt. Weshalb?

Deshaib, weil sie in die buirgerliche Koalitionsregierung eintreten will. Ihr seht,

dal3 sie fiihrerlos ist, daB3 sie keine Richtung hat, daB3 sie in ihrem Bestreben die

Mitte einzunehmen, zum historischen Untergang verurteilt ist. Und die Stunde des

Untergangs der Zweieinhalb.-Internationale

hat geschlagen,

Die Zwelfe Intern ationale.

Der Hauptkampf wird gegen die Zweite

Internationale gerichtet sein. Die Zweite

Internationale ist noch stark. Sie ist das

Spiegelbild der Bourgeoisie. Wir sehen

dies mehr als anschaulich an dem Prozef3

der Sozialrevolutionaire. Wenn die Vereinigung der Zweieinhalb- und der Zweiten

Internationale stattfinden wird, dann wird

fuOr uns ein besonders hartnickiger Kampf

gegen die Zweite Internationale beginnen.

Auf diesen Kampf nun miissen wir uns in

den nochsten Jahren vrbaereiten.

D~ie  ICrd~fle  wuactsen.

Im grol~en und ganzen hat die Komniu-l

nistische Internationale grolle Fortsc~hritterl

gemacht. Sie hat noch keine internationalei:Revolution vollbracht. In dieser H~insi~chtC

fiihlt sie sich vor euch,,schuldig", in disrI
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Hinsiclt ist sie noch euer zahlungsunz:fiihiger Schuidner.  Doch ist im  Laufe

dieser Jahre in Deutschland, Frankreich,

Italien der Tschechoslowakei, in ganz

Europa   eine  ungeheure   vorbereitende

Organisationsarbeit geleistet worden. In

Amerika ist in den Gewerkschaften ein

linker Fliigel entstanden. Die Kraifte der

Kommunistischen 'Internationale wachsen,

Der vierte Kongrei der Kommunistischen

Internationale wird die Bilanz dieser

Arbeit unserer Partei ziehen, und unsere

Partei wird sich gliicklich fiihlen, wiederumr den  kommunistisehen  Parteien  der

ganzen Welt Gastfreundschaft zu erweisen

und ihnen durch ihre eigene Erfahrung zu

helf en,

G. SinowJew.

Vor der Einigung

der Zw eifen un d Z weiei-n.alb -Inlern afion ale.

Die Einigung der Zweiten und der Zweieinhalb-Internationale ist nur eine reine Zeitund Formfrage. Es ist schon entschieden,

da13 sie sich einigen und daB die Einigung auf dem Boden der Zweiten Internationale stattfinden  wird.  Wer erinnert

sich  nicht,  mit welcher Entriistung  und

weichem Pathos Friedrich Adler protestierte,

als wir im Mai seinen voilkommenen Mangel

an Widerstand gegeniiber der Sabotage des

Weltkongresses durch die Zweite Internationale damit erkliirten, daB sich die Zweieinhalb-Internationale entschieden hat, auf eine

Einigung mit der Zweiten Internationale hinzuarbeiten.  Das alles war Theaterdonner.

Die Zweieinhalb-Internationale befand sich

schon in einer Reihe von Laindern in

materieller und politischer Abkingigkeit von

der Zweiten Internationale.

Die Un a b h ii n g ig e Ar b e it e r p a r t e i

Englands (I. L, P.) bildet nicht nur einen

Teil der reformistischen Labour - Party, sondern sie hat jeden Kampf gegen den reformistisehen Charakter der Labour-Party aufgegeben. Die Leute der I. L. P, wie Jowett

oder Walihead gebrauchen von Zeit zu Zeit

revolutioniire Beschwborungsformeln. Aber der

eigentliche fiihrende Stab der Partei, Ramsay

Macdonald, Philipp Snowden, sie alle bereiten

sich zur zukiinftigen Rolle als Minister der

Labour-Party vor und machen darum ihre Politik durch dick und du*nn mit. Ramsay Macdonald, der Fiihrer der I. L, P., die der Zweieinhalb-Internationale angeh6rt, war auf der

Berliner Konferenz der Vertreter der Zweiten

Internationale, als deren Sekretar er funktionierte. Auf der Konferenz der Labour-Party

"00,--

in Edinburg war er einer der Hauptbefiirworter des Ausschlusses der Kommunisten.

Die I. L. P. protestierte mit keinem Worte

gegen die Entscheidungen von Edinburg, die

den reformistischen Kurs der englischen

Arbeiterpartei festlegten, was am klarsten

seinen Ausdruck fand in der Wahl Sidney

Webbs zum Vorsitzenden.

Die Franz z06 sische 5 ozialistis che

P a r t e i, die in ihren Reihen Anhinger der

Zweiten Internationale hat wie Renaudel,

die sich im Block befindet mit der reformistischen C. Go T., mit Jouhaux, dem RegierungsSyndikalisten, erhiilt ihr einziges tagliches

Organ, den,,Populaire", nur dank der finanziellen Zuwendungen der belgischen Genossenschaften, die sich in den Handen der

Partei Vanderveldes befinden. Sie steuert

dauernd nach rechts. Longuet ist in ihr vollkommen kalt gestellt, Leo Bloum fiihrt den

Kurs nach rechts auf einen Block mit den

biirgerlichen  Radikalen,  Die  wichtigsten

Fiihrer der Partei sind Mitarbeiter der linksradikalen biirgerlichen Presse.

In der Schweizerischen Partei,

die der Zweieinhalb--Internationale angehort,

haben die rechten Elemente so sehr gesiegt,

daf3 Robert Grimm, ein Mann, dem ganz gewil3 der schlechteste Feind nicht nachsagen

kann, daf er seinen Radikalismus zu ernst

nimmt, sich von der Parteileitung zuriickziehen mufjte.

Ueber die 6 st erre ic his che S oz i-ald e m o k r a t i e, die Geburtsstatte der Zweieinhalb, brauchen wir nicht viele Worte zu

verlieren. Dort lebten immer clas Schaf und

der Wolf friedlich nebeneinander, und der
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Radikalismus von Friedrich Adler oder Bauer

war ganz gewi3 dem Opportunismus von

Renner gleich.

Alle die Parteien der Zweieinhalb schauten  zur   Amsterdamer        Gewerkschafts-Inteeroationale, der Internationale der Arbeitsgemeinschaft mit der

Bourgeoisie, als zu der Arche der Gliickseligkeit auf. Sie hielten die Einigkeit mit den

Amsterdamern fiir ein absolutes Gebot aus

dem einfachen Grunde, weil der gr88te Teil

der Fiihrer der Zweieinhalb biirokratische

Posten in der Amsterdamer Gewerkschaftsbewegung innehat. Da aber in der Amsterdamer Gewerkschaftsinternationale die reformistischen Fiihrer der englischen Gewerkschaften, die in der deutschen Regierung

sitzenden deutschen Gewerkschaftsfiihrer die

Oberhand haben, um gar nicht zu sprechen

von den stupiden hollindischen und schwedischen Gewerkschaftlern, so ist es selbstverstaindlich, daB die Einheit mit den Amsterdamern nichts anderes bedeutet als die Kapitulation der Zweieinhalb.

Diese Kapitulation vollzog sich endgiiltig,

als die Hauptpartei der Zweieinhalb-Internationale, die  deutsche  Unab h ii n g i g e

Sozialdemokratie,          nach   langem

Hin- und Herschwanken sich entschlof,

offen auf den Boden des Reformismus zu

treten.  Die deutsche Unabhaingige Sozialdemokratie hatte in ihrer nachkriegerischen

Entwicklung zwei Perioden.       Bis zum

Parteitag in Halle kristallisierte sich in ihr

der linke Fliigel. Der Kampf ging um die

Fragen: DiktaturdesProletariats

oder Kampf um        den Sozialismus

auf dem Boden der biirgerlichen Dem o k r a t i e. Aber auch die Verteidiger der

sogenannten demokratischen Methode, Rudolf

Hilferding, Dittmann und Crispien, sie wehrten

sich mit Hinden und Fiilen gegen jeden Versuch, sie als Reformisten hinzustellen. Sie

nannten das eine Verleumdung solcher schlechten Leute, wie sie im Priisidium der Kommunistischen Internationale sitzen. Wer erinnert

sich nicht, wie pathetisch der ehrliche Crispien auf dem Zweiten. Kongrel3 der Kommunistischen Internationale alle Angriffe auf den

revolutionfiren Charakter seiner Partei abwehrte, wie Dittmann schwor, daB Kautsky

nicht den geringsten Einfluf in der Partei

habe und daB nur die Riicksicht auf sein

Alter, seine alten Verdienste und seine Auswanderung nach Wien die U. S. P. D. veranla8t habe, von seinem Ausschlusse abzusehen. Wer erinnert sich nicht an die groBe

Rede, in der Rudolf Hilferding, der Fiihrer

des rechten Fliigels der U. S. P. D., in H a1le

auf die Beweisfiihrung Sinowjews hin, daB

der Gegensatz zwischen der Kommunistischen

Internationale und den Unabhaingigen der

Gegensatz des Reformismus und des Marxismus sei, Stein und Bein schwor, da13 er und die

Seinen nichts anderes seien als die Hiiter der

Traditionen des Marxismus, und   daB  der

Kampf zwischen der Kommunistischen Internationale und der U. S. P. D. nichts anderes

sei als der Kampf des Marxismus mit dem

Bakunismus der Kampf der Romantik eines

halbasiatischen russischen Sozialismus mit

den,,Mullahs von China".

Aber wozu an die alten Tage erinnerh?

Wie lange ist es her, daf Rudolf Hilferding

die Redaktion der,,Freiheit" verlassen mufte,

weil er fiir den Eintritt in die bfirgerlichsozialdemokratische   Koalitions - Regierung

Wirth eintrat? Wie lange ist es her, daB die

Berliner und Leipziger Organisation der U. S.

P. D. sich gegen die Koalition mit der Bourgeoisie aussprach und den Gegnern der

Koalitionspolitik ihre Zustimmung bekundete.

Und wer waren diese Gegner? Dittmann,

Crispien und Rosenfeld. Der Kampf in der

U. S. P. D. in der zweiten Periode, der Zeit

nach Halle, drehte sich um nichts anderes,

als um die Frage der Koalition mit der

B o u r ge o i s i e. Und diese Koalition wurde

von der U. S. P. D. dargestellt als der Feind,

der zu bekiimpfen ist. Aus Riicksicht auf die

Koalitionspolitik der deutschen MehrheitsSozialdemokratie hielten sie die Einigung mit

ihr fiir unmo5glich. Diese Periode ist schon

abgeschlossen. Nach einer Uebergangszeit,

in der die U. S. P. D. ein stiller Teilhaber

der Wirthschen Regierung war, indem sie in

allen entscheidenden Momenten dieser Regierung durch parlamentarische Abstimmungen

unter die Arme griff, hat sich die U. S. P. D.

entschlossen, in die Regierung des Zentrums,

der Demokraten und der Sozialdemokraten

einzutreten. Sie hat es getan unter dem Eindruck der Ermordung Rathenaus und der Gefahr, die der biirgerlichen Republik seitens der

Monarchisten droht.,,Das Blut kittet", schrieb.

pathetisch die,,Freiheit", das Zentralorgan
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der U. S, P. D. Das Blut des Million"'rs Rathenau sci der sonderbare Saft, der die bfirgerlichen Republikaner mit denÃ½ proletarischen

vereinige.,,Die Republik, die Republik!

Wohian denn, Rhein und Elbe!

Donau, wohian - die Republik!

Die Stirnen hoch, hoch das Genick!

Eu'r Feldgeschrei dasselbe:

Die Republik, die Republik!"

Die Republik! Die Republik! schrieen sie

nicht nur m.i t F r e i 1 i g r a t h, sondern auch

mit Millerand, der zum        Schutze der

biirgerlichen Republik im Jahre 1900 in die

Regierung Waldeck-Rousseaus eintrat und so

die Aera des ungeschminkten Reformismus

der Zweiten Internationale eriiffnete, Der

Eintritt der Arbeitervertreterin

eine   bU"rgerliche     Regierung zur

V erteidigung        der     Errungenschaften der b irgerlichen Demokratie, das war das klassische

Argument jeder reformistischen

Politik, solange sie besteht. Die

Lehren des Kapp-Putsches, die Lehren des

Erzberger-Mordes, die Lehren des RathenauMordes, sie waren die beste Probe aufs

Exempel. Sie zeigten gliinzend, daB die

Koalition     mit den    Biirgerlichen

nicht nurkein'Mittel des Schutzes

der biirgerlichen Demokratie ist,

sondern umgekehrt, daB sie das

Mittel zur Auslieferung          der Republik an die Monarchisten ist.

Denn   da keine einzige biirgerliche Partei

ernstlich republikanisch ist, da keine biirgerliche Partei fU"r die Republik kaimpfen will,

bedeutet die Koalition mit den quasi republikanischen Parteien des Biirgertums nichts

anderes, als daf3 sich die Arbeiterparteien die

Hiinde binden lassen in ihrem

Kampf egegendennMonar chismu s.

Und so kam es, In demselben Moment, wo

die U. S. P. D. mit dem Schrei:,,Die Republik!

Die Republik!" sich entschlossen hat, den

Klassenkampf iiber Bord zu werfen, und sich

bereit erkliirte, in den Stall der Koalitions-Regierung einzuziehen, in demselben Moment

hat die U. S. P. D. die biirgerliche

Republik verrate n. Denn zur KoalitiSonspolitik mit der Bourgeoisie ist eben auch

die Bourgeoisie notwendig. Und da die,,repu~ klikanlsche' Bourgeoisie unter keinen Urn

stiinden den Kampf mit ihren monarchistischen

Klassengenossen auf die Spitze treiben wollte,

so multen die bescheidensten Forderungen, die

die Sozialdemokratie selbst zusammen mit

den Gewerkschaften als das Minimum     des

Schutzes der Republik,,aufstelite, preisgegeben werden, wenn die beiden sozialdemokratischen Parteien nicht gewillt waren, die

Auflbsung des Reichstages durchzusetzen, den

Kampf um die Arbeiterregierung zu beginnen.

Aber die Auflosung des Reichstages erforderte

vorerst ein starkes Zu gre if en ge ge n die

Monarchisten, denn sonst ging die Sozialdemokratie, Unabhiingige wie MehrheitsSozialdemokratie, einer sicheren Niederlage

entgegen. Sie hatten durch ihre Wirtschaftspolitik das Kleinbiirgertum in die Arme der

Monarchisten getrieben, die den Zerfall, die

Proletarisiering des Kleinbiirgertums einzig

und allein der biirgerlich-sozialdemokratischen

Koalitionsregierung zur Last legen. Und dann:

neue    Wahlen    erfordern  g e w a 1 t i g e

M itt e 1. Was diese aber anbetrifft, so ist

die U. S. P. D. vollkommen am    Ende des

Lateins. Sie ist wirtschaftlich bankerott, und

die Hoffnung auf die fetten Pfriinden der

Mehrheitssozialdemokratie,  die  dank  der

Druckbestellungen der Regierung, dank der

Gewerkschaften  und der Genossenschaften

iiber groBe finanzielle Mittel verfiigt, ist eine

der treibenden Kraifte der Einigungsbestrebungen der U. S. P. D. Die Angst vor dem Bflrgerkriege waihrend der Neuwahlen, das Fehlen

jeder eigenen Kampfmittel, alles das veranlal3te

die U. S. P. D., den Kampf gegen die Monarchisten, den Kampf fur die Republik in

demselben Moment abzubrechen, in dem sie

sich fu"r die Koalition aussprach aus Riicksicht

und zum Zwecke der Rettung der Republik.

Wir brauchen hier 'nicht die weitere Entwickelung der Rathenau-Krise darzustellen,

in  deren Verlauf die Unabhiingige Sozialdemokratie das geerntet, was sie gesaiet.

Sie hat der S. P. D, und den Gewerkschaftsfiihrernwiewiihrend

der    ErPzbherger - Be wP  e g u n   dg geholfen, die Massen einzulullen

und vom selbst~ndigen Auftre ten

abzuhalten. Und als die Mass en

a bt r~at en, d a t r at s elbs t ver s tii nd -

lIch das reaktioniire Biirgertum.schroff und protzenhaft auf und

besetzte die vonden Proletariern
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verlassenen Positionen, Es erkliirte

sich niclt bereit, die Unabhiingige Sozialdemokratie in die Regierung aufzunehmen,

ohne daf gleichzeitig die Stinnes-Partei, die

Partei der deutschen kapitalistischen Reaktion, in die Regierung eintrat. Die U. S. P. D.

mul3 sich erst den Weg zur Regierung erkaimpfen durch die Einigung mit der Melrheits - Sozialdemokratie. Und sie ist bereit

dazu. Es ware eine Selbstt"auschung, nicht zu

sehen, dalI die grole Mehrheit der aktiven

U. S. P. D.-Biirokratie ffur die Einigung mit der

Sozialdemokratie und ffur die Koalition mit

dem Biirgertum eintrikt, Nicht genug - es

waire ein Irrtum, nicht zu sehen, dalI sie bisher

keinen grofen Widerstand in den Reihen der

Partei erweckt hat, Es scheint bei den Massen

der U, S. P. D. das Gefuihl vorzuherrschen,

dalI, falls sich die beiden sozialdemokratischen

Parteien vereinigen und in geschlossener

Front in der Koalition auf das Biirgertum

driicken, es ihnen gelingen wird, das Ruder

des Staates in die eigenen Hiinde zu nehmen.

Die Gegner der Koalition und der Einigung

mit der Sozialdemokratie auf dem   Boden

einer reformistischen Politik bilden in der

U. S. P. D. zurzeit eine Minderheit. Und sie

werden kein Hindernis f Ur die Vereinigung der

beiden Parteien bilden.  Die Einigung der

Zweiten und Zweieinhalb-Internationale wird

mit  alien  Kra"fften  vom  Internationalen

Amsterdamer Gewerkschaftsbund betrieben

und unterstiitzt, dem die Einigung der sozialdemokratischen Gewerkschaftsbiirokratie notwendig ist zum Kampfe gegen den vordringenden Kommunismus. Der Kampf der zentristischen und der reformistischen Gewerkschaftsbiirokratie begiinstigte natfirlich das

Vordringen des Kommunismus. Der Zusammenschlull  der beiden  gewerkschaftlichen

Cliquen soil ibm Einhalt gewiihren.

Bevor wir die historische Bedeutung der

Einigung der Zweiten und ZweieinhalbInternationale  skizzieren,  gilt  es,  kurz

den theoretischen Boden zu priifen, auf

dem diese Einigung stattfinden sol. Er

wird umschrieben in dem neuen B uc h

Kautskys:,,D ie proletarische

Revolution und ihr Programm",

das von fiihrenden Organen der U. S. P. D.,

so~ von der,,Leipziger Volkszeitung", als das

Banner der Vereinigung begriilit warden ist.

II,

Das Kautskysche Buch verdient eine ausfiuihriiche Analyse, denn es ist das krasseste

Dokument der theoretischen Verlumpung der

Zweiten Internationale, Genosse Thaiheimer

veroffentiicht jetzt eine ausfiihrliche Auseinandersetzung ilber die nicht relative, sondern

absolute  Verelendung  der   marxistischen

Theorie, die Kautsky zur Magd der reformistischen Internationale gemacht hat. Fu"r mich

kommt es hier nur auf die wichtigsten p o Ii

t i s c h e n Ergebnisse des neuen opus von

Kautsky an.   Der brave Mann untersucht,

inwieweit das Erfurter Programm, das klassische Programm der Zweiten Internationale

vor dem    Kriege, veraltet ist.  Es sind

dreil8ig Jahre     vorilber, seitdem er das

Erfurter Programm geschrieben hat. Und was

zeigt sich?  Er hat nicht bemerkt, dal seit

dem Erfurter Programm iiber die Welt der

Sturm des Imperialismus hinweggegangen ist. Der ganze grandiose Prozefl der

Vertrustung des Kapitalismus, seiner internationalen Versippung, die Tatsache, daB

die kapitaiistischen Kolosse ihre Fangarme

um die Welt ausgebreitet, dal sie den

spanisch-amerikanischen Krieg, den Burenkrieg, den russisch-japanischen Krieg, den

Balkan- und Tripolis-Krieg und schlielflich

den groflen Weitkrieg verursacht haben,*

das alles existiert fuor Kautsky  nicht. In

seinem Buche existiert nicht der Boxer-Aufstand, die erste russische Revolution, die persische Revolution, die tiirkische Revolution,

die chinesische Revolution, die zweite russische Revolution, die die Welt erschiittert hat.

Was haben soiche Kleinigkeiten mit dem Programm einer proietarischen Internationale zu

tun? Sogar die deutsche Revolution und die

bsterreichische, sie sind nur da gewesen,

damit Kautsky sagen kann: Es ist erreichtt

Wir haben die Demokratie! Aber wenn jemand

annehmen wiirde, der Mann habe dreillig

Jahre in seiner Kammer geschlafen oder iiber

einzeine Worte von Marx gegrUibelt, so wiirde

er irren; der gute Kautsky spiegelt

die Zweite und Zweieinhalb.~

Int er n at io nale  wi d er,  fuir  d i e

dieser kolossale Prozell der Re-~

v olut io ni er u ng  d es  K ap i tal i s.

mus, der gleichzeitig der Prozeft

der Revolutionierung de~r Ar~b

I
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bei~terklasse ist, nicht existiert

und   nicht existieren        darf, denn

sonst ko'nnten die Braven nicht heute aufstehen und ihr Eiapopeia des Hineinwachsens

in den Sozialismus auf dem Boden der Demokratie singen. Sie miissen die zehn Millionen

Arbeiter und Battern vergessen, die im grol3en

Kriege vernichtet wurden, ur die Arbeiter

nicht aufzurufen zur Revolution, Und wenn

die Zweite   und  Zweieinhalb-Internationale

sich vereinigen, so wird in ihrem Programm

die revolutionaire Epoche fehlen, damit sie frei

die Politik g e g e n die Revolution treiben

kobnnen,

Dementsprechend ist der politische Inhalt

des Buches des braven K. K. zugeschnitten.

Seine ganze Philosophie, das A und 0 seines

Wirkens, das A   und 0   des Wirkens der

Zweiten und Zweieinhalb-Internationale, wie

diese politisch zerstampft wird, wie sie sich in

einen Brei verwandelt mit der Zweiten Internationale, das ist ausgedriickt auf Seite 106;

wir zitieren den ganzen betreffenden Passus,

der in die Geschichte der Arbeiterbewegung

gehojrt und den in der Zukunft alle Historiker

des Sozialismus zitieren werden:,,In seinem beriihmten Artikel,,Zur Kritik

des sozialdemokratischen Parteiprogramms"

sagt Marx:,,Zwischen der kapitalistisehen und der

kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode

der revolutionairen Umwandlung der einen in

die andere, Dem entspricht auch eine politische Uebergangsperiode, deren Staat nichts

anderes sein katnn als die revolutionaire Diktatur des Proletariats."

Diesen Satz kbinnen wir heute auf Grund

der Erfahrungen der letzten Jahre fuir die

Frage der Regierung dahin variieren,

daB wir sagen:,,Zwischen der Zeit des rein bU"rger1i c h und des r e i n p r o1et a r i s c h regierten

demokratischen Staates liegt eine Periode der

Umwnndlung des einen in den anderen, Dem

entspricht auch die politische Uebergangsperiode, deren Regierung in der Regel

eine  Form    der   Koalitionsregierung bilden wird."

Das wird (iberall dort gelten, wo sich die

Eroberung der politischen Macht durch das

Proletariat auf dem Wege der Demokratie

vcllzieht, und das ist nach dem Zusammenbruch der grof~en Militlirmonarchien der

normale WegB dafiir. Wer heute noch die

Koalitionspolitik grundsiitzlich verwirft, der

ist blind fuir die Zeichen der Zeit. Der ist

unfiihig, ibren Aufgaben gerecht zu werden."

Of.

Der Erzfeind der Bourgeoisie, Karl'Marx,

der Verkiinder der sozialen Revolution, der

Ver'kiinder der Diktatur des Proletariats, er

wird von,,seinem Schiiler" Karl Kautsky, dem

fiihrenden Theoretiker der Zweiten Internationale, dahin,,variiert", dalI der Weg zum

Sozialismus,,in  der  Regel' durch  die

Koalition mit der Bourgeoisie fiihrt! Der

Klassenkampf als der Weg zum Sozialismus,

diese einfachste, robuste Unterscheidung des

wissenschaftlichen proletarischen Sozialismus

vom    kleinbiirgerlichen  utopischen,  diese

kapitalste  Tatsache  der Entwicklung  der

modernen, zum Selbstbe~wu1tsein gelangenden

Arbeiterklasse, er wird ersetzt durch die

Koalition mit der Bourgeoisie auf dem Boden

der Demokratie. Ur den Feudalismus zu beseitigen, war eine grofle, lange Periode von

Revolutionen und revolutionajren Kaimpfen

notwendig, obwohl zwischen dem Feudalismus

und der Bourgeoisie ein Unterschied nur in

der A r t des privaten *Eigentums bestand.

Der Uebergang vom Kapitalismus zum Sozialismus, von der Expropriation der grofen

Mehrheit der Produzenten durch eine kleine

kapitalistische Minderheit zur Expropriation

diesor mit allen Machtmitteln ausgeriisteten,

in Blut geborenen und vom Schweil und Blut

von Millionen befleckten kapitalistisohen

Minderheit, wird gesehehen friedlich, schiedlich und manierlich! Wer sich an den Kopf

fal~t und vielleicht annimmt, hier spreche

nur ein vertrottelter Greis ffur sich, ein

Greis, der die   Wirklichkeit nicht sehen

will, weil seine Lunge den Sturmwind der

Geschichte nicht aushalten kann, der lese den

Artikel von Otto B a u e r in der,,Freiheit"

vom 3. Januar, auf den sich Kautsky beruft,

und der dieselbe prinzipielle Lsung enthiilt,

Und Otto Bauer ist der Fiihrer der Zweieinhalb-Internationale, die nur darum gegriindet

wurde, weil das Zentrur in die Kommunistische Internationale nicht aufgenommen wurde,

sozusagen als Asyl ffur Obdachlose.  Wem

Bauer noch zu wenig maflgebend ist, der lese

den Artikel Martows, des Fiihrers -der

Menschewiki, im,,Sozialistischen Boten',

der mit unschuldiger Miene erkliirt, niemand

kbinne prinzipiell gegen die Koalition mit der

Borurgeoisie sein, denn es; ist klar, daB3 jetzt

die Bourgeoisie zu schwach ist, urn ilber das

Proletariat zu herrschen und das Proletariat zu

schwach, urn sie zu beseitigen. Daraus ergibt
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sich ffur Martow, den Redakteur der,,Iskra",

die vor zwanzig Jahren gegriindet wurde zum

Kampfe gegen den Reformismus, daraus ergibt sich ffur Martow, den linken Menschewik,

den Vertreter einer Partei, die sich das Genick gebrochen hat bei der Koalition mit der

Bourgeoisie, daraus ergibt sich fuor diesen subjektiv ganz gewif3 revolutioniirsten Mann in

der Zw e ie inhalb -Internationale nicht d.ie Tatsache, daI in der Periode, wo die Bourgeoisie

nicht mehr imstande ist, das Proletariat zu

beherrschen, und wo das Proletariat noch nicht

imstande ist, die Bourgeoisie zu beseitigen,

die Periode des Kampfes ur             die

Macht, des Kampfes ur           die Diktatur der proletarischen Kiasse

b e g i n n t - nein, daraus ergibt sich ffur die

beiden, dafJ in dieser Periode die Zeit fur odie

Koalition mit der Bourgeoisie gekommen ist.

Und diese prinzipielle Einigkeit zwischen dem

Mummeigreis der Zweiten Internationale und

den beiden Fiihrern der tweieinhalb-Internationale, diese prinzipielle Einigkeit ist die

Einigkeit zwischen der Praxis der Zweiten

Internationale und der Zweieinhalb-Internationale, Und weil sie auf dem Boden d e s v u 1 -

gairsten Reformismus angelangt sind,

darum muI3 der brave Kautsky d e n U n t e rschied zwischen dem revolutioniren Marxismus, zwischen dem

proletarischen Sozialismus und

d'e m Re formismu s f fr historisch gegenstandslos erkliiren:,,Es gab sogar Sozialisten, die wiihnten, es

sei m6glich, die Monarchie selbst fulr den Sozialismus zu interessieren, wenn dieser sich

als Mittel prhsentierte, ihre Eroberungsgeliiste,

namentlich in der Koalitionspolitik, zu befriedigen: Kanonen gegen Volksrechte.

Diese Auffassung, die glaubte,

um den gewaltsamen Umsturz der

Milihirmonarchie, ur die Revolution in diesem Sinne durch allan"hliche Reformen herumzukommen, wurde als die reformistische

der   revolution'aren     entgegengesetzt. Ur sie drehten sich unsere

heifesten     Parteikaimpfe     in  den

zwei letzten Jahrzehnten vor dem

Kriege.    Sie sind   gegenstandslos

geworden dadurch, daB~ die Revolution wirklich kam, die durch die

~Re fo rm en  buitte  ver m ie d en  w e rden sollen."

Jeder sieht, wie schamlos Kautsky die Geschichte fiilscht, wenn er den Gegensatz

zwischen Ref ormismus und Marxismus zusammenschrumpfen l3ii3t zu der ~Frage, ob der

Sieg. des Proletariats in den m o n a r -

chisch-militaristis chen           Staaten

nz'6glich sei ohne Sturz der Militair-Monarchie.

Wir werden keine Zitate bringen aus hunderten von Artikein Kautskys, in denen er

ausgezeichnet auseinandersetzte,. daf3 dem

n i c h t so ist, Wir werden nur ein paar

absolut bekannte politische Tatsachen nennen,

die - wir wiederholen das Wort, denn es

handelt sich fu'r uns hier nicht um ein Schimpfwort, sondern ur eine politische Charakterisierung - die Schamlosigkeit dieses

Renegaten   feststellen.  Der  Kampf   des

Reformismus und des Radikalismus wurde

nicht gefiiIrt allein in Staaten, in denen eine

starke Monarchie oder ein Militarismus bestand. in F r a n k r e i c h bestand zwar ein

starker Militarismus, aber Frankr~ich war

ein derokratischer Staat, und trotzder tobte

in ihm der Karpf zwischen Reformismus und

Marxisrus, der Kampf zwischen Millerand,

Jaurks und Guesde, und in dieser Karpf erklkrte Jaur~s wie Bernstein den deutschen

Marxisten: Ihr versteht noch nicht, ur was es

sich handelt, weil Ihr in einer Monarchie lebt

und wir in einer derokratischen Staate, wo

wir auf der Wege der Reformen den Sozialisrus durchfiihren konnen. Dieser Karpf tobte

in der S c h w e i z, wo es keine Monarchie und

keinen modernen Militarismus gab, sondern

die demokratischeste Heeresverfassung, die

iiberhaupt in einem kapitalistischen Staat

mb0glich  ist.  Dieser  Karpf   tobte   in

A m e r i k a, wo es keine Monarchie und

keinen Militarismus gab. Und als der alte

B e r g e r nach Europa kam, da suchte derselbe Kautsky zu beweisen, daB3 er zu Unrecht als Reformist verschrieen wurde.

Dieser Kampf tobte in E n g 1 a n d zwischen

der Sozialdemokratischen FOderation und der

Unabhaingigen Arbeiterpartei. Er bestand in

Norwegen       und    Schweden,       den

beiden demokratischsten Laindern. Und iiberall

drehte er sich ur die Frage: K a n n m a n

zum Sozialismus gelangen durch

die KoalitionmitderBourgeoisie

und durch Reformen, oder ist die

Revolution des Proletariats und

seine Diktatur notwen dig, urnden

Bo d'en    f r ei zu ma ch en  fuir   di e

Durchfiihrung des Sozialismus?~

Heute streicht Kautsky diese ganze Periode

die auch seine Ruhrnesperiode war;- aus der.~ ~L
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_, Ge~chichte der internationalen Arbeiterkiasse.iund erklirt, es handelte sich nur darum, ob

die Monarchie und der Militarismus mit friedlichen Mittein iiberwunden werden koinnen.

Und nacldem    er so die Bliitter der Geschichte, auf denen die Vergangenheit der

Arbeiterkiasse niedergeschrieben ist, zerrissen

hat, erklairt er wartlich auf der niichsten Seite

iiber die blut- und elendtriefende Gegenwart

der deutschen Arbeiterkiasse:,,Die Reichsverfassung, die aus der Revolution hervorging, bietet trotz ihrer Mdngel

geniigende M6glichkeiten fuir das sozialistisehe

Proletariat, auf friedlichem Wege die politisehe

Macht zu gewinnen."

In dem Lande, das in naher Zeit zu wiihlen

haben wird zwischen der Riickkehr zur Miiitairmonarchie oder der proletarischen Revolution, gibt es jetzt keinen Platz mehr

- nach der Behauptung Kautsky's - fuir die

proletarische  Revolution,  Deutschland  ist

schon in die Epoche nach der Revolution

hineingeraten, und nicht nur Deutschland:,,Heute gibt es in Europa nur noch zwei

grof~e Staaten, in denen im Marxschen Sinne

eine,,wirkliche Volksrevolution' zur Zerbrechung des,,fiichterlichen biirokratisch-militairischen Parasitenkirpers" noch notwendig ist,

das ist Frankreich, dies Kaisertum ohne

Kaiser und in noch weit hojherem Grade R u.3 -1 a n d, dies Zarentum ohne Zaren, Aus den

Marxschen Worten geht klar hervor, daf heute

die Zerschlagung der bestehenden russischen

Staatsmaschinerie die utnerlii3liche Vorbedingung jedes proletarischen Aufstiegs ist."

Kautsky erlaubt die Revolution also nur

noch in Frankreich und in..... Sowjetrulland, Der Staat der russischen Proletarier

und Bauern, das ist einer der beiden Staatea,

in denen er die Revolution fur notwendig

haltl Dieses innere Prog ramm ist

gle i c h z e i t i g  das  iuf13 ere  Programm     der auf der Schwelle der

Einigung stehenden Zweiten und

Zweieinhalb-Interna tionale,

Wir verzichten auf jedes weitere Eingehen

auf das Kautskysche Bucho Es ist notwendig

fU"r den Propagandisten, es ist nach dem Gesagten  "iberf1iissig fur den Politikerr  Der

Boden, auf dem die Einigung der ZweieinhalbInternationale mit der Zweiten Internationale

stattfindet, er ist voilkommen geniigend urngrenzt durch die zitierten Stellen. Koalition

mit der Bourgeoisie in allen Liindern und

Kampf- gegen den ersten Staat der Weltrevolution, gegen Sowjetrul3land - das sind die

Losungen, die auf diesem Banner weithin sichtbar sind. Und der Fiihrer der Menschewiki

Abromowitsch hat Recht - Gott

hat schon einmal durch den Mund einer Eselin

gesprochen, warum soll er diesmal nicht einen

Esel zu seinem Sprachrohr nehmen -, wenn

er in seiner Einleitung zur russischen Uebersetzung des friiheren Buches Kautskys,,Von

der Demokratie zur Staatssklaverei" Kautsky

feiert wegen seines Kampfes gegen die

Bolschewiki und wegen seines BUii r g e r -

m u t e s (wortlich!), den er bewiesen habe, als

er den Bolschewismus, d. h, den Kommunismus, bekaimpfte in der Zeit, wo,,sogar

solehe Mainner wie Adler, Bauer, Hilferding

und Longuet aus Riicksichten der inneren

Politik (d, h,.aus Angst vor den revolutionairen

Arbeitern!) und zum Teil aus falsch verstandenem Interesse der internationalen Solidaritait lange zojgerten, bffentlich aufzutreten mit

der Kritik des Bolschewismus und mit der

Verurteilung seiner Methoden.

Der brave Mann feiert die jetzige Vereinigung Kautskys mit den Leuten, die im Jahre

1919 und 1920 von ihm abriickten, und er hat

vollkommen Recht; er feiert die Einigung der

Reformisten mit Kautsky, ihrem Fiihrer.

III,

Was bedeutet -sozial diese bevorstehende

Einigung des Zentrums der Internationale mitW

seinem rechten Fliigel? Das ist die wichtigste

Frage, die es zu beantworten gilt.

Das Zentrum der Internationale ist der

Flugsand der Arbeiterbewegung. Weht der

Wind in der Richtung der Revolution, so wirft

der Flugsand revolutioniire Staubwolken auf.

Bedeutet es nicht ein Symptom'des Rechtsmarsches der Arbeiterklasse, daf dieser

Flugsand sich nach rechts verschiebt? Wfirde

das der Fall sein, man miilBte klar die Tatsachen anerkennen, denn auch in der Periode

der voriibergehenden Rechtsentwicklung der

Arbeitermassen wiirde die Kommunistische

Internationale existieren; und um  zu existieren, miil~te sie kiihl feststellen, daB3 einstweilen die Arbeitermassen sich von der proletarischen Revolution abwenden und zur Bourgeoisie gehen. Aber eine solche Annahme

ist unsinnig. Der Vergleich mit dem Flugsand

fiihrt hier irre. Emn Buick auf die ganze Weltlage zeigt, daB eine solche Annahme unsinnig:,I

*- i' i
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sein muf3, wo das ganze KlassenverhaIitnis, die

inernatidnale bkonomische Lage nicht n u r

"nicht erlaubt, an Reformen, an

die Besserung der Lage der Arbeiterkiasse zu denken., sondern

wo in allen Liindern - ob in ihnen

Arbeitslosigkeit herrscht, oder

ob wie in Deutschland die Schiote

rauchen und die Maschinen fiebernd sausen, wo in der ganzen

Welt die Lage der Arbeiterkiasse

sich seit demKriege verschlechtert.    Heute      gibt   es    k einen

Platz     fU'r   den     Reformismu s.

Die Zusammenballung der Fiihrer des Zentrums und der Reformisten bildet umgekehrt

ein  Signal     kommender        groler

K "a m p f e.  Wie die Bourgeoisie, so haben

auch die Zentrumsleute von der bisherigen

Entwicklung gelernt. Waihrend sie im Jahre

1919, als sie nach links glitten, noch nicht den

ganzen Ernst des revolutionairen Kampfes

verstanden,  wiihrent  sie   damals  noch

glaubten, man koonne die Revolution betriigen,

wenn man nur linke Phrasen drischt und mit

der Zunge die Bewegungen der Masse mitmacht, so verstehen sie in der jetzigen Lage,

daf3 die Entwicklung der Ereignisse - wenn

nicht mit aller Macht gestoppt wird - nichts

anderes  bedeutet  als  den   Sieg    des

Kommunismu s. Die Erfahrungen, die sie

gemacht haben mit der Kommunistischen

Internationale, sie sagen ihnen mit voller Kiarheit, daB es nicht nur unm'jglich

ist, die Revolution       zu betriigen,

sondern sogar dieRevo lution iir e.

Darum riisten sie zum Kampf um ihre Existenz, denn sie haben gelernt, daB die proletatarische Revolution nicht nur die Bourgeoisie,

sondern auch ihre Lakaien bedroht.

Und darum war es so charakteristisch, wie

die U. S, P. D. ihre revolutioniiren Redens

URTEILS IM PROZRSS

i,

arten jiih abbrach, als es galt, nach dem To-do!

Rathenaus aus ilnen Konsequenzen zu ziehen

und zum Kampf zu greifen, der -  wenn er

begonnen  -   mit 4em    Biirgerkrieg  und

mit dem Ueberhandnehmen des Kommunismus in den Reihen der Arbeiterklasse

enden wiirde. Die Einigung der Fiihrer, der

Zweiten und Zweieinhalb-Internationale wird,

wenn die naichsten Monate keine grol3en

politischen Stiirme sehen, ruhig ablaufen,

ohne daf3 die Zweieinhalb - Internationale

sogar gr6flere Massen von Mitgliedern verliert.  In dem  Augenblick, in dem  nicht

grofe Kiimpfe entschieden werden, lii3t die

Masse ihren Fiihrern verhailtnisml3ig viel Bewegungsfreiheit  f ur  ihre  parteitaktischen

Manover.  Und man kann sogar annebmen,

daf viele Arbeiter sich sageri: Nun, die reformistische Taktik e i n e s Teiles der Arbeiterklasse, der Reformisten, hat nicht zum Ziele

gefiihrt; wir wollen sehen, ob es nicht gelingt,

was herauszuholen, - wenn * sich die Arbeitermassen, die Zentristen mit den Reformisten,

also die Mehrheit der Arbeiterkiasse, v'ereinigt

zum reformistischen Druck auf die Bourgeoisie. Gelingt die Binigung. und

treibt die vereinigte ZweieinhaIb-Internationale         im  grolenMaf3stabe Koalitionspolitik, so

wird   diese Koalitionspolitik        in

absehbarer Zeit den Zusammenbruch des Reformismus herbeif ii h r e n.

In der Situation, in der sich jetzt die internationale Arbeiterbewegung befindet, bedeutet die Einigung der Zweiten und Zweieinhalb-Internationale. eine vorilbergehende

Stairkung des Reformismus, um ihm dann endgiiltig den Garaus zu machen. Die Kommunistisehe Internationale wird sein Erbe sein.

Es gilt, fiir die kommenden Kaimpfe zu riisten.

Karl Padek.

Der Klassencidrakfer des Urleils im ProzeI3

der Pantei der Sozialrevolufiondre.

Wie ein Peitschenhieb wirkte das Urteil des

Obersten Revolution"aren Tribunals im Prozefi

der Sozialrevolutioniire auf die Feinde des

Proletariats in der ganzen Welt. Die GroB-- ~;,  ----~~Ji

und Kleinbourgeoisie aller Fiirbungen, Ab.

stufungen und Nationalitaiten, besonders aber.

ihre mit der Irrefiihrung der Arbeiterschaft,

betraute sozialverriiterische Agentur, erhebt. i

durch das revolutionare Urteil in Wut ge-f
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bracht und in ihren,,heiligsten Gefiihlen" verletzt, ein wildes Geheul:,,Wie, die Sowjetrepublik wagt es, mit entschiedenen Mal3 -nahmen ihre Sicherheit zu schiitzen!  Sic

unterdriickt mit Gewaltmafnahmen die Versuche zum gewalttitigen Sturz der Mpcht der

Werktiitigen! Wie, sic fiihrt mit uns Wirtschaftsverhandlungen und verurteilt unsere

Freunde zum Tode? 1st das kein,,blutiger

Irrsinn"?  1st das keine unmenschliche Grausamkeit? Heift das nicht alle Menschen- und

Biirgerrechte mit Fiiulen treten?'

Als die Jakobiner 'die Fiihrergruppe der

konterrevolutioniiren Gironde hinrichteten,

erhob sich in der ganzen Welt des Adels und

der Grof3bourgeoisie ein nicht weniger betiiubendes Geheul als jetzt, da der proletarisehe,,Berg" die Fiihrergruppe der verbissen

konterrevolutionairen kleinbiirgerlichen,,Gironde" zum Tode verurteilt. In dieser Wut

iiber das,,barbarische" Urteil finden sich

buchstaiblich alle,,edeldenkenden" Bourgeois

und ihre,,humanen" Handlanger aus dem

Lager der Zweiten und der Zweieinhalb-,,Internationale" zusammen. FUOr alle, die

Augen haben zu sehen und Ohren zu

hbren,  wurde    an  dieser  dem   Wesen

nach unbedeutenden Angelegenheit mit der

grbfltmbiglichen Anschaulichkeit die Existenz

der Front der Bourgeoisie gegen das Proletariat demonstriert, ihre Einheitsfront f ii r

die Sozialrevolutionaire und g e g e n die

Sowjetrepublik, Das ist kein Z u f a 11, Der

Bourgeois kenrit seine Klasseninteressen sehr

gut, ist sebr feinfiihlend ffur jede Verletzung

derselben und beniitzt jede Gelegenheit zur

Sicherung seiner Stellung. Und wenn vor den

Augen aller Werktiitigen eine so riihrende

Einmiitigkeit zwischen  dem  franzi'sischen

Imperialismus, der deutschen Bourgeoisie, den

belgisehen und franzbjsischen Sozialverriitern,

den deutschen Sozialdemokraten usw. usw.

zustande kommt und g e g e n diese ganze

konterrevolutionaire Masse nur das klassenbewulte Proletariat auftritfr-o verdient diese

Tatsache hervorgehoben und im Gedaichtnis

festgehalten zu werden. Wir diirfen nicht

ohne Beachtung an ihr vorbeigehen, denn Tatsachen,  vor   allem  Tatsachen  gewaihren

richtige Lehren. Und wir k6onnen mit dem

Gefiihl tiefster Befriedigung erkliiren, daf3 das

im Prozel3 der Sozialrevolutioniire im Interesse

der Arbeiterklasse gesprochene Urteil und

audi der um dieses Urteil entstandene politische Kampf uns die Miiglichkeit gibt, die

Feinde des Proletariats zu erkennen, in

welches,,Arbeiter"miintelchen sie sich auch

~:-  huillen mbigen.

In der Tat, was schreibt die Presse iiber

den Prozel3?  Wir wollen die Kommunistische

Presse beiseite lassen, sie steht auf einem

entschiedenen Klassenstandpunkt und begreift vollkommen die revolutioniire Notwendigkeit und ZweckmailBigkeit des Urteils.

Was sagt aber die iibrige, nichtkommunistische

Presse?

Fangen wir an mit der russischen Zeitung

der Konstitutionellen Demokraten (Kadetten),,,Rul", diesem Organ der reaktiondirsten,

monarchistisehen Bourgeois,   In cinem   besonderen Leitartikel vom 1A. August, der sich

mit dem Urteil beschiiftigt, schreiben diese

offenen, von dem Blute Millionen

Werktditiger       besudelten        Impe--

rialisten, die das Lob aller weilgardistischer Generale einschlief3lich Wrangels sangen

und sic alle unterstiitzten, folgendes:,,Zwei Monate lang dauerte in Moskau eine

entschieden unerh6rte Justizorgie.  Mit jedem

Tage des Prozesses wurde das moralisehe

Uebergewicht der durch die vierjahrige Haft

entkr~ifteten Angeklagten immer mehr offenbar.,

Dieses Wort,,vierja-hrig" zeigt, wie der

tieriscie Hal3 der Sowjetmacht gegenfiber

und die Angst um das Los politiseher Freunde,

die   groBlten  Hindernisse   des   gesunden

Menscienverstandes' bewhiltigt. Denn wiirde

der,Rul' nur cinen Augenblick nachgedacht

haben - vom,,Wissen" spreche ich gar

nicht -, so wiirde er die volle Unsinnigkeit

dieser Behauptuni'g unverziiglich  festgestellt

haben.,,Vierjaihrige" Haft, d. h. daB  die

Mitglieder der Zentrale der Sozialrevolutionaire seit 1 u n i 1918 im Geffingnis sitzen, Ja,

ist deun -das mbjglich? - Solohe,,vierjiahrigen"

Argumente bilden den gauzen Inhalt der

Kampagne fu"r die Sozialrevolutioniire.,,Die Bolsehewisten stellten einen neuen

Rekord an blutiger Absurditit auf."

Der Artikel gibt schliellich dem Bedauern

dariiber Ausdruck, da13 die,,Sozialisten"

wegen der,,Verbrechen an den Vertretern der

rechtglaiubigen Geistlichkeit" nicht ein ebensolehes Geschrei erhoben. Die Krainkung ist

zu begreifen: Wenn wir die Sozialrevolutionaire unterstiitzen, so seid auch ihr verpflichtet, die Pfaffen zu unterstiitzen.

Die   franzojsische  Bourgeoisie  ist  nicht

minder entriistet. Der,Temps' schreibt am

11. August in cinem grol~en Artikel,,Kommuiiistische Justiz" mit flammendem Zorn iiber

das ungerecite Urteil:,,Der Prozel3 der Sozialrevolutioniire, der

in Moskau unter den denkbar ungewojhnlichsten

Verhiiltnissen abgehalten wurde, die eine Herausforderung jedes Begriffes von Rechtspflege

darstellen, endete mit vierzehn Todesurteilen.
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Armes, russisches   Volk.   Alle Demonstrationen, die in ganz Europa von Sozialisten und

Demokraten veranstaltet wurden (im Munde des,,Temps" klingt das besonders,,schwerwiegend")

konnten daran nichts 4indern, seitdem die Moskauer Gesellschaft die Anerkennung des Berliner Abkommens verweigerte (geradezu grofartig: der franzisische Bourgeois, der sich zur

Verteidigung der Sozialrevolutionaire auf das,,Berliner Abkommen" stiitzt)... Nach der

Ruickkehr Vanderveldes und anderer Verteidiger

der Sozialrevolutionaire aus Moskau.. wurde

die aligemeine Aufmerksamkeit unverziiglich

auf den Charakter dieses Prozeses gelenkt, der

seinem Wesen nach ein neues Verbrechen der

Sowjets gegen die Justiz darsteilt".

Nach   der Entriistung   darfiber, wie   das

revolutionaire Tribunal es wagen konnte, wegen

Organisierung von Aufstiinden, wegen terroristischer Handlungen, Expropriationen, Verbindungen mit der Entente usw. Urtdile zu

fMillen (das alles steht w6rtlich im Artikel), geht

der,Temps' zum Beschluf3 des Zentralen Vollzugsausschusses fiber. Ueber diesem Beschluf3

verliert er den Rest seines seelischen Gleichgewichts wohi verstehend, daf3 durch ihn

die verraiterische Taitigkeit der Agenten

der franzflsischen Bourgeoisie wesentlich erschwert wird. Der,Temps' schreibt offen:

11Der Vollzugsausschuf3 beabsichtigt somit, das

Urteil seiner,,Klassenjustiz" zu gemeiner politischer Erpressung gegen die Gegner des Kommunismus auszuniitzen... Die vierzehn Sozialrevolutiondre werden als Geisel behalten

und ihr Schicksal haingt ab vom Verhalten

anderer Nichtkommunisten der Sowjetregierung

gegeniiber.'

Wie soilte auch der franziosische Imperialist

nicht wiitend werden, wenn      er fiihlt, daB

dieses Werkzeug, mit dem er bisher Tod und

Zerstflrung verbreitete, nunmehr nicht so

leicht gehandhabt werden kann,

Eine gleiche Stellung nimmt die ganze offen.

biirgerliche Presse Frankreichs ein,

Auch die englisehe Bourgeoisie ist unzufrieden.   So   schreibt die,Times'    vom

11, August:,,Das Urteil ist eine logisehe Folge jener

Tragikombdie, die im Laufe der letzten acht

Wochen in Moskau gespielt wurde,.. Die

durch das Urteil hervorgerufene Entriistung

und der Abscheu, den die Entscheidung des Gericltes  notwendigerweise  hervorrufen  mul3,

fiihrten zum  Beschluf  des Zentralvollzugsausschusses,"

Der,Manchester Guardian' schreibt ebenfalls am 14. August:,,Die Verhafteten kannen auf ejue Unterstiitzung von gr6iBerem Umfange rechnen als

die ~Unterstiitzung des internationalen Sozialismus",

d. h. er garantiert den Sozialrevolutioniiren

direkt die Unterstiitzung der Bourgeoisie. Und

niclit unwahrscheinlich klingt das im Lokal

Anzeiger (vom 11, August) veriiffentlichte Londoner Telegramm vom. 10. August, in dem es

heif~t, da3 das Todesurteil im   Proze3 der

Sozialrevolutioniire in Londoner politischen

(lief3 biirgerlichen) Kreisen h0` c h s t e E n t -

r iis t u n g hervorrief. Es ist blos nicht hinzugefiigt, daf  die  Hinricltung  der irischen

Revolutiona-re in denselben Kreisen hbochsten

Beifall fand.

Das halboffizielle Organ der tchechischen

Regierung, die,Prager Presse', verbffentlicht

eine Uebersicht von Aeuferungen der tschechischen Presse fiber das Urteil und leitet sie

mit folgenden bezeichnenden Worten ein:,,Das Urteil im Moskauer ProzeB gegen die

Sozialrevolutioniire 'wird heute von allen Zeitungen (natiirlich mit Ausnabme des Kommunistischen,Rude Pravo') in den schiirfsten

Ausdriickaq. kritisiert."

Die Uebersicht zitiert dann wiitende Angriffe gegen. den  Kommunismus und*Verteidigungen   der   Sozialrevolutioniire  aus,Pravo Lidu',,Tscheske Slovo,,Venkov',,Tschesko-Slovenska Republika',,Tribuna',,Cas',,Tschesko-Slovenske',,Noviny',,Sozialdemokrat',,Prager Tageblatt' und,Bohemia'.

Am klarsten formuliert den Standpunkt der

tschechoslowakischen   Bourgeois,   die  die

Taitigkeit der Sozialrevolution"iire finanzierten,

die Zeitung,,Bohemia":,,Das Urteil ist ein Schlag in das Gesicht

Europas".

Des biirgerlichen Europas, fiigen wir hinzu.

Die,Prager Presse' selbst bringt elneftn ex.

riisteten Artikel mit der UeberschriiMt.,D

Moskauer MIrtyrer", in dem sie der Sow'0 1

republik offen droht:,,Die Todesgefahr, die fiber den v~r**rf 2

Angeklagten schwebt, wird den Kampf urn'-'

Befreiung (lies: Knechtung) RuBlands noch

mehr verschiirfen."

Der Konflikt der Klasseninteressen ist in

diesem  Punkte so scharf, daB er die grof3en

Interessengegenshitze  innerhalb  der  Bourgeoisie jiberwindet.  Trotzdem   die Sozjalrevolutioniire im Weltmalstab den russischen

Vortrupp der Ententebourgeoisie im Kampfegegen das Proletariat bilden und trotz der

Ententeorientierung dieser Partei schlielt sich

die deutsche Bourgeoisie dem aligemeinen

Chor der Verteidiger der,,ungerecht".bestraften Soziabrevolutionjire an und tritt auch

auf gegen die barbarische Republik der Werktiitigen.

Tm,Berliner Tageblatt' veraffentlicht 'der be-:

kannte Doktor K. I. v. VoB (Hans ]Forst) einen:

*) Es sei bemerkt: verurteilt Wurden fiinfzebn,,

davon begnadigt drei, es bleiben sonit zwo"lf.
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grolen  Artikel (am   12, August) unter der

thberschrift,,Epilog des Moskauer Prozesses

der Sozialrevolutionaire", in dem es heif3t:,,Das von der ganzen Kulturwelt (lies: biirgerlichen Kulturwelt) mit Angst (II) und Mitleid (I) erwartete Urteil ist gesprochen

Eine Qual       war der ganze Moskauer Prozefl, bei dem die Angeklagten un ihres Lebens

willen.... Rede und Antwort stehen muf3ten.

Ruf3land    bemiihte    sich  ur   Zuflu3

auslaindischen Kapitals, Eine riesige   Vorbereitungsarbeit          wurde

geleistet, Und nun plbtzlich ein so

scharfer Widerspruch,          Der   Moskauer ProzeB vernichtet mit einem

Schiage alles, was eine lange und

beharrliche Propaganda in di-eser

Beziehung zustande brachte. Die

vbllige Unvereinbarkeit russischer Verhijitnisse

mit westeuropiiischen (lies: biirgerlichen) Rechtsbegriffen konnte durch nithts anderes greller

beleuchtet werden als durch den Moskauer

ProzeB.4"

Nicht walr, grof3artig?  Die Sowjetmacht

befragte bei der Aburteilung ibrer Todfeinde die Herren Kapitalisten nicht und verdarb sich dadurch die Beziehungen zu ihnen.

Die Sowjetrepublik will und wird mit den

europiiischen Bourgeois Handel treiben, sie ist

aber selbstverstiindlich nicht geneigt, mit

ihnen zu beraten, was zur Wahrung der

Sicherheit der Republik geschehen solle. Denn

der,,gute Rat" des Kiassenfeindes, und wenn

er auch Handel mit uns treibt, wiirde gewif3

zu nichts Gutem  fiihren. Nicht darum handelt es sich aber, sondern um die Tatsache,

daB der deutsche Bourgeois im  aligemeinen

cQ Om der Entriistung iiber das Urteil mitUd blol die,,TJagliche Rundsciau", obwohl

-44th.sie ihre Feindseligkeit dem  Tribunal

ggi~(be'r, das sich unter dem,,Einflu3 der

StraBe" befindet, hervorhebt, maclt eine melancholische Bemerkung zu einem deutschfresserischen-Zitat aus der Rede des Angeklagten Timofejew:,,Und von diesen Feinden

Deutschlands ist ein Teil der Presse entziickt."

In' Wirklichkeit tritt fiir die Sozialrevolutioniire nicht bloB,,ein Teil", sondern der

gr"lBere Teil der bi.irgerlichen Presse Deutschlands ein.

Um den Artikel nicht mit weiteren Ausziigen zu jiberlasten, werden wir blof3 darauf

I hinweisen, daf3 die gesamtc Presse dem Prozcl

und den Urteil Beachtung schenkt und sich in

zwei scharf entgcgengesetzte Lager teilt: die

biirgerlichc Presse ist g e g e n das Urteil und

Jfir die. Sozialrevolutioniire, gegen die Sowjetrepublik, gegen den Kommunismus; die kommunistische Presse ist f ii r das Urteil, fuir die...So'wfeticpublik, fU"r den Kommunismus, Die

sezialverraiterische Presse verteidigt natiinlich

4...

in Ausfiihrung ihrer sozialen Aufgabe, die in

der Tauschung   des Proletariats und  im

Schutz der Interessen der Bourgeoisie besteht, aus alien Kraiften die Sozialrevolutionire und liistert das Urteil des Tribunals und

die Sowjetmacht, Eine solche Kombination     der    gesellschaftlichcn

Gruppen beweist, daBl das Urteil

einen    entschiedenen        KIasseninhalt besitzt, der der Bourgeoisie feindlich und de~m Proletariatgiinstigis t. IndiesemSinne

ist   das    Urteil    des   hb'" chsten

revolutionairen       Tribunals      emn

Klassenurteil und soil es auch

s e i n.

Wir werden nie soweit sinken, um mit den

Herren Bourgeois und ihren Waffentraigern

aus *der Advokatenkanzlei von Vandervelde

und Konsonten fiber,,Gerechtigkeit",,,Pflichten",,,Zweckmaifigkeit" usw. zu streiten. In

diesen Fagen haben wir keine gemeinsame

Sprache und koinnen auch keine haben. Sie

mogen wfiten, so viel sie wollen, ihre Wut ist

uns angenehm. Das Zustandekommen einerEinheitsfront zwischen ilnen, den Fiihrern der

Zweiten und Zweieinhalb-Jnternationalc und

den Sozialrevolutionairen, ist aber politisci

leirreich.. Wir werden uns auch nicht dazu

herablassen, alle ihre,,vierji"hrigen" Argumente

zuriickzuweisen uxfd all den Unsinn richtigzustellen, wenn sic, Vandervelde nachaidfend,

uiber den Prozef fasein, angefangen vom Verwandtschaftsverhailtnis zwischcn mir und dem

Genossen Krylenko, bis zu den,,unmoglichen"

Verhuiltnissen, in die die Verteidigung gesteilt

wurde; nicht das ist ja das Wesen der Sache,

Sie werden ja sowieso jede Tatsachc auf

eigene Art deuten. Werden die Sozialrevolutionaire fuir friihere Verbrechen verurteilt, so

ist es Rache, werden sie aber in Gefiingnissen

gehaiten, mit Riicksicht auf die Mbglichkeit

weiterer Verbrechen seitens ihrer Parteigenossen, so ist es ein barbarisches Geiselsystem; und wenn der Gerichtshof, wie es tatsichuich gesuhal, voilkommen  einwandfrei

eine ganze Reihe von Verirechen feststeilte,

die die Angekiagten gegen die Republik veriibt hatten, und der ZentraiausschuB die Voilstreckung des Urteils von der Wiederholung

soicher Vcrbrechen abhuingig maclit, so ist das

cmn Barbarentum, wie es die WJ~elt noch nicit

gesehen hat. Es lolint sich nicit, mit Leuten

zu streiten, die nur das cine wolien: Gcbt den

Feinden der Republik ihre voile Freiheit

wieden I

Das Hachste Revolutionfire Tribunal der

Republik erfiiilte seine revolutionlire Pficht.

Mit der grflBten Aufmerksamkeit und Griind
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lichkeit untersuchte es Schritt fulr Schritt ir

-Laufe* von 50 Sitzungen bei voller Freiheit der

Verteidigung, ohne die Angeklagten in der

Abgabe jeglicher Erijiuterungen und Erklarungen zu beschrainken, die Tiitigkeit der

Partei der Sozialrevolutioniire und ihrer

Zentrale bis zum   Jabre  1921.  Dem  Gerichtsverfahren  war  die  Analyse   eines

riesigen Tatsachenmaterials zu Grunde gelegt,

das aus den Aussagen der Angeklagten selbst,

sowohi derjenigen der Zentralgruppe als auch

jener Gruppe, die mit der Zentrale der Partei der Sozialrevolutioai"ire giebrochen hatte,

ferner aus den Aussagen zahireicher ZLugen,

aus Biichern, Zeitschriften, Zeitungen und

anderen Pressever0ffentlichungen der Sozialrevolutioni"ren Partei, wie auch aus Originaldokumenten der Sozialrevolutioniiren Partei

und ihrer Zentrale bestand.   Auf Grund

dieses Materials wurden vor Tribunal die

Tatsachen fiber die Tiitigkeit der Sozialrevolutionairen Partei festgestellt. Diese Tiitigkeit wird in unserem Strafgesetzbuch mit

volliger Klarheit qualifiziert, und auf Grund

dieses  Strafgesetzbuches  und  der  Vorstellung fiber die Persiinlichkeit eines jeden

Angeklagten sprach das Tribunal'sein Urteil,

Fiinfzehn Personen verurteilte es zur Tode,

kam aber in drei Faillen ur Begnadigung ein,

so daB zw6lf Personen zur Tode verurteilt

wurden, wobei drei Mitglieder der Zentrale

kein Todesurteil erhielten. Urn die Sicherheit

und Ruhe'des gemarterten Landes zu wahren,

sprach das Tribunal das Todesurteil fiber die

in ibrer Wut verkn6cherte    Ffihrergruppe

dieser Partei, die sich,,sozialistisch" und,,revolutioniir" nennt. Es lief3 sich durch diese

schonen Benennungen niclt taiuschen, denn Tag

f Ur Tag zogen blutige und verbrecherische

Taten dieser Partei an ibm vorbei, die keinen

Zweifel darfiber liefen, daB diese- Partei mit

Sozialismus nichts gerein hat, und wenn

sie auch in der Vergangenheit revolution"r

war, gegenwairtig aufgehOrt hat, revolutiona~r

zu sein. Mit Beriicksichtigung der individuellen Gefiihrlichkeit jedes der angeklagten

Mitglieder der Sozialrevolutionairen Partei

und besonders der Mitglieder der Zentrale kam

das Tribunal zu der Schluf3folgerung, daB sie

woll nicht imstande sind, die-Sowjetracht zu

stiirzen, aber in der Vergangenheit so viele

Verbrechen gegen die Republik begangen

haben und in Zukunft den ~Werktiitigen

so viel Schaden zufuigken k6nnen, daB der Tod

von zw~ilf Personen emn besserer Ausweg ist.als die Wiederholulng, wenn auch in vielfach

geschwiichter Form, jener- blutigen Ereignisse,

die die Angeklagten! gus friiherer Zeit schon

auf dem Gewissen haben und auf die sie auch

fflr die Zukunft nicht verzichten.

Wenn jemand der Ansicht ist, dali das Uro..

teil unrichtig gesprochen wurde, wenn er-.

glaubt, dal3 das Tribunal sich- taiuschte,.'oder

wenn   jemand glaubt, wie dies die Bourgeoisie und die den Bourgeoisieinteressen

dienende Presse behauptet, daf3 das Tribunal

b e w u 13 t ein falsches Urteil gesprochen habe,

so wiren nur folgende drei Faille maglich:

Entweder sind die dem Urteil zugrunde gelegten Tatsachen nicht bewiesen, oder die

Strafe entspricht nicht dem Verbrechen, oder

es trifft beides zusammen zu,

Das Urteil aber ist motiviert und nicht

bloB eine Strafbestimmung. Aus 'der Begriindung des Urteils folgt mit voller logischer Notwendigkeit die Strafe. Die Begriindung umfal3t

in der Urteilsschrift siebenundzwanzig grol3e

Seiten und griindet sich auf das riesige vom

Tribunal durchgearbeitete Tatsachenmaterial.

1st aber das, was im Begriindungsteil des Urteils enthalten ist, bewiesen, so kann nur emnbewuBt     ligender, ka"uflicher biirgerlicher

Skribent von einer Unrichtigkeit des Urteils

sprechen.  Die zweite und dritte.Variante

kommen nicht in Betracht, - davon kann sich

ein jeder iiberzeugen, denn es geniigt, den (in

allen Sprachen veroIffentlichten) Text des Urteils zur Hand zu nehmen und zu lesen. Den,,Zweifelnden" bleibt somit bloB die erste.Variante - die Tatsachen seien nicht bewiesen.

Woher wissen das aber die Bourgeoisie und

die  sozialverrii~terischen  Zeitungsschreiber?

Ohne das Material zu kennen,*) ohne sich sogar die Miihe zu geben, zu erfabren, weiches

Material sich in den Hainden des Tribunals befindet, erhoben sie ein Geschrei flber Unrichtigkeit, Ungerechtigkeit usw. des Urteils.

Was bedeutet das? Das bedeutet, daf3, wie

gut begriindet das Urteil auch sei, - denn es

ist gut begruindet - die Bourgeoisie es doch

n 0 t i g hat, es als unbegriindet darzustellen,

Sie trafen hierzu von vornherein Mafnahmen;

und aus diesem Grunde wartete Vandervelde,

einen kindisch unsinnigen Vorwand beniitzend,

das Ende des Prozesses nicht ab, und zu

diesem Zwecke wurde die ganze Presse mobi*) Und daB sie das Material nicht kennen, geht

aus der eAt fachen Tatsache hervor, daB die Presse

behauptet, die ganze Anklage sei. auf die Aussagen

vonSsemjonow und der Konoplowa aufgeb~aut,

wiihrend in Wirklichkeit diese Aussageiin nac h

dem Prozef3 nur mehr eine unwcesentliche Bedeutung besitzen, b is zum Prozefl aber bloB einen

L e i t f a d e n der Untersuchung bildeten, und zwa~r:

lediglich in der Frage des Terrors im Jahre 1918.

Neunundneunzig Prozent des Materials st~eht inl

gar keinem Zusammenhang mit Ssemjonow und

der Konoplowa,

I  j  ^     I.
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lisiert. Und als ein zufalIlig anwesender gewissenhafter Zeuge aus einem fremden Lager,

Professor Kiemperer, -einfach erziihlte, was er

sal, wurde unverziiglich die Hetze gegen ihn

eingeleitet

Als Beispiel dafiir, wie vorsichtig das

Tribunal mit der Feststellung von Tatsachen

war, und wie gewissenlos und liigenhaft die

Behauptung ist, daB das Urteil von v o r i -

h e r e i n feststand, werden wir den Gerichtsbeschluf in einer der kritischsten Fragen

der Gerichtsverhandlung - in der Terrorfrage

- anfiihren. Bis zur Verhandlung war es allgemeine Ueberzeugung, daf an der terroristischen Taitigkeit die ganze Zentrale der

Sozialrevolutionairen Partei Schuld trage. Das

ist auch sehr wahrscheinlich, denn es ist

kaum anzunehmen, daB ein Teil der Mitglieder

der Zentrale dem anderen gegeniiber seine

Taitigkeit verheimlicht hiitte. Die gerichtliche

Untersuchung bewies aber nur die Teilnahme

einiger Mitglieder der Zentrale, und demgemaif3

beschlol3 das Hbichste Gericht: die Teilnahme

aller Mitglieder der Zentrale an der Ermordung

der- proletarischen Fiihrer ist nicht bewiesen.

Dafiir aber bewies die' gerichtliche Untersuchung die Teilnahme der fiihrenden Mitglieder der Zentrale Gotz, Donskoi u. a. Andererseits ist die Teilnahme der Zentrale an

Expropriationen, Sprengungsarbeiten, an der

Verbindung mit dem Agenten der franz6sischen Mission Henry Wirtmann zwecks Desorganisierung des Eisenbahnverkehrs sowohi

bewiesen als auch durch angeklagte Mitglieder der Zentrale ~elbst bestiitigt.

Mit der groi3ten Vorsicht steilte das Tribunal auf die eine oder andere Weise die Tatsachen fest, und hauptsiichlich dieser Imstand

fiihrte zu der langen Dauer der Gerichtsverhandiung. Nach Feststellung der im Urteil dargelegten Tatsachen konnte das Tribunal nicht

anders entscheiden, als es geschah; das

muf3 ein jeder zugeben, der es nicht fu"r Pflicht

des   revolution.aren      Tribunals  hailt,

ein der Arbeiter- und Bauernrepublik schaidliches Urteil zu sprechen. Diese Maf3nahme

zum Schutze der Republik ist unentbehrlich. Und wenn, mit Verlaub gesagt, alte

Kaffeetanten des kleinbiirgerlichen,,Sozialismu1s"O jetzt von,,Rache" faseln, so kann man

darilber nur die Achseln zucken, so dumm ist

es; ganz dlavon zu schweigen, daB ja in solehem

Falle jede Strafe~ eine Rache ist, da sie sich auf

friiher begangene Taten griindet und daB wir

im gegebenen Falle eine offene Erkliirung der

Angeklagten haben, daf3 sie auch weiterhin so

handeln werden, und abgesehen davon, daB3 die

Verbiindeten und Gesinnungsgenossen der

a 99,         --

Angeklagten bis in die letzte Zeit einen wiitenden Kampf gegen die Sowjetrepublik fiihrten

und diesen auch jetzt noch fortsetzen, beweist

die einfache Tatsache der v o 11Ieen Freisprechung jener Angeklagten, die die Irrtiimlichkeit ihres Kampfes gegen die Sowjetrepublik zugaben und der Fortsetzung des

Kampfes entsagten, dal3 beim Tribunal jedenfalls nicht der Gedanke an Rache maf3gebend

war. Und man mbge nicht sagen, daf Lockspitzel oder,,Agenten" der Sowjetracht freigesprochen wurden, denn das ist eine entschiedene und bewuf3te, von Tschernow

fabrizierte Verleumdung. Ssemjonow und die

Konoplowa vor allem waren im Jahre 1918

treue und unendlich ergebene Mitglieder

der Sozialrevolutioniiren  Partei,  die  die

Sowjetmacht haf3ten. Sie verliefen dann

die Sozialrevolutionaire Partei und gingen zur

Kommunistischen   Partei  Ruflands  iiber.

Darin ist nicht das mindeste von Provokatorentum.  Es ist hier kein,,Zwei-G6tterDienen", keine Provozierung der Sozialrevolutionairen Partei, es sind auch keine materiellen

Griinde des Ueberganges zu der Sowjetmacht,

- es ist lediglich das Bewul3tsein, daB die

friihere Taittgkeit irrtiimlich war. Lassen wir

aber Ssemjonow und die Konoplowa beiseite.

Sind auch die iibrigen, die von jeder Strafe befreit wurden,,,Lockspitzel'? Wer wird eine

soiche Behauptung wagen? Der gegenwairtig

parteilose friihere Leiter der Militairkommission -der Zentrale der Sozialrevolutionairen

Partei, Dascheffsky, der die, Kaplan, die

spiter das Attentat gegen den Genossen

Lenin veriibte, in die terroristische Gruppe

Ssemjonow einfiihrte, die Zwangsarbeitarrestantin R. Stavskaja, die acht Jahre in

Zwangsarbeit zubrachte, der ebenfalls vom

Zarenregime  zur' Zwangsarbeit verurteilte

Jefimow, der Arbeiter Subkow, der seit 1902

Mitglied der Sozialrevolutionairen Partei war,

der sozialrevolutioniire Arbeiter Koslow -

alles Leute, die fMr die sozialrevolutionaire

Partei in den Tod gegangen wiiren, nachher

aber ihr konterrevolutionaires Wesen erkannten, Leute, die friiher schreckliche Verbrechen

gegen die Sowjetmacht begingen, jetzt aber

von jeder Bestrafung befreit wurden, keiner

wird es wagen - wahrscheinlich auch Tschernow nicht, obwohl er,,alles kann" - zu behaupten, daB3 das Agenten der Sowjetregierung

sind. Und doch steht auf ihrer Rechnung d~er

Terror, das Attentat gegikn Lenin, militiirische,

organisatorische und aktive Tiitigkeit. Wo ist

hier die Rache? Das Tribunal stellte ihre friiheren Verbrechen fest, erkliirte aber gleichzeitig, dali vs fuir die Zukunft keine weiteren

- -
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Verbrechen ihrerseits befiirchte, und richtete

daher an den ZentralvollzugsausschuB das Ersuchent diese Angeklagten von der Bestrafung

zu befreien, welehe Bitte auch gewiihrt wurde.

Das ist eben das Wesen der Frage; es genuigt

nicht, die Tatsache der verbrecherischen

Taitigkeit festzustellen, es ist auch notwendig,

die Mbglichkeit der Wiederholung zu erwiigen

utid die soziale Gefaihrlichkeit des in Frage

kommenden Mensehen festzustellen. -Auf

d i e s e r Grundlage miissen dann die Maf3 -nahmen gesellschaftlicher Sicherheit ergriffen

werden. Wo ist bier die Rache?     Und wie

steht es ur die Zentraigruppe? Die Tatsachen

verbrecherischer Taitigkeit sind festgestellt,

Festgestellt ist auch, daB die Partei, an deren

Spitze sic stand, ihre verbrecherische Tiitigkeit bis 1922 fortsetzte; die Angeklagten

aber woliten das Verbrecherische und sogar

die Irrtiimlichkeit ihrer friiheren Handlungen

nicht zugeben, sondern erklairten im Gegenteil,  daB  sie  auch  in  Zukunft in    der

gleichen Weise bandein werden, War nun

das Tribunal bei einer s o 1 c h e n Lage nicht

berechtigt, das strengste Urteil auszusprechen?

Die Revolution ist kein Kinderspiel, und

Unschliissigkeit im Kampfe fiihrt zu den gefaihrlichsten Folgen, Die blolle, aufrichtige Erklairung, daIB die friihere blutige Taitigkeit der

Sozialrevolutionairen Partei ais irrtiimlich erkannt wird, daI3 in Zukunft die Republik

keinerlei blutige Handlungen von d i e s e r

Seite zu befiirchten babe, dal die Sozialrevolutionaire Partei ihr Biindnis mit der Reaktion

aufgibt, dali die Zentrale der Sozialrevolutionaren Partei bestrebt ist, ihre Verbindung

mit der Bourgeoisie in Wirklicbkeit zu lojsen,

ba~tte geniigt, und das Urteil des Tribunals

ware ganz anders ausgefallen.

Es gab aber keine solobe Erkkirung, und es

konnte auch keine geben. Sie war unmbglicb,

denn das Klassenwesen der Sozialrevolutioniren Partei, deren Fiihrer und Ideologen

Gotz, Hendelmann     und die iibrigen verurteilten Mitglieder der Zentrale sind, macbte

eine solche Erklairung unmbiglich. Das Klassenwesen der Partei offenbarte sich vor dem Gericht mit der grollten Deutlicbkeit, denn vor

dem HOjchsten Tribunal entfalteten sich zwei

einander gegenseitig erginzende Bilder: das

Bild der verbrecherischen Taten der Angeklagten und das Buld der Entwicklung, richtiger gesprochen, der,,Degeneration" der

Sozialrevoluitioniiren Partei als Ganzes.

~JIL

Gerade jetzt, da emn riesiges Material gesammelt und durchgearbeitet ist, das die

Sozialrevolutionkire Partei in den verschiedi.n-lÃ½

sten Phasen ihrer Tiitigkeit charakterisiert, ist,'

es laicherlich, dariiber zu reden, dali,,Sozialisten" zum Tode verurteilt wurden. Gewifl

k6onnen sich breite Schichten des europiiischen

Proletariats. in  gutem  Glauben  tiiuschen,

denn diese Partei nennt sich,,sozialistisch"

und,,revolutionabr"; man darf aber iiber eine

Partei nie nach ihrer Benennung oder nach

dekorativen Erklairungen urteilen, die nur dazu dienen, ihr *ein Aeugeres zu verleihen,

das ihr ermoiglicht, sich mit gro"lltmoiglichen

Erfolg auch in sozial fremden Schichten zu betaitigen.  Man mull unter die Oberfliche der

Erscheinungen dringen, d. h., wir miissen uns

von der vulgaren Denkdrt befreien und unter

den verhiillenden Worten das wabre, tatsiich'

liche h a n d e 1 n d e Wesen der Partei sehen,

d, h, jenes Wesen, das einzig und allein in

dem Kampfe gesellschaftlicher Kriifte von Bedeutung ist.

Daraus, dal in Ruliland die Kadettenpartei,

diese Partei der reaktiondirsten, imperialistischen Bourgeoisie und des kapitalistisehen

Grundbesitzes sich die Benennung,,Partei der

Volksfreibeit" gab, folgt keineswegs, dal sie

eine Volkspartei ist und dali ihr Ziel in der

Erricbtung  der Volksfreibeit bestebt.  Im

Gegenteil. Nunmehr wissen alle, dal die,,Partei der Volksfreibeit" eine. der wiitendsten

volksgegnerischen Parteien ist, deren Ziel in

der Ausbeutefreiheit fuir die Bourgeoisie besteht. Oder wenn im Jabre 1917 dieselbe

Kadettenpartei mit voller Seelenruhe das

Wort,Republik" auf ibre Fahne schtieb,

trotzdem sic bisher cine monarchistische

Partei war, gab es da wohi unter denkenden

Leuten einen Menschen, der nicht begriffen

hditte, dali dies ein Mimikri-Akt war, eine Anpassung an den iibermillig roten Hintergrund

der Grolen Revolution?   Zu Republikanern

wurden die Kadetten dadurch nicht im geringsten. Und als im Friihjahr 1921 die jungen

Matrosen von Kronstadt, die die harte Schule

des Klassenkampfes noch nicht durchgemacht

hatten, irregefiihrt wurden und gegen die

Sowjetmacht vorgingen mit der inhaltslosen,

aber das Wesen der Bewegung politisch geschickt verhiillenden Parole der,,Freien Sowjets", da schrieben auch die Kadetten und Sozialrevolutioniire unverziiglich diese Parole

auf ibre Fabnen. W~as bedeutet das? Die~se

wetterfesten Konterrevolutioniire begriffen in

diesem Augenblick sebr gut, dali es sich nicht

urn die Parole handelte, sondern urn das

Wesen der Sache, dieses aber bestan~d__ui~n

Sturze der Sowjets fiberhaupt, in dieser oder

jener Sauce, worauf unvermreidlich dip
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&gt;  ittu~r der Bourgeoisie folgen sollte  Mlkow, die Kadetten und die Sozialrevolutionire,

alIe diese wiitenden. Gegner der Sow jets,

fangen an, ihre Treue der Idee der,,Freien

-Sowjets" gegeniiber zu beteuern, da sie ja nur

die  angeblich,,unfreien"  kommunistischen

Sowjets bekiimpfen! Kann ein soiches Man6ver

irgend einen europiiischen Arbeiter irrefiihren

und  ihn  glauben machen, daB   Miljukow,

Tschernow und die iibrigen Ritter der Bourgeoisie tatshichlich fiir die,,freien Sowjets"

sind? Soliten aber die russischen Beispiele

nicht kiar genug sein, so geniigt es darauf hinzuweisen, daB auch die Partei, die Ckemenceau

der Welt gab, die Partei des habgierigen

franzbjsischen Rentiers, die Partei der,,Radikalsozialisten", den Namen,,sozialistisch"

fiihrt (es diirfte sich kaum jemand finden, der

iiber Hinrichtung von Sozialisten s-chreien

wiirde, wenn die Fiihrer der,,Radikalsozialisten"  zur Guillotine geschleppt werden

sollten), Was hat diese Partei mit,,Sozialismus' und noch dazu mit,,Radikalismus"

gemein?    Gerade  d i e s e  Partei  ist es

aber, die der russischen Partei der,Sozialrevolutioniire" am  naichsten steht.  Und

die,,christlichen Sozialisten" Deutschlands,

halten  die  Herren   Rosenfeld  und

Theodor Liebknecht auch diese ffur Sozialisten, weil sich in ihrer Benennung das

W or t,,Sozialisten" befindet? Soleher Beispiele k6nnten eine Unmenge angefiihrt werden, die alle den Gedanken bestaitigen, dalI

unter gewissen Bedingungen eine 1iartei ihr

wahres sozialpolitisches Wesen hinter' einem

fremden Namen verstecken kann, dessen Sinn

in schreiendem Widerspruch zum eigentlichen

Wesen der Partei steht.

*  Diese Tatsache mul  besonders beachtet

werden in der gegenwairtigen Epoche, wo die

werktaitigen Massen als aktive politische Kraft

in die Arena treten, und wo die herrschenden

Klassen ihre Stellungen mehr oder minder erfolgreich nur dann verteidigen ko-nnen, wenn

es ihnen gelingt, die Einheitsfront der Werktiitigen auf die eine oder andere Art zu zerst6ren und einen Teil des Proletariats vor

den eigenen Triumphwagen zu spannen. In

solchen Fallen spielt eine Partei, die diese

Thuschungsarbeit  durch  Anwendung   aller

Arten einer sozialen Mimikri ausfiihren kann,

die Rolle eines Kriegsmittels der herrschenden

Kiasse.

Eine solche Partei war und ist in Rul~land

die,,Partei der Sozialrevolutioniire"

Die Partei der Sozialrevolutioniire war nie

eine-~i sozialistisehe  Partei, deizn  nur eine

Arbeiterpartei kann sozialistisch sein. -Die

Partei, der Sozialrevolutionare stellte sich

demokratische Aufgaben, die Aufgabe des

Sturzes des Zarismus und der Errichtung einer

biirgerlich - demokratischen  Republik.  Sie

umfaite einen Teil der radikalen Intelligenz,

der Angestellten der autonomen Verwaltungsk6rperschaften der Semstwos und der Staidte,

die Angestellten  der kleinbiirgerlichen Genossenschaften usw. Das war ihr eigentlicher

Kern. Die russische biirgerliche demokratische

Revolution spielte sich aber unter Bedingungen ab, bei denen jeglicher Kampf gegen

den Zarismus nur im Falle aktiven Auftretens

des Proletariats und der Bauernschaft *von

realem Wert sein konnte. Eine proletarische

Bewegung mull unumgainglich sozialistisch

sein. Die Bauernbewegung mulite sich die

Konfiszierung des Grolgrundbesitzes zur Aufgabe stellen. Die radikale Kleinbourgeoisie,

die bestrebt war, die Arbeiter- und Bauernmassen in den Kampf gegen den Zarismus mitzureiflen, nahm unverziiglich eine sozialistisehe Fiirbung, an, l6ste gleichzeitig in ihrem

Programm den Begriff,,Proletariat" in den allgemeinen demokratischen Begriff,,werktiitiges

Volk" auf und nahm ein kleinbiirgerliches,

babuerliches Agrarprogramm an, mit mannigfaltigen Mildeutungen desselben nach Intellektuellenart, Eine Massenpartei war diese

Partei nie, mit Ausnahme der kurzen Frist im

Jahre 1917; sie ist eine typische Partei des

kleinbiirgerlichen Verschwojrertums. Aber gerade infolge der eigenartigen sozialen Verhiiltnisse und des Umstandes, daB die gesellschaftlich zu schwtche Gruppe der staidtischen

Kleinbourgeoisie gezwungen war, sich den

Arbeitern und Bauern zu naihern und mit ihnen

eine Verbindung   herzustellen,  kam  eine

vom gesellschaftlichen Standpunkt nicht einheitliche Partei zustande, die sozialistische

Elemente, ferner sozialistisch angehauchte

radikaldemokratische und biiirgerliche, proletarische und bijuerliche Elemente umfallte.

Dementsprechend gestalteten sich auch die

eklektische Ideologie der Partei und ihre,,freien" Methoden des organisatorischen Aufbaues, die die Partei in eine,,lose Organisation" verwandelten. Als die radikalste unter

allen  biirgerlichen  Parteieni, infolge  der

auferordentlichen,,Duldsamkeit" gegeniiber

von Meinungsverschiedenheiten im Rahmen

der Partei, und da sie in bezug auf Parteldisziplin keine' strengen Forderungen stelite,

erwarb die Partei der Sozialrevolutioni3ire

n a ch der F~ebruarrevolution elnen riesigen

Einflull: sie war annehmbar fuir die Bourgeoisie

und imstande, einen Teil der Arbeiter und

Bauern mit sich zu reillen. Faktisch wiirde sie
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in der b irgerlich-demokratischen Etappe der  we

Revolution, auf dem linken Fitigel des bu"rger-  die

lichen  Blockes  stehend,  zur regierenden   die

Partei,                                      So2

Hier aber zeigte sich das Wesen der Partei.  wa

Weder die Forderungen der Arbeiter noch        I

die der Bauernschaft waren imstande durch-  tior

zufiihren, denn eigentlich waren diese Forde-  Boi

rungen dem fiihrenden Kern der Partei fremd.  AbE

Infolgedessen  verlor  die  Beto5rung  sehr  mit

bald ihre Kraft, die Massen fingen an, abzu-  stet

fluten, die Arbeiterpartel iibernahm die ent-  stis

scheidende  Rolle, und   die  Bauernmassen   let2

leisteten  dem  Proletariat Folge, das ent-  led:

schieden die Konfiszierung aller Grolgrundbe-  schi

sitze und die Einstellung des imperialistischen  zur

Krieges forderte.                              I

Im Augenblick der Oktoberrevolution war    nar

das Kriifteverhaltnis iiuBerst interessant und  dies

bezeichnend. Auf seiten der aufstaindischen  der

Arbeiter stand die erdriickende Mehrheit des  vers

Proletariats,  die  Soldatenmasse  und  die  dies

Bauernschaft. Auf Seiten der Bourgeoisie tritt  mac

in der fiihrenden Rolle die Sozialrevolutionaire  Krii

Partei auf, unterstiitzt von den Offizierszoig-  glat

lingen, Kosaken, Offizieren, der Intelligenz und  ein.

den  Angesteilten.  Geben  wir auf einen     stra

Augenblick zu, da13 die Oktoberrevolution ein  keil

Fehier war. Konnte aber selbst in d i e s e m  nut:

Falle eine sozialistische Partei, sich auf  lichÃ½

die Kriifte der feindlichen Klasse stiitzend, mit  bots

der Waffe in der Hand     den Versubh  zur   Offi

Unterdriickung          eines   Aufstandes   rals

machen, an dem zweifellos die erdriickende   liscJ

Mehrheit der- Arbeiterschaft beteiligt war?    D

Die Antwort ist natiirlich verneinend. (Es ist  Sozi

charakteristisch, daB. die Arbeitermitglieder  ist d

der   Sozialrevolutionairen  Partei   beim   biirg

Oktoberaufstand sich entweder vom Kampfe     degc

fernhielten  oder mit den   Sowjets  gegen   unv(

Kerenski   gingen,  wiihrend  die fiihrende  schi

Gruppe der SozialrevolutionIiren Partei mit    E;

Kerenski, Krassnow, den Kosaken und den      Part

bfirgerlichen  Offizierszoglingen  gegen  die  des

Arbeiter ging.)                              Staa

Auch der weitere Kampf der Partei gegen gab4

die Sowjets besaB3 die ganze Zeit hindurch KlaI

die entschiedenen Charakterziige eines for- TntE

malen oder objektiven Blockes der Bour- chai

geoisie gegen das Proletariat. In diesem biirE

Kampfe steht die Sozialrevolutioniire Partei lutic

auf dem linken Abschnitt, besitzt zwei Flilgel, kiim

und ist mit dem cinen, der G~ro~bourgeoisie, jene:

fest verbunden und versucht mit d 2m das

anderen die Arbeiter- und Bauernmassen zu Miili

verhetzen. In den Perioden unvermeidlicher flilcI

Schwankungen der werktiitigen Massen, wenn  char

die Lasten der Revolution besonders schwer Wes

DNAi

7i,

rden,- ~pielt dieser linke Fliigel der Part

entscheidende Rolle, desorganisiett

Massen und spannt sie im Wege-der

zialrevolutioniiren Partei vor -den Trium pI h.

gen der Bourgeoisie.

m  Biirgerkriege wurde die-Sozialrevoluiire  Partei  mit   der  vaterlaindischeni

irgeoisie zusammen aufs Haupt geschlagen.

er auch ihr Wesen    wurde den Massen

grollerer  Deutlichkeit  sichtbar.  In

ts wachsendem Mafe scheiden die soziali3chen Elemente aus der Partei aus, die:ten Arheiter verlassen sic, und es bleibt

iglich cine Gruppe kleinbiirgerlicher Verworer, in reiner, unverhiillter Gestalt

(ick,

n soicher Gestalt ging die Sozialrevolutioe Partei aus dem Biirgerkrieg heraus. In

sem Zustand kann sie den Kampf mlit

WIaffe in der Hand nicht weiterfiihren, Sie

sucht daher durch eine Reihe Manover,

sem Zustande der Entbloflung ein Ende zu

chen und pocht zu diesem Zwecke mit allen

'ften  auf ibren,,Sozialismus".  Leichtibige Leute fallen auf diese Reklame herIn Wirklichkeit..... ist das,,Adminiitive Zentrum", das die kleinste Miiglichzum Kampfe gegen die Sowjetmacht auszt, im Block und Biindnis mit allen buirgeren Elementen, einschlieBlich des Zaren-;chafters Bachmetiew, des Wrangelschen

ziersbundes, der,,MAirzoffiziere" des GenePrschewalsky, der franzoisischen und enghen Konterspionage usw.

)ie gesamte Geschichte der Partei der

ialrevolutionaire waihrend der Revolution

lie Geschichte der Selbstentbli"fung dieser

gerlichen Partei, die Schritt fMr Schritt

enerierte, die Massen verlor und zu einer

erantwortlichen Gruppe biirgerlicher Verworer entartete,

s ist iiberfluissig, die Verbrechen dieser

tei hier aufzuzihlen. Es geniigt, das Urteil

Hijchsten Tribunals und die Reden der

atsanklaiger durchzulesen.  Unsere Aufe besteht lediglich darin, -daB wir den;sencharakter des Urteils des H6chsten

3unals  hervorheben,   Dieser  Klassenrakter geht klar hervor sowohl aus dem

Verlichen Block, in dem die Sozialnevoinure Partei gegen die Sowjetmacht.pfte und auch jetzt kiimpft als auch aus

m biirgerlichen Block, den vereint gegen

Urteil ansti~irmt, ohne sich sogar die

ie zu geben, die Tatsachen auch -nun:

itig zu i~ibenpriifen. Der Klassen--

*akter des Urteils ist auch klan aus deni::;en den Sozialnevolutionliren Partei, aus~:
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dem   flaB, den   das Urteil in biirgerlichen

Kreisen hervorruft, und den Sympathien, die in

-diesen Kreisen den Sozialrevolutionairen zuteil

werden. Der Klassencharakter des Urteils bedeutet keineswegs, da3 es auf eine falsche,

tendenzibise Feststellung der Tatsachen gegrnindet ist, denn die Tatsachen sind im Urteil

mit der grol~ten Unvoreingenommenheit festgesteilt; die F o 1g e r u n g e n aus diesen Tatsachen muf aber ein proletarischer Gerichtshof anders ziehen als das Gericht der Bourgeoisie. Das Tribunal zog diese Folgerungen,

und das von der Bourgeoisie erhobene Geheul

zeigt, dal3 sie richtig sind. Die Grundlage der

Folgerungen bildet das kiare Verstaindnis der

Tatsache, dali die Sozialrevolutionaire Partei

keine sozialistische, sondern eine konterrevolutionaire Partei ist. Bei dieser Beurteilung

bewahren natiirlich die Worte Marx' aus dem,,18. Brumaire" ihre voile Giiltigkeit:,,Man mull sich nur nicht die bornierte Vorstellung machen, als wenn das Kleinbiirgertum

prinzipiell  ein  egoistisches  Klasseninteresse

durchsetzen wolle. Es glaubt vielmehr, dali die

besonderen Bedingungen seiner Befreiung die

Pallgemeinen Bedingungen sind, innerhaib deren

allein die moderne Gesellschaft gerettet und

der Klassenkampf vermieden werden kann. Man

mul sich ebensowenig vorstellen, dal die demokratischen Reprahsentanten nun alle shopkeepers

(Kraimer) sind oder fu*r dieselben schwiirmen

Was sie zu Vertretern des Kleinbiirgers macht,

ist, daB sie im Kopfe nicht fiber die Schranken

hinauskommen, woriiber jener nicht im Leben

hinauskommt, dali sie daher zu denselben Aufgaben und L-sungen getrieben werden, wohin

jenen das materielle Interesse und die gesellschaftliche Lage praktisch treiben."

Die Herren aus der Zweiten und Zweieinhalb-Internationale mbigen sich wiitend gebaurden, so viel sie wollen, sie entbloollen dadurch nur sich selbst. Wenn wir den Reigen

der   Besessenen,  an   dem.,Manchester

Guardian'   und,Times',,Temps'   und,Populaire',,Vorwairts'  und    Freiheit'

teilnebmen, beobachten, kojnnien wir ruhig

sagen: Der Schiag sitzt gut. Den -Arbeitern

aber, die durch das Geschrei der bfirgerlichen Lakaien, die sich in sozialistisehe

Maintel hiillen, noch irregefiihrt werden,

k6nnen   wir  nur   eines  sagen:  Urteilt

nicht nach dem Aeuleren, lalit euch nicht

taiuschen durch die sozialistische Phrase,

lest das Urteil, denkt nach iiber den Verlauf

des Prozesses, und ihr werdet sehen, dai ein

proletarisches Gericht kein anderes Urteil

sprechen konnte. Vor diesen Arbeitern kann

und mul das H6chste Revolutionaire Tribunal

der Sowjetrepublik erklairen:,,Hier stehe ich,

ich kann nicht anders." Denn wenn die Sozialrevolutionare Partei die Sowjetmacht auch

nicht mehr stiirzen kann, so kann sie noch

so viel Schaden zufiigen, so viel Blut vergielen  und  so   viel Desorganisation  im

Leben der gemarterten Republik der Arbeit

verursachen, dal die Republik das Recht besitzt, diese vergifteten Glieder abzuhacken.

Jene aber, die den baldigsten Untergang der

Republik wiinschen, jene Leute interessieren

uns  nicht.  Mit   diesen  Leuten  streiten

rir mit a n d e r e n Mitteln.

G. Plafakowv.

Die deufscqje Parfei uXrjrend der RaLffenauIampagne.

Die Ermordung Rathenaus stelite die Kom'munistische Partei Deutschlands vor eine

Reihe neuer Aufgaben und wichtiger Entscheidungen. Die Situation traf indessen die

deutsche Partei nicht unvorbereitet. Aehnlich,

wie der deutsche Parteitag in Jena im Herbst

vergangenen Jahres kurz vor der Ermordung

Erzbergers die Aufmerksamkeit der Arbeiterschaft auf die Feste der Orgeschverbainde gelenkt und zur Verhinderung dieser Paraden

aufgefordert hatte, hatte auch diesmal die

Partei auf die der Rathe~nau-Ermordung vorangehenden Provokationen der monarchisti

schen Konterrevolution seit Wochen nachdriicklich hingewiesen und die gesamte

Arbeiterschaft zum  schairfsten Widerstande

aufgerufen.  Wahrend im vergangenen Jahre

die Partei erst nach dem Tode Erzbergers sich

an die iibrigen Arbeiterorganisationen zum

Zwecke eines gemeinsamen Kampfes wandte,

hatte diesmal die Partei bereits seit Wochen

von den anderen Arbeiterorganisationen den

gemeinsamen Kampf gegen die drohende

konterrevolutiona-re  Gefahr gefordcrt.  In

einigen Bezirken beteiligten sich die Sozialdcmokraten, die Unabhiingigen und die Ge
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werkschaftskartelle an den von uns vorgeschiagenen Gegenkundgebungen und Demonfstrationen. In den meisten Bezirken indessen,

u. a. auch in dem durch die HindenburgPropagandareigen besonders gefaihrdeten Ostpreuf3en, lehnten die iibrigen Organisationen

unter allerlei Vorwainden eine gemeinsame

Aktion gegen die Monarchisten ab. Ein von

der Zentrale derK. P. D. wenige Tage vor

der Ermordung Rathenaus an alle Organisationen gerichteter Offener Brief zum Kampfe

gegen die Konterrevolution wurde von der

S. P. D. gar nicht, von der U. S, P. D. unter

allerlei Beschimpfungen der K. P. D. briisk beantwortet. Gleichzeitig richtete die U. S. P.

D., und iihnlich wohi auch die S. P. DO, ein

Zirkularschreiben an ihre Bezirksorganisationen mit der Warnung, unter keinen Umstainden mit den Kommunisten zusammenzugehen-und in Ausnahmefaillen, wo aus lokalen

Griinden' eine voriibergehende Zusammenarbeit unvermeidlich sei, die Genebmigung

der Zentrale der U. S. P. D. einzuholen.

Dieses Schreiben erreichte die Ortsorganisationen der U. S. P. D. fast an dem gleichen

Tage, an dem    die gesamte Arbeiterschaft

durch die Nachricht von der Ermordung

Rathenaus in die grO"fBte Erregung versetzt und

von der Notwendigkeit des proletarisehen Zusammenschlusses iiberzeugt wurde. Trotzdem

hefolgten viele Ortsorganisationen der U. S.

P. D. und S. P. D., zumal in den Orten,,wo die

K. P. D. schwach war, noch die Anweisungen

ihrer Zentralen, die selbst gleich am Tage der

Ermordung' Rathenaus sich gemeinsamen Verhandlungen und bald darauf gemeinsamen Beschliissen mit der K. P. D. nicht entziehen

konnten. In diesen Orten hat dann erst die

Kenntnis von den zentralen Verhandlungen

mit der K. P. D, lokale Verhandlungen und

Verabredungen eingeleitet und erleichtert.

Alle Verhandlungen der K. P. D., ganz

gleich, ob sie von den Zentralen, den Bezirksoder  Ortsorganisationen  gefiihrt wurden,

gingen von de- Erkenntnis aus, daB die K. P.

D. allein und selbstiindig eine Aktion noch

nicht fiihren kbnne. Die Erfahrungen der

M~rzaktion, die seit einem Jahre z. B. nach

der Ermordung Erzbergers und bei dem

grof~en Eisenbahnerstreik im Februar d. Js.

zur Innehaltung einer erfoigreichen Taktik der

Einheitsfront Veranlassung gegeben hatten,

wirkten fruchtbar auch in dieser f fr einmseibstaindiges Vorgehen an sich giinstigeren Situation nach. Niemand in der Partei -forderie

oder leitete ein Vorgehen der K. P. D. auf

eigene Faust ein. Die zahlenmaifBige Schwiiche

der K. P. D. - trotz ihrer 300 000 organisierten Mitglieder - im Vergleich zu den in

den imbrigen Arbeiterparteien oder in den Gewerkschaf ten  organisierten  Arbeitermassen

verbietet vorkiufig eine selbstiindige Massenaktion der K. P. D., die auf3erdem den Gegnern der Partei einen zu billigen Einwand der

Sto-rung der von den Kommunisten sonst

immer selbst geforderten Einheitsfront, der

Verhinderung einer wirklich schlagkraftigen

einheitlichen Aktion des gesamten Proletariats

gegen die Konterrevolution und des,,Putschismus" der K. P. D. geliefert hiitte. Im

iibrigen ist in der deutschen Partei die Taktik

der Einheitsfront seit Monaten so eingehend

diskutiert und in vielen Faillen schon erfoigreich praktisch angewandt Worden, daf3 in der

Partei - mit ganz geringen Ausnahmen -

Uebereinstimmung fiber die Notwendigkeit

der Bildung der Einheitsfront gerade in der

durch den Mord geschaffenen Situation bestand. Es darf dabei nicht unerwaihnt bleiben,

daf3 gerade die,,Berliner Konferenz", die Debatten fiber sie vorher und nachher und die

in den Betrieben, den Gewerkschaften und

den  jffentlichen  Iundgebungen  entfaltete

Propaganda fU-r den Arbeiterweltkongrel3 nicht

nur in unserer Partei das Bewul3tsein von der

Notwendigkeit des gemeinsamen Kampfes gestiirkt, sondern auch bei der fibrigen Arbeiterschaft geweckt und soweit entfaltet haben,

daB auch die anderen Arbeiterorganisationen

nicht so leicht wie vor der Kampagne fflr den

Arbeiterweltkongrel3 ein Zusammengehen mit

den Kommunisten ablehnen konnten.

In der Notwendigkeit und in der faktischen

Einleitung des Zusammengehens mit alien

Arbeiterorganisationen herrschte also, abgesehen von einigen Gegenstromungen in Grof3 -Berlin, viillige Uebereinstimmung in der

Partei. Die Schwierigkeit begann und bestand

dagegen darin, auf welcher Basis sich die Ke

P. D. mit den anderen Arbeiterorganisationgn

verstiindigen kiinne, weiche Forderungen un~d

Kampfesmaflnhhmen gemeinsam aufgestellt

werden k~~nnen, und wiei weit. die eigene

Partei trotz gemeinsamer Verhandlungen un'd
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Massenkundgebungen    selbstandig  in  der

Propaganda und in eventuellen fiber die genib insame Verabredung hinaus erreichbaren

Einzelaktionen gehen koonne. Die Taktik der

Einheitsfront besagt zunaichst nur, daI3 die

Kommunisten in bestimmten Kampfsituationen

sich mit der Aufstellung von der Mehrzahl

der Arbeiter verstiindlichen Etappenlosungen

begniigen, weil sie wissen, daI3 der wirklicheKampf ur diese Losungen zu weiteren Konsequenzen, zu   verbreiterten  Kaimpfen  mit

weitergehenden Zielen fiihrt. Aus der Tak.tik

der Einheitsfront folgt aber nicht, daB die

Kommunisten sich unter alien Umstiinden mit

dem begniigen, was die fibrigen Arbeiterorganisationen f ur erreichbar und von ihrem

reformistischen  Standpunkt aus fU"r wiinschenswert halten. Die z, B, von den Gewerkschaften und den beiden Arbeiterparteien

in dem Berliner Abkommen vom 27, Juni zunachst geforderte Unterstiitzung des Koalitionskabinetts Wirth war fu"r die K. P. D. absolut unannelmbar. Wenn die iibrigen Organisationen nicht auf die ultimative Forderung

der Verhandlungsdelegierten der K. P. D, hin

diesen Satz gestrichen haitten, whire die Verhandlung am 27, Juni gescheitert. Schon am

25. Juni bejand sich die K. P, D. in einer

*ihnlichen Lage: die iibrigen Organisationen

weigerten sich, in die erste schriftliche Fixierung der gemeinsamen Forderungen die Forderung aufzunehmen, daB Ausnahmeverordnung

und Schutzgesetz sich ausschlieilich gegen die

Monarchisten  richten  miif3ten,  Erst, als

unsere Vertreter aufstanden, ur den Saal zu

verlassen, fiigte Leipart rasch diese Forderung

als die erste ein.

sion befand, daB die Republik nur von diesen

6ffen monarchistisehen Kreisen gefiihrdet sei.

Die Massen' hatten recht, wenn sie die bestehende Bourgeois-Republik in' ihrer gegenwiirtigen Form schiitzen wolljen gegenuiber

den Orgeschleuten, die die Ermordung Rathenaus als Signal fuir die Umwandlung der

Ebert-Republik in ein Horthy-Deutschland betrachten konnten. Sie hatten unrecht, wenn

sie die Feinde der Republik nur in den

offenen Monarchisten sahen, da die Mdglichkeit zur Bildung der Geheimorganisationen

und damit zu den Mordtaten nicht nur von der

monarchistisehen Deutschen Volkspartei inund auuBerhalb der Regierungen der deutschen

Einzelstaaten beguinstigt, soncern auch von

dem Zentrum, den Demokraten und der S. P.

D, seit der Noskezeit an geduldet worden ist.

Der rechtssozialistische Innenminister Severing in Preulen und der unabhangige Polizeiminister Lipinski in Sachsen hatten ja noch

wenige Tage vor der Ermordung Rathenaus

auf parlamentarische Anfragen der Kommunisten geantwortet, daB3 sie sogar angesichts

der Orgeschprovokation in Sachsen und des

Hindenburg-Blutbades in Ostpreul en nichts

gegen diese konterrevolutionaren Verbiinde

unternehmen k6nnten und woliten.

Die weitere Schwierigkeit ffir die Taktik

der Partei lag darin, dali sie trotz des naichstliegenden Kampfes gegen die ausgesprochen

monarchistische' Konterrevolution der Arbeiterschaft zum Bewultsein bringen multe, dali

jede biirgerliche Republik, und erst recht das

auf die Versklavung der Arbeiterschaft zugunsten  der heimischen und auslandisehen

Kapitalisten  eingestellte Erfiillungskabinett

Wirth, die Arbeitersehaft mit dem grbl3ten

Elend bedroht. Der K. P. D, war von vornherein klar, dali der Kampf f ii r die Republik

nur gefiihrt werden k01nne im Kampf g e g e n

alle biirgerlichen Republikaner, und dali jede

wirkliche Sicherung der Republik durch selbstiindige Malinahmen der Arbeiterschaft umschIagen miisse in eine Sicherung der von den

Arbeitern zu schaffenden Kontroll- und

K~ampforgane gegen die biirgerliche Republik.

Es ist nicht zu leugnen, dali die Partei nicht

von vornherein mit genilgender Sicherheit und

Klarheit die gesamte Arbeitersehaft auf diesen

unvermeidlichen dialektischen Zirkel aufmerksam gemacht hat. Zentrale und Presse cier

Immerhin ist es denkbar, dali die Kommunisten auch illusioniire Forderungen mit unterzeichnen kionnen, wenn die Aussicht besteht,

dali die unterzeichneten Organisationen und

die Arbeiterschaft einen wirklichen Kampf

daffir aufnehmen werden. Im Kampfe werden

dann die Arbeitermassen rasch von ihren

Illusionen geheilt und aus dem Kampfe selbst

neue, brauchbarere Ziele geboren werden.

Die Hauptschwierigkeit fflr die Taktik der

Partei lag darin, dal die Erregung der Massen

sich zuniichst nur gegen die deutschnationalen

und monarchistisch gesonnenen Anstifter des

Mordes richtete, und dal die iiberwiegende

Mehrheit der Arbeiterschaft sich in der Illu
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Partei waren in den ersten Tagen der Kampagne bei der Behandlung dieser-Zusammenhbinge etwas zuriickhaltend. Sie taten es, ur

die von der S. P. D. am ersten Tage offen erstrebte Isolierung der K. P. D. nicht durch

Lieferung von Argumenten gegen die K. P. D.

zu erleichtern, aber zugleich in der Gewilheit,

dal3 die Bewegung nicht in ein paar Tagen abflauen und daher die Mbiglichkeit gegeben sein

werde, mit der Steigerung der Kampagne die

Arbeiterschaft selbst an der Hand konkreter

Tatsachen zu dieser Erkenntnis zu fiihren. Die

Gegner zentraler Verhandlungen und des Berliner Abkommens    innerhaib  der Partei,

konnten diese - wie zugegeben werden kann

- zu starke Zuriickhaltung ur so leichter

kritisieren, als sie von der Vorstellung ausgingen, daB die ganze Bewegung in ein paar

Tagen erloschen sein werde, und dal es deshaib vor alien Dingen darauf ankomme, nur

rasch die eigenen Forderungen iufzustellen

und die iibrigen Organisationen als Feinde

jedes wirklichen Kampfes zu brandmarken.

Jeder Zweifel an einer Steigerung der Bewegung erleichtert natiirlich das schroffste

Auftreten vom ersten Tage der Bewegung an.

Eine aihnliche Schwierigkeit lag fu"r die

Partei darin, wie weit eine Kritik der Verhandlungskontrahenten mit der Tatsache der

Verhandlungen vereinbar ist. Kritiker der

Taktik der Partei haben nach der Kampagne

gesagt, da13 die Partei vom ersten Tage an

haitte aussprechen miissen, der Kampf werde

von  den   iibrigen  Organisationen. sicher

sabotiert und verraten werden. Haitte die

Partei das so schroff am ersten Tage gesagt,

so haitte jeder Arbeiter sofort gefragt:  Ja,

weshaib verhandelt und verabredet denn die

K. P. D. etwas mit diesen Verra-tern? Und

gleiclzeitig kaitten die S. P. D. und der A. D.

G, B. den Vorwand gehabt, iiberhaupt die

Verhandlungen abzubrechen und die K. P. D.

als Stbrenfried der Einheitsfront und.Gegner

jedes gemeinsamen Kampfes zu denunzieren.

Die Partei mul3te vielmehr sich prinzipiell das

Recht der Kritik wahren und es an der Hand

k o n k reter VerstBf~e  oder Versiiumnisse

gege niib er den gemeinsamen Beschliissen

faktisch ausfiben. Die Partei begleitete desShaib die Veriiffentlichung der gemeinsamen

Beschliisse mit Kommentaren, die auf die

kiare Aufforderung eingestellt waren:,,Han

dein und nicht nur Verhandelnl"  Sobald der.

erste und auch nur der kleinste Verstof lgegen

den, Inhalt und den Geist des Berliner Abkommens vorlag, setzte sofort die schiirfste

Kritik der Partei in Aufrufen und Presseartikeln ein. Die Zustimmung der U. S. P. D.

und der S. P. D. zum Brotwuchergesetz und

die Preisgabe  einer wirklichen  Amnestie

durch die preuflisehe Landtagsfraktion der

S. P. D. boten gleich in den ersten Tagen

dazu reichliche Gelegenheit. Die Zustimmung

zu den in den Kommissionen noch weiter verschandelten Gesetzentwiirfen iiber den,,Schutz

der Republik", der Verzicht auf jede weitere

Kampfesmafnahme iiber die Demonstrationen

hinaus zur Durchsetzung der Berliner Forderungen enthiillten dann auch dem einfachsten

Arbeiter den offenen Verrat von A. D. G. B.,

S. P. D. und U. S. P. D. Diese Taktik der

Partei hatte den Erfolg, daB in vielen Bezirken die Gewerkschaftskartelle und die

Organisationen der S. P. D. und U. S. P. D.

mit uns gemeinsam weitere Kampfesmafnahmen der Spitzenverbiinde (den Austritt

der S. P. D. aus. der Koalitionsregierung, die

Auflijsung des Reichstages und Neuwahlen

unter der Losung,,Arbeiterregierung", Proklamierung des Generalstreikes, Bildung von

Kontrollausschiissen) forderten.

Wenn die Haltung der Partei auch im

ganzen durchaus richtig war, soll damit keineswegs geleugnet werden, daB3 die Schwierigkeit

und Neuartigkeit der Situation hier und da Unsicherheit und Schwankungen hervorriefen.

Auch in der Praxis des verschairften Klassenkampfes, des bewaffneten Aufstandes sind von

den kommunistisehen Parteien allerlei Fehier

gemacht worden, und es werden auch in Zukunft noch allerlei Fehier gemacht werdeno

Wao'hrend beim offenen Biirgerkrieg leiclt putschistische Abenteuer auftreten, ist zur, Zeit

der Einheitsfrontfaktik die Gefahr opportunistischer Einstellungen die groflere. Die theoretische Vertiefung des Wissen aller 'Mitglieder, organisatorisehe Festigung der Partei,.

und straffe D~isziplin bilden daher die

unumgingli~che Voraussetzungen einer erfoigreichen Anwendung dieser Taktik. AQber

so sehr ~die Warnunig vor ~opportunistisehen~

Gefahren und Abschwenkungen berechtigt:

und 'notwendig ist, so   fest muD3 atudih

der WXille vorhanden sein, diese ~Taktik wirk..l'-i,

-lich zu- benutzen.: Schon die Debatten fiber:
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die Berliner Konferenz zeigten,   daB  in

manchen Bezirken die prinzipielle Verneinung

der Taktik sich verdeckt hinter allerlei Vorwande, daf3 diese Taktik zu,,organisatorischen Beziehungen" zu den iibrigen Parteien,

zur Aufgabe der Selbstaindigkeit der Kommunistisehen Parteien fiihre, daB die Taktik der

Einheitsfront nur auf wirtschaftlichem Boden

ungefiihrlich sei, daB zentrale Verhandlungen

schaidlich und die Einheitsfront nur in den

Betrieben zu bilden sei - kurz, da13 die Kommunisten'besser ohne die Taktik der proletarischen Einheitsfront auskaimen.  Auf dem

Zentralausschu13 der deutschen Partei, auf

dem iiber die Rathenau-Kampagne gesprochen

wurde, meldete sich bereits ein Kritiker, der

die Frage aufwarf, ob nicht infolge der Zuspitzung der revolutionfiren Situation iiberhaupt die Linie des 3. Kongresses mit ihrer

Konsequenz   der Einheitsfronttaktik  abgeindert   werden  miisse,  Andere  Kritiker

wiederum haben in der Presse geleugnet, dal3

eine zugespitzte revolutioniire Situation besteht, und daB deshaib die Partei dingstlich

dariiber wachen miisse, nicht ins opportunistische Fahrwasser zu geraten, was in der

Praxis auf Passivitait und Verkapselung der

Partei in organisatorischer und politischer Beziehung hinauslaufen wiirde.

In Wahrheit hat sich die Bourgeoisie seit

den Revolutionstagen soweit'gefestigt, daf der

offene Kampf der Arbeitersehaft in Mittelund Westeuropa gegen die Ausbeuter noch

nicht m6glich ist. Andererseits hiiuft die fort*dauernde Unfaihigkeit der Bourgeoisie, die

durch den Krieg und die verriickten Friedensvertriige geschaffene Anarchie in der Warenproduktion und dem Warenverkehr zu jiberwinden, soviel sozialen, inner- und auf~enpolitischen `KonfliktsstopR an, insbesondere

wird die Lage des Prokdtariats in alien

Laindern so sehr erschwert, daf3 immer von

neuem   grofe  soziale  K impfe  entstehen

miissen, die bei den Illusionen eines groBen

Teiles der Arbeiterschaft zwar nicht als offene

Feldschlacht gefiihrt, aber doch als Vorbereitungen dazu betrachtet und von den Kommunisten zur Festigung der eigenen Organisation,

zur Schulung der Arbeiter und zur Sammiung

des G~esamtproletariats unter dem kommunistischen Banner ausgenutzt werden miissen.

Die -tatsiichlichen Erfolge der K. P. D. in dei~

Stairkung des organisatorischen und politischen

Einflusses seit den Tagen der Ermordung Erzbergers und besonders in der Rathenau-Kampagne sind eine Lehre dafiir, wie niitzlich die

Taktik der Einheitsfront ist, weiche Gefahren

vermieden werden miissen und mit welcher

Ziihigkeit und Konsequenz diese Taktik auch

in der Zukunft durchgefiihrt werden muB,

Aber hat nicht die im Verlauf der RathenauKampagne eingetretene Bildung der Arbeitsgemeinschaft zwischen den Fraktionen der

S. P. Do und der U. S. P. D. und die bevorstehende v'llige Verschmelzung dieser beiden

Arbeiterparteien- die Isolierung der K. P. D.

vergr"Blert und die Bildung der Einheitsfront

fMor die Zukunft erschwert? Einzelne Kritiker

innerhaib der Partei und in den Bruderparteien des Auslandes, die stets grofje Bedenken gegen die "Einheitsfronttaktik hatten,

bejahen diese Frage. Es ist richtig, daI3 die

durch Aufnahme der U. So P. Do vergr6f'erte

S. P. Do sich im Augenblick stark genug

diinkt, die K. P. D. wie friiher vbllig beiseite

zu schieben und zu isolieren. Es ist weiter

richtig, daB viele Arbeiter die Illusion hegen,

daB die Vereinigung von U. S. P. D. und S. P.

Do ein groBer Schritt vorwairts auf dem Wege

der politisehen und organisatorischen Einheit

des Proletariats sei. Es mag auch sein, daB

augenblicklich manche Arbeiter die K. P. D.

als eine Art Stbjrenfried der Einheitsfront betrachten, obgleich das politisch zweckmai3ige

und erfoigreiche Verhalten unserer Partei

diese  Beweisfiihrung  sihr erschwert und

weitesten Schichten deutlich offenbart hat,

daB U. S. P. D. und S. P..*D. vor jedem

Kampfe, selbst dem parlamentarischen, zuriickscheuten und das Berliner Abkommen vlllig

verrieten. Der Uebertritt vieler Mitglieder

der U. S. P. D. zu unserer Partei, die Zunahme

von Abonnenten eines groBen Teiles der

Parteipresse zeigen indessen, daB die K. P. D.

zahlenm~iiBig und politisch an Boden gewonnen

hat. Eine,,Isolierung", die mit innerer Festigung der Partei und *organisatorischem und

politischem Wachstum verbunden ist, l~ii3t sich

sehr gut ertragen und ist zugleich die Vorbereitung fuir einen breiteren Durchbruch der

Isolierungsschranken. Im iibrigen betrachten

die Arbeiter die Vereinigung von U. S. P. D.

und S. P. D. zwar als niitzlich, glauben aber,

daB3 sie in der Voraussetzung einer Steige-;c~i.a       I
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rdung des Klassenkampfes vorgenommen wird.

Daf3 die organisatorische Einigung dieser

beiden Arbeiterparteien auf dem Boden der

Anerkennung der Koalitionspolitik mit den

biirgerlichen Parteien einschlief3lich der Deutschen Volkspartei erfolgt, wird von diesen

Arbeitern noch nicht eingesehen, bis die Tatsachen selbst sie davon iiberzeugen werden,

was rasch genug geschehen diirfte, In der

Zeit wurde kurz vor der Ankiindigung der

Verschmelzung von' U. S. P. D. und S. P. D;

in vielen U. S. P. D.-Organisationen die

Einleitung von Einigungsverhandlungen mit

der K, P. D. gefordert. Diese Stimmen sind

jetzt durch den Druck der zentralen Instanzen

zum Schweigen gebracht worden, aber sie

diirfen als Symptom einer vorhandenen Stimmung nicht iibersehen werden.   Jede Zuspitzung' eines sozialen Konfliktes, der bei 4er

Reparationspolitik der Entente und der Wirtschaftspolitik Deutschlands unvermeidlich ist,

wird vor den Arbeitern die Frage aufrollen,

ob die Einigung wirklich den Zweck haben

solite, das Proletariat zur Kapitulation vor der

Bourgeoisie zu fiihren. Die Koalitionspolitik

der S. P. D. stand schon wiihrend der Rathe

nau-Kampagne   vor der   Bruch, weil die

Konsequenz  ciner wirklichenÃ½ Durchfiihrung

des Berliner Abkommens der Kampf um eine

reine Arbeiterregierung gewesen wiire. Jede

Verschairfung der sozialen Lage des deutschen

Proletariats, jede neuc Steuerlast, jede neue

Offensive der Unternehmer gegen den Acltstundentag und jede neue, in soichen Situationen unvermeidliche Kampfmaf3nahme der

Regierung gegen das um rseine Existenz ringende Proletariat wird die Frage erneut und

noch  schairfer stellen.  Dann werden  die

Massen auch aul3erhalb der K. P. D, nach den

Einheitsfront m i t der K. P. D. rufen, und die

K. P. D. wird weniger als bei der letzten

Kampagne zurnDruck der Mitgliedschaften

der U. S. P. D. und S. P. D. und des A. D. G. B.

auf ihre Instanzen aufrufen (was einige iiberkluge Kritiker auch bemaingelt haben), sondern schairfer und offener, als es bishen

moglich war, die Arbeiterschaft auffordern

zum Eintritt in die Kommunistisehe Partei und

zur Bildung der Einheitsfront des Proletariats

unter dem revolutionairen Banner der Kommunistischen Partei.

Emsf Meyer

Die Edinburger Konferenz der Labour Parfy.

Die Labour Party ist endgiiltig in dem

Moraste der rechtgliubigen Politik gelandet.

VOllig unvermittelt, als wdire es die selbstverstiindlichste Sache von der Welt - wie

ein Euklidisches Axiom, das nie angezweifelt, nie in Frage gestelit wurde - bezeichnete die National-Exekutive in ihrem Bericht an die Edinburger Konferenz die Labour

Party inbezug auf ihre gegenwiirtigen und

zukiinftigen Grundshitze und ihre Praxis als

eine,,gesetzliche Verbindung, die auf ausschlieflich  gesetzlichem  und  verfassungsmaBigem  Wege gesetzliche Ziele erstrebe.

Und ir Geiste dieser ganz unerwarteten Definition dessen, was die Partei der englischen

Arbeiterkiasse ist und sein soll, brachte die

National-Exekutive eine Resolution ein, in der

sie ihren Abscheu iiber die Ermordung Sir

Henry Wilsons zur Ausdruck bringt (wobei

es sich am Rande vensteht, dal3 sie aihnlichen

Gefiihlen, wo es sich ur ermordete Revolutionaire und Gewerkschaftler in Irland, indien

und Siidafrika handelt, keinen Raum gibt). Die

Konferenz selhst nahm  mit iiberwltigenden

Mehrheit eine Anzahl Resolutionen an, die

erstens die Aufnahme der Kommunisten als

Partei ablehnen und ihnen sogar das Recht absprechen, individuell als Delegierte auf den

Konferenzen der Labour Party aufzutneten

(womit den die Partei bildenden Organisationen in wahrhaft demokratischer Weise vorgeschrieben ist, wen sie als ihre Ventreten

entsenden und nicht entsenden diirfen); die

zweitens die,,brutale und ungerechte Behandlung der eingekerkerten russischen Sozialnevo-.

lutioniire durch die russische Regienung"

brandrarken (wahnscheinlrch, weil diese,,Genossen", als sie Wolodarski und Uritzki toiteten,

Lenin schwcr verwundeten und Aufstdgnde

organisierten zun Untenstiitzung kontenrevolu
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tionairer Generale, nur,,gesetzliche Zwecke mit

gesetzlichen Mittein" zu erreichen suchten)

und ihre Hinrichtung im voraus als eine Herausforderung des,,Gerechtigkeitssinns der

arbeitenden Kiasse" bezeichnen (von einem

verurteilenden Hinweis auf die Hinrichtung der

zwei irischen Revolutionaire, die Sir Henry

Wilson ermordeten, ist natiirlich keine Rede);

die drittens die*Erkliirung des Sehr Ehrenwerten Mr. Henderson, Mitglied des Parlaments, zustimmend   zur Kenntnis nehmen,

wonach die Labour Party nie eine republikanische Partei war und ein Arbeiterfiihrer

sehr wohl ein Mitglied des Geheimen Rates

Seiner Majestait sein kbnne, ohne daB dies

seinen Pflichten und Verantwortlichkeiten

widerspreche; und die es viertens ablehnen, den Vorschlag in Erwa-gung zu ziehen,

falls die  6konomische  Lage  des. Landes

die Herabsetzung der Lahne und der Alterspensionen ermbogliche (oder erfordere), auch

den Zinssatz der Kriegsanleihen herabzusetzen.   Und   die  glainzendste  Leistung

der National-Exekutive war, daf sie zum Vorsitzenden der Partei Herrn Sidney.-Webb

wihlte, der sich ehemals einen Namen gemacht hatte mit seinen Bemiihungen,*den

Liberalismus mit Sozialismus zu durchtrinken,

und der jetzt nicht minder eifrig bestrebt ist,

das Umgekehrte zu tun. Kein Wunder, daf3

im Hinblick auf all dies die,,Times", diese

machtvolle,,Verteidigerin des Fortschritts und

Freundin der Arbeit", schreiben konnte:,,Wir

haben niemals an der inneren Gesundheit der

Arbeiterbewegung unseres Landes gezweifelt,

und der Verlauf der Parteikonferenz in Edinburg hat unSere Auffassung erneut bestiitigt."

Wem steigt nicht da die Schamr6te in Gesicht angesichts dieses Lobes des NorthcliffeBlattes? Sicherlich nicht dem Sehr Ehrenwerten Herrn Henderson und seiner Kumpanei,

fiit die es nichts Erstrebenswerteres gibt, als

von der herrschenden Klasse die Wangen getaitschelt zu erhalten. Und in den Augen dieser

als,,verniinftig" zu gelten, wiegt f fr sie alles

in der W3Celt auf, die Interessen der arbeitenden

Kiasse, deren Verteidiger sie sein sollen, muf

eingeschlossen. Es kommt ihnen niemals bei,

daf3 die herrschende Kiasse als,,verniinftig"

nur das ansielit, was im Handein und Denken

nicht die Linie iiberschreitet, die sie in ihrem

~_-:wohiverstandenen  Interesse  selbst gezogen

hat; und sie sehen darum nicht, daf3 die

Arbeiterklasse, solange sie in diesem Sinne,,verniinftig" bleibt, des kapitalistischen Jochs

auch nicht einen Atemzug lang ledig werden

wird. Vielleicht kiimmert sie das nicht; vielleicht doch - - ein wenig, nur daBl sie sich

zu wohl fiihlen in dem Sonnenschein der

Gunst ihrer Herren, als daB es sie nach einem

Streit mit ihnen iiber die Interessen der Arbeiter geliistete. Wie dem aber auch sei, sie

werden sich der Komplimnente der,,Times"

sicher nicht schamen und durch sie auch nicht

zum Nachdenken veranlaft werden, Anders

liegen die Dinge bei den Massen. Die mbigen

unwissend sein und allzu leicht auf die blendenden Argumente ihrer Fiihrer hereinfallen;

aber ihr Klasseninstinkt ist gesund, und wenn

sie das Lob ihrer Partei aus dem Munde der

Kapitalisten hoiren, werden sie sicher die

Ohren spitzen und sich fragen:,,Womit haben

wir das Lob unserer Herren verdient?" An

sie - nicht an ihre Fiihrer - sind die folgenden Bemerkungen gerichtet,

Die vorgefduscIfe

Unab.i5dngigkeiI         der    Padfei.

Beginnen wir beim Anfang. Was war die

Labour Party bis jetzt? Wir werden uns erinnern, dal3 die Labour Party gegriindet wurde

vor zirka 22 Jahren zum Zwecke der F6rderung der Interessen der arbeitenden Klasse

durch selbstaindige parlamentarische Aktionen.

Man erklairte gewohnlich, dal genau so, wie

die Interessen der Bank- und Eisenbahndirektoren, der Bergleute und Schiffbauer im

Unterhaus vertreten seien, dort auch die

Interessen der Arbeiter eine besoxidere Vertretung haben miiften. Aber das war nicht

das richtige Argument; denn weder die Vertreter der Bank- und Eisenbahndirektoren,

noch die der Bergleute und Schiffbauer im

Parlament bildeten dort besondere Parteien;

sie waren nur Gruppen innerhalb der einen

oder der anderen kapitalistischen Partei; wohingegen die Vertreter der Arbeiter eine

cigene Partei bilden sollten, viillig unabhiingig

von den Liberalen oder Konservativen. Die Arbeiter waren offenbar nicht nur eine Gruppe,

so&gt;ndern eine besondere Klasse, deren Interessen keineswegs iibereinstimmten, sondern

zeitweilig sogar hart aneinander geraten konnten mit denen der anderen Klassen, die die

4
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Liberalen und Konservativen vertraten, Wie

weit und tief der Interessengegensatz zwischen

den Arbeitern und den anderen Kiassen sein

mochte, das zu ergriinden, fiel niemandem ein.

Ja, als die damalige Social Demokratic Federation auf eine Definition dieses Gegensatzes

drang, ur die Grundlage fuir ein brauchbares

Aktionsprogramm zu erhalten, fand die Independent Labour Party, die noch von seinem

fundamentalen und uniiberbriickbaren Charakter iiberzeugt war, nicht den Mut auszusprechen, was sie dachte, weil sie nicht die

rechtglaiubigen Elemente der Arbeiterkiasse in

Furcht versetzen wolite. Von den anderen

Parteien getrennt und unabhiingig (d. h. unter

ihrer eigenen Parteidisziplin stehend) soilte die

gewiinschte Vertretung sein; das war alles.

Und das Resultat war, daB eine parlamentarische Partei zustande kar, aus Elementen,

deren Mehrzahl, obgleich sie angeblich die

Arbeiter als Kiasse vertreten, sich in ihrem

Denken absolut nicht unterschieden von den

Liberalen oder Konservativen der kapitalistischen Kiasse. Manner wie Mr. Arthur Henderson, eine liberale LokalgrdlBe und ein

Methodistenprediger dazu, wurden ins Unterhaus geschickt, ur dort im Namen der Arbeiter zu handein, unabhaingig von den Liberalen und Konservativen - als ob eine unabhaingige Politik denkbar war mit Miinnern,

deren   Anschauungen   genau   abgestimmt

waren nach denen der anderen, der kapitalistischen Parteien! Sie konnten sich von den

anderen Parteien im besten Falle in gewissen

Spezialfragen  unterscheiden,  die  keine

Lebensinteressen der kapitalistischen Gesellschaft beriihrten, wie irgend eine andere der

oben genannten Interessengruppen, mit den

Abweichungen h6chstens, daf3 sie gelegentlich

gegen die Regierung stimmten konnten, da sie

nicht der gleiche Parteizwang band. In der

Regel aber war ihre Uebereinstimmung mit

den anderen Parteien so vollstiindig, daB sie

stets in absoluter,,Unabhaingigkeit" mit ihnen

stimmten. Das zeigte sich ganz besonders

deutlich gelegentlich des sinniosen Streits iiber

das Budget von 1909, als die Labour Party

sich faktisch als der'lirike Fliigel der Liberalen

Partei konstituierte, und wii~hrend des Krieges,

als die Labour Party der Kapitalistenklasse

half, die Arbeiter in die Schiitzengriiben zu

treiben, Das zeigte sich, als eine ganz

schwache Regung eigenen Willens bei Henderson dessen unverziiglichen Hinauswurf aus der

Kabinett zur Folge hatte, ohue daB dies auch

nur die geringste Empojrung in der Partei ausl6ste, deren Programm der ungliickselige Ex-,

Methodistenprediger durchzufiihren versucht,,.

hatte. Wahrend ihrer ganzen parlamentarischen Laufbahn bestand die Tiitigkeit der

Labour Party in dem Halten kritisierender

Reden hochakademischen Charakters und der

Einbringung bedeutungsloser Gesetzentwiirfe

oder Amendements zu soichen, die vom Unterhause manchmal angenommen, meist aber abgelehnt wurden und die kapitalistische Welt

so ungeschoren liel3en, wie irgendein Liberaler

oder Konservativer es wiinschen mochte.

Richtig ist, daB die Partei die Aufhebung einer

Reihe gewerkschaftsfeindlicher Gerichtsurteile

durch das Parlament erreichte. Wer jedoch

die naiheren Umstiinde kennt, wird kaum

ernstlich bestreiten, dal3 dieser Erfolg weniger

den Anstrengungen der Labour Party zu danken war, als vielmehr den Befuirchtungen der

Kapitalisten, daB sie, falls sie nicht nachgeben,

unter Umstainden Erusteres zu gewiirtigen

hiitten als die Opposition der parlamentarischen Labour Party. Im Jahre 1874 waren

nur zwei Arbeitervertreter ins Unterhaus eingezogen; aber schon dieses beseheidene Debut

der Arbeiter im Parlament hatte damals geniigt, den Unversch'imtheiten der Kapitalisten

einen Daimpfer aufzusetzen und ihnen die von

den Arbeitern geforderte Legalisierung der

Gewerkschaften abzuzwingen. Genau so war

es jetzt. Nicht die Labour Party an sich, nicht

die Parlamentsreden ihrer Abgeordneten und

noch weniger die Kiinste ihrer Vorzimmerdiplomaten waren es, die die Aufhebung des

Taff Vale- und des Osborne-Urteils bewirkten;

sondern die Labour Party als eine Warnung,

als bedrohliches Symptom der Unzrfriedenheit

der Massen, die, wenn die parlamentarische

Aktion nichts fruchtete, leicht eine revolutionaire Entwicklung nehmen konnte. Von diesem Erfolg ohne eigenes Verdienst abgesehen,

bot die Labour Party der Welt das betriibl

liche Schauspiel einer Gruppe von Miinnern,

di'e nichts taten, sich urn nichts ktimmerten,

Reden hielten, die zu nich~ts fiihrten und die

auf der Terrasse und in den Korridoren des

Unterhauses sich wichtig machten: - fibe?

nichts.
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Nicht eine Tatsache kojnnen die Arbeiter

anffihren, von der sie sagen kBnnten:,,Hier

hat unsere Partei mit der Wucht eines

Schmiedehammers dreingeschlagen; hier hat

sie einen hartnaickigen Kampf ur unsere

Interessen gefiihrt; hier hat sie die herrschende

Kiasse in Verwirrung gebracht."

Siuberlich und respektabel, ohne Temperament, ohne Courage, ohne einen einzigen

originellen Gedanken, fiihrten diese Arbeitervertreter im Westminster-Palast das langwNeilige.und ereignislose.Leben von Fliegen an

einem  Fenstergias, ur -  ja ur schliel~lich

in Edinburg endgiiltig darauf zu verzichten,

mehr sein zu wollen als die Stiitzen des gegenw~irtigen,,kannibalischen Systems", wie es die

alten Chartisten, diese maichtigen Voriiiufer

eines Zwergengeschiechts, zu nennen pflegten.

Gesef3lic4

und vertassungsmdl3ig.

Die Labour Party, so heift es pompbs, ist

eine,,gesetzliche Verbindung, die auf gesetzlichem und verfassungmaiifigem Wege gesetzliche Ziele" erstrebt.  Was fur em  reaktiondrer Plunder! Was heiBt denn das, eine

gesetzliche Verbindung? Soil es besagen, dali

die Partei legal ist? Das kann dann auch die

Komrunistische Partei, die mit dieser Erklairung getroffen werden soil, von sich sagen;

denn das Gesetz verbietet sie nicht. Soil es

dagegen heilen, daB die Partei durch das Gesetz autorisiert ist - naimlich durch den Trade

Union Act von 1913 - dann hat man ailerdings wenig AnlalB, stolz zu sein. Denn es

wiirde bedeuten, daf die Labour Party darauf

stolz ist, von den im Parlament die Mehrheit

bildenden Kapitalisten geduldet zu werden;

und wenn nun zufiillig das zur Zejt dem Parlament vorliegende Amendement zum Trade

Union Act Gesetzeskraft erlangte, da'nn wiirde

sich also die Labour Party in aller Bescheidenheit auflosen?  Oder etwa nicht?  Wie denken darilber die Arbeiter? Und wenn sie

sich nicht aufl6st, wie ist's dann mit der feierlichen Erkliirung, dali die Labour Party eine,,gesetzliche Organisation ist und bleiben

wird"?

Und dann die gesetzlichen Ziele! Innerhaib

der Partei gibt es eine Gruppe, die ihre Ziele:urter anderem wie folgt formuliert:,,Fuir die Hand- und Kopfarbeiter Sicherstellung der Friichte ihres Fleifles und deren denkbar gerechteste Verteilung auf der Grundlage

des gemeinsamen Besitzes an den Produktionsmittein und der bestinmglichen Verwaltung und

Kontrolle aller Industrien durch das Volk."

1st das ein,,gesetzliches" Ziel? Soweit wir

unterrichtet sind, beruht das gegenwairtige

kapitaiistische System nicht auf dem gemeinsamen Besitz an den Produktionsmitteln, und

ebensowenig garantiert es den Arbeitern die

voile Frucht ihrer Arbeit. Es ist ein System,

das nicht nur auf Tatsachen, sondern auch auf

dem Gesetz beruht, wie jeder sich iiberzeugen

kann, der versuchen wiirde, einem Junker

sein Land, einem Kapitalisten seine Fabrik

streitig zu machen, oder der die vollen Friichte

seiner Arbeit fordern woilte. Wie kann 'ein

Ziel gesetzlich sein, das sich gegen das bestehende Gesetz richtet, das von diesem nicht

autorisiert ist und es niemals sein kann. Wenn

da gesagt wird, dali unter dem englischen Gesetz alle Bestrebungen erlaubt seien, sofern

zu ihrer Verwirklichung keine anderen als

gesetziiche und verfassungsm"lBige Mittel angewendet wiirden, so ist darauf nur zu sagen,

dali dies nicht wahr ist. Die Beschraonkung

auf gesetzliche und verfassungsmalBige Mittel

kann zur Folge haben, dal das Gesetz ein ungesetziiches Ziel duldet; sie kann und wird

aber niemals ein ungesetzliches in ein gesetz'liches Ziel verwandein. Nehmen wir die aut

der Konferenz einstimmig angenommene Resolution, in der die Sozialisten und Arbeiterpartelen alier Ldinder aufgefordert werden, sich

jedem Kriege zu widersetzen,,,von weicher

Regierung  und   zu  weichem   vorgeblichen

Zweck er auch begonnen wiirde". Wir wissen

natiiriich aus Erfahrung, dali der Wert dieser

Resolution gleich Null ist. Die Labour Party

hat vor dem Krieg auf nationalen und internationalen Kongressen weit. entschiedeneren

Resolutionen zugestimmt, was ihre Fiihrer

nicht hinderte, sich mit Feuereifer fuor den

Krieg einzusetzen und sogar Geheime Raite

zu werden. Nehmen wir jedoch einmal an,

die Labour Party und ihre Fiihrer meinen

es ehrlich. 'Wie kiinnte emn soiches Ziel

gesetzlich sein in einer Situation wie der

des 4. August 1914, wo das Parlament sich

mit iiberwiiltigender Mehrheit fuir den Krieg

erkliirte und dieser Beschlufl zurn Gesetz

des Landes wurde? Von zwei Dingen emns:.61 kÃ½X-.
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Entweder waren sich die;Verfasser der Resolution fiber die Bedeutung des Begriffs,,gesetzlich und verfassungsmailBig" nicht kiar, oder

aber sie legen dem Ziel der Partei und ihren

Resolutionen keine Bedeutung bei, sehen in

ihnen vielmehr nur eine Dekoration. Wir

diirfen sicher das letzte annehmen, wenn wir

sehen, wie die Kapitalisten, die die Fiihrer der

Labour Party sehr viel besser kennen, als

deren eigene Anhanger das von sich sagen

diirfen, diesen offiziell aufgestellten Parteizielen gegeniiber herzlich kiihl bleiben,

Der Felisq5j der Lerfassung.

Und nun die gesetzlichen und verfassungsmifigen Mittel! Hier liegt der Schwerpunkt

der Erklarung der National-Exekutive; denn

solange die Labour Party sich selbst -die

Schranke der,,gesetzlichen und verfassungsmai3igen Mittel" setzt, kiimmert der Rest sehr

wenig und die Kapitalisten konnen ruhig in

ihren Betten schiafen, Es war natfirlich nicht

immer so, Vor ein paar Jabren noch waren

alle oder nahezu alle'Fiihrer der Labour Party

an dem Aktionsrat beteiligt oder unterstiitzten

ihn, der mit einem Generaistreik drohte ffir

den Fall, daf3 die Regierung erneut den Krieg

gegen Sowjetrul3land beginnen soilte, Auch

in der Frage der Nationalisierung der Bergwerke traten, zum mindesten die Bergarbeiterfiihrer mit Einschlui  Frank Hodges - der

jetzt auf der Konferenz mit so groBenf Nachdruck betonte, daB wir eine,,parlamentarische

Demokratie" seien, und daB unsere Verfassung

auf der Theorie basiere, daB,,alle unsere nationalen Einrichtungen stets in der besten Weise

den Willen jedes einzelnen Mitgliedes der Nation zum Ausdruck zu bringen haben" - fu'r

den Generaistreik ein, ur der Nation die von

ihnen gewiinschte Reform aufzuzwingen. Ohne

Zweifel ist der Generaistreik an sich kein ungesetzliches Mittel; aber er ist sicher auch

keine sehr verfassungsmaolBige Methode der Realisierung einer politischen Reform. Er setzt

voraus, daI3 das Parlament sich weigert,

diese Reform durch die Gesetzgebung einzufiihren, daf3 es also nicht den \Willen aller

Bfirger zum Ausdruck bringt und daB3 eine

nationale Einrichtung zu schaffen ist auf

dem Wege der Gewalt von seiten nur

eines Teiles der Nation. Seitdem haben

indessen die Kapitalisten emn so wildes

K -         -  -,

Geschrei erhoben, daB  die Labour-Fiihrer,

denen es, wo sie von ihren Mitgliedern

irgendwelcher Fehier wegen angeklagt wurden, nie an Freclheit gebrach (sie wissen, daB

ihnen, wenn es zum iul~ersten kommt, immer

einige Regierungsposten sicher sind), zu zittern

und 6ffentlich den Generalstreik, sogar als

b0konomisches Kampfmittel, zu verwerfen begannen.,,Mehr und mehr",-so erklirte Mr.

Cramp, ein anderer Ex-Revolutiona'or, kiirzlich

in Bradford auf der Konferenz des Nationalverbandes der Eisenbahner,,,werden die wirtschaftlichen Fragen zu politischen; daher kbnnen die Gewerkschaften nicht -jede Frage

mittels der hergebrachten Methode der Arbeitsniederlegung lbsen wollen," Jetzt haben

sie beschlossen, daB sie sich auch in ihrem

politisehen Kampfe nie wieder anderer als gesetzlicher und verfassungsmdl3iger Mittel bedienet wollen. Die Kapitalisten sind dariiber

naturgemail erfreut, sie nennen sie,,verniinftige Manner" und betonen, daf3 sie an

ihrer Vernunft nie gezweifelt haben; sie

wissen, dal3 die Labour Party, mbgen ihre Ziele

gesetzlich oder ungesetzlich sein, ihnen ungefiihrlich ist, solange sie sich auf diese Mittel beschrainkt. Denin die Kapitalisten wissen (wonn

die Arbeiter es auch nicht wissen), daB die

Verfassung, die ihr Werk ist (und die zustande

zu bringen sie vor keinem ungesetzlichen und

verfassungswidrigen Mittel zuriickschreckten),

sie so schiitzt, daB sie, wenn die Arbeiter sich

in ihren Aktionen wirklich auf die von-ihr

gezogenen   Grenzen    beschranken,  nach

menschlichen Begriffen in alle Ewigkeit sicher

sind. Es sind nicht nur in der Verfassung zahllose Hemmungen und Gegengewichte gegeben

(mehr Hemmungen als Gegengewichte) in

Form durchaus unverantwortlicher und undemokratischer Faktoren, Ueberreste des Absolutismus und Feudalismus, wie die Krone

und das Oberhaus sie darstellen, mit deren

Hilfe man jeden Wunsch der,,nur gesetzliche

und verfassungsmaif3ige Mittel" anwendendcn

Labour Party zu.Iereiteln vermag; sie besitzt

auch die wunderbare Macht, ihr Innerstes nach

aul~en zu kehren, aus Ungesetzlichem Gesetzliches zu machen, sich, dem beriihmten Baron

von Miinchhausen gleich, am eigenen Zopf beliebig lange schwebend in der Luft zu erhalten und sogar ihr eigenes Palladium, das

Parla'ment, zu zerschlagen. Und angesichts
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dieser seltsamen Fiihigkeiten der Verfassung

- dank denen diese aus einem zahmen Hiischen zu einer Wildkatze zu werden vermag,

und aus einem unbeschriebenen Blatt Papier

zu einem Schmiedehammer, - bildet sich die

Labour Party ein, auf gesetzlichem und verfassungsmal3igem Wege eine soziale Revolution, d. h. die Enteignung der Kapitalisten und

Junker, durchfiihren zu kbinnen! Was vermochten die Iren mit den,,gesetzlichen und

verfassungsmailBigen Mittein" der Parnell und

Redmond? Und was haitte die Bourgeoisie

selbst in den Tagen der Reform Bill erreicht,

ohne - nicht die Gier nach Gold (das ist'

eine Erfindung der Fabian-Historiker) - die

100000 Piken, die in Birmingham fabriziert

wurden?

Die zukUnftigen Noskes-,,Ah! Wir werden im Parlament die Mehrheit haben, und dann werden wir die Verfassung anwenden", so sagen die LabourFiihrer. Werdet ihr das wirklich, und wann?

In fiinfzehii Jahren oder in fiinfzig? Henderson

hat der Hoffnung Ausdruck gegeben, daB eine

Arbeiterregierung noch zu Lebzeiten des jetzigen Kiinigs zustande kommt (der sie dann alle

zu seinen Geheimen Raiten machen wird).

Wenn wir aber hbren, daB die Nationalexekutive mit der Entsendung von 150 LabourLeuten bei den naichsten Wahlen rechnet,

dann werden wir gut tun, uns auf mindestens

fiinfzehn Jahre einzurichten, bis das Parlament

von der Labour Party erobert sein wird,

Offenbar nimmt man dabei an, daB diese ganze

Zeit iiber nicht nur die, Arbeiter, sondern auch

die Kapitalisten geduldig warten und ruhig

zusehen werden, wie die Labour-Gruppe

wichst und gedeiht. Was ffur eine idyllische

Idee in diesen aufgeregten Zeiten! Vielleicht

trifft es in bezug auf die Arbeiter zu, wenngleich nur der Himmel es weil, ob 'sogar der

geduldige britische Arbeiter die gegenwairtigen

Zustiinde noch sehr viel launger wird ertragen

k~jnnen; was aber die Kapitalisten anbelangt,

so zweifeln wir trotz der ihnen von Mr. Cramp

und der oben erwiihnten Eisenbahnerkonferenz bescheinigten Aufrichtigkeit und Loyalitiit, ob ihre.Geduld angesichts der wachsenden Zahl von Labour-Mitgliedern im Parlarnent

sich als dauerhaft erweisen wiirde. Aber nehmen wir selbst an, sie wiirden eine engeihafte
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Bescheidenheit und Reserve an den Tag legen.

Waire eine Labour-Regierung wirklich in der

Lag'e, ihr Programm (das sozialistische Ziel

eingeschlossen) zu verwirklichen? Wiirden die

Kapitalisten und die Junker sich nicht hinter

der Krone, dem Oberhaus und dem Gericht

verschanzen und der Labour-Regierung cine

so hartniickige Opposition machen und alle

ihre Bemiihungen vereiteln und, falls sie nicht

schlieflich zu aul3erkonstitutionellen Mitteln

greift, ihr das Leben unmaglich machen? In

Wirklichkeit wird natiirlich die Labour-Regierung die uniiberwindlichen Schwierigkeiten,

die sich aus der strikten Beschrainkung auf

gesetzliche und verfassungsmaif3ige Mittel'ergeben, kennen   und  hbchst wahrscheinlich

iiberhaupt keinen Versuch machen, ihr Programm durchzufiihren; sie wird unter tausend

Entschuldigungen, daB sie nur eine Minderheit

der Nation sei usw. (siehe den Nachdruck, den

Mr. Hodges auf die Notwendigkeit der Beriicksichtigung aller BU'rger legt) nach dem Beispiel

ihrer deutschen Freunde, der Rechtssozialisten, ihre grolen Paind verlassen und sich

auf die wertloseste legislative und administrative Flickerei beschrainken. Ja, alles spricht

daffir, dal3 in dem Grade, wie die durch das

Versagen ihrer Fiihrer angewiderten und enttaiuschten Massen zu den Kommunisten fibergehen werden, die Labour-Regierung - ebenfalls nach dem Beispiel ihres deutschen Vorbildes - vollauf zu tun haben wird mit der

Bekdmpfung der,,Roten Gefahr" (wie dies

von dem zukuinftigen englischen Noske, Mister

Frank Hodges, bereits angedeutet wurde) im

Bunde mit den kapitalistischen Parteien, die

sie zu entsprechender Zeit ins Kabinett aufnehmen werden, um mit ihnen eine Koalition

zu bilden zur Verteidigung unserer,,glorreichen Verfassung".  Das ist es, wozu die

Formel,,gesetzliche und verfassungsmaif3ige

Mittel" unvermeidlich fiihren mul3. Sind die

Arbeiter ffur eine derartige Entwicklung?

Hatten sie ein derartiges Resultat im Sinn, als

sie die Erklairung ihrer Nationalexekutive ak-'

zeptierten?

D&gt;ie ~Frage

der K~omm unisfisc~5en PanfeL

Diese den zukiinftigen Verrat vorber~itende

erzreaktioniire Einstellung der Fiihrer ist der

Ursprung all der anderen Beschliisse, di? von

B:r~
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der gedankenlosen Masse der KongreBdelegierten akzeptiert wurden. Vor allem sind es

da die Kommunisten, die von der Partei, und

sogar von ihren Konferenzen ferngehalten

werden sollen (Mister Hodges hat ihnen den

Heiligen Krieg erkliirt), damit ihre Tatkraft

und bloBe Gegenwart nicht den glatten Verlauf der Verraitereien durchkreuze. Was mach+.

es, daB damit die Einheitsfront der Arbeiter

zum Teufel geht (die zuwege zu bringen der

Hauptzweck der Labour Party war, die friiher

der Social Democratic Federation heftige Vorwiirfe machte, weil sie es ablehnte, sich ihr

anzuschlieBen). Was macht es, daB die Kommunisten ihre Bereitschaft bekundet haben,

sich der Parteiverfassung zu filgen und nur

dieselbe Freiheit der Kritik und des Handelns und die MOglichkeit, die Politik der

Partei zu beeinfluB3en, beanspruchen, wie sie

die Independent Labour Party genielt, die

wiahrend die Labour Party der Zweiten Internationale angeschlossen ist, der Wiener angehirt, und keinen Anstand nahm, durch den

Mund des der Konferenz praisidierenden Mister

Jovett zu erkliren, daB allmiihliche Reformen die gegenwiirtigen Uebel nicht aus der

Welt schaffen kinnen, da3 eine unverziigliche

Revolution notwendig sei; oder wie sie der

Fabian Society gestattet ist, deren Fiihrer,

Mister Sidney Webb, der neue Vorsitzende

der Partei, 6ffentlich den Bund mit den Liberalen fiir jetzt und nach den Wahlen befiirwortet; wie sie Leute genie3en wie der Kommandant Wedgewood, dessen soziale Stellung

und liberale Anschauungen die Grundlagen der

Partei selbst untergrabenf, Was tut es endlich,

da3 die Kommunistische Partei bisher niemals

die,,gesetzlichen und verfassungsmliaigen

Mittel" abgelehnt hat, soweit sie fiir die

Zwecke der Agitation und Organisation nutzbar zu machen sind und dazu dienen kinnen,

den Kapitalisten Konzessionen abzuringen,

wobei sie nur die Einschrainkung machen, daB

fiber die Grenzen ihrer Anwendbarkeit

keinerlei Illusionen bestehen diirfen. Fiir die

Fiihrer der Partei, denen es vor allem um die

Anerkennung der Kapitalisten und die Mitgliedschaft im Kaniglichen Rate geht, von der

buirgerlichen Hilfe bei den niichsten Parlamentswahlen ganz zu schweigen, geniigte diese

letzte von den Kommunisten gemachte Reserve, um sie fiir ungeeignet fiir die Mitglied

schaft der Labour Party' zu halten. M6ge

sichs die Independent Labour Party gesagt

sein lassen, daB sie gut tun wird, ihre von Mr.

Jovett verfochtenen Doktrinen fiber die,,zur

Rettung der Arbeiter unerliBliche neue Ordnung" schleunigst preiszugeben, weil sie sonst

Gefahr lijuft, die nichste an der Reihe zu sein.

Hat nicht schon die,,Times", das Organ der

Kapitalistenklasse, auf deren gute Meinung die

Labour-Fiihrer so viel geben, mit nicht mifzuverstehender Deutlichkeit erklirt, daB es bisher das Ungliick der Labour Party gewesen

sei, im Parlamente von Strauchdieben von der

Art Mr. Jovetts diskretiert zu werden.

Die Sklaverei uon Moskau.

Um ihre Position den Kommunisten gegeniiber zu festigen, bedienen die Labour-Fiihrer

sich jetzt eines anderen Arguments. Die Kommunisten sind nicht die Herren im eigenen

Hause, sondern sie miissen, wie Mr. Ramsay

Macdonald es formulierte,,,widerspruchslos

ausfiihren, was von Moskau aus diktiert wird".

Mr. Hodges pflegt die Kommunisten als intelb

lektuelle Sklaven Moskaus zu bezeichnen, die,,gedanken- und kritiklos die aus asiatischem

Denken geborenen Dekrete der biirgerlichen

Intellektuellen RuBlands entgegennehmen, die

nichts als Ueberreste des alten Regimes sind".

Es ist dies ein Versuch, das alte Argument,,keine Papisterei" gegen die Anhiinger der

Kommunistischen Internationale ins Treffen

zu fiihren, die im Gegensatz zu den Mitgliedern

der Zweiten und Zweieinhalb-Internationale

die Beschliisse ihrer Kongresse und Exekutiven ernst nehmen, Denn was ist Moskau?

Moskau ist der Sitz der Exekutive der Kommunistischen Internationale, die im Gegensatz

zu den entsprechenden K6rperschaften der

beiden andern Internationalen nicht nur aus

einem Sekretariat besteht, sondern aus den

Delegierten aller ihr angeschlossenen Parteien,

die ununterbrochen tagt und in engster Verbindung mit den Kommunistischen Parteien

die Beschliisse der Kongresse  der Internationale ausffihrt, die in Moskau stattfinden miissen, weil sie anderswo nicht

stattfinden kinnen. Die Herrschaften der

Zweiten und Zweieinhalb - Internationale

sind gewohnt, von Zeit zu Zeit zusammenzukommen, um fiber dies und das zu reden und

wisserige Resolutionen anzunehmen, die zu
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respektieren oder Ã½uszuhihren sie kaum weniger entschlossen sein kijnnten, wenn es sich

um Beschliisse des beriichtigten Hofes der

Mafidarinen in China handelte. Die Beachtung,

die die auf den Kongressen in Stuttgart und

B'asel beschlossenen Resolutionen gegen den

Krieg hernach fanden, liefert hierzu eine trefflichste Illustration, Weil die russischen Bolschewiki als einzige unter den sogenannten

Sozialisten der ganzen Welt diese Beschliisse

respektierten,  und  weil  auch  die  der

Kommunistischen    Internationale   angeschiossenen Parteien es mit ihren Pflichten

ernst meinen   und  die  auf ihren  Kongressen  und  von   ihren  Exekutiven  (in

denen sie voll vertreten sind und wo, es

braucht kaum gesagt zu werden, die Russen

eine kleine Minderheit bilden) gefaf3ten Beschifisse durchfiihren, beschimpfen die Macdonald und Hodges die britischen KÃ½ommunisten und nennen sie Sklaven der Moskauer,

Die englischen Kommunisten werden iiber das

Geschimpfe von Leuten, die selber die Sklaven

der herrschenden Klasse sind, nur lachen; denn

es ist nichts anderes als das Geschimpfe der

Prostituierten, die der anstaindigen Frau vorwirft, die Sklavin ihrer Tugend zu sein. Amu"sant ist vor allem, daf diese Herrschaften von

einer Diktatur biirgerlicher Intellektueller in

Ruf3land reden, wo doch ihre eigenen Hirne

vbllig unter dem Banne biirgerlichen Denkens

und bi*irgerlicher Intellektueller von der Art

Mr. Sidney Webbs stehen, wiihrend die in

Ruffland herrschende Kommunistische Partei

zu 80 Prozent aus Proletariern besteht, die auf

ihre Fiihrer einen weitaus gr"Bferen Einfluf

ausilben als dies in England und sonstwo der

Fall ist, Tatsachlich rechtfertigt Mister Sidney Webb sein Eintreten fMr die Resolution

uiber den Prozel der Sozialrevolutionaire damit,

daB die russische Regierung auferordentlich

zugiinglich den Auffassungen der arbeitenden

Klasse in anderen Laindern - sogar in anderen

Liindern - sei.

D&gt;ie SyropaL(3ie f~ir die 8oaia1 -ierrdler_

Diese Resolution flber den Prozel3 der Sozialrevolutioniire war eine besonders erbiirmliche Leistung der Labour-Fiihr~er in ibrem auf.    der Konferenz gefflhrten  Kampf gegen den

Kommunismus. W(enn es in der Zweiten oder

Zweieinhalb Internationale eine biirgerliche

Partei gibt, so ist dies sicher die Partei der

Sozialrevolutioniire, deren proletarisehe Elemente ihr lIngst den Riicken gekehrt haben

und in dem Prozel3 gegen ihre einstigen Ffihrer

zeugen - Fiihrer, die, als sie an der Macht

waren, sich mit den Kapitalisten und Junkern

verbanden und geradeswegs auf die monarchistische Restauration zusteuerten; die, nachdem

der Zorn der Arbeiter, Bauern und Soldaten

sie davongejagt hatte, einen Terrorfeldzug

gegen die Fiihrer der proletarischen Revolution

begannen, die auslaindischen Imperialisten ins

Land riefen, Getreidevorriite niederbrannten,

Lebensmittelziige zum Entgleisen brachten,

Briicken, Telephon- und Telegraphenstationen

in die Luft sprengten, b"rtliche Aufstainde organisierten, und, wo es ihnen gelang, vortiber-,

gehend ihre eigene Herrschaft aufzurichten,

die Kommunisten zu Tausenden und Zehntausenden mordeten. Das alles hindert die Labour-Fiihrer (diese Verehrer der Gesetzlichkeit und der Verfassung, die kein gutes Wort

fanden ffir Dombal in Polen, Kingisepp in Estland, Badinra und Marti in Frankreich, Dum

und O'Sullivan in Irland, Kuusinen in Finnland, oder ffir die anderen Tausende und Abertausende gemorderter oder eingekerkerter

Kommunisten und Revolutioniire in der ganzen

Welt) nicht, den sozialrevolutiona-ren Verbrechern ihre voliste Sympathie zu schenken und

die russische Regierung anzugreifen, deren

Anerkennung sie in einer anderen Resolution

beuchlerisch verlangen.  Das ist alles sehr

natiirlich; denn miissen nicht alle diese Herrschaften sait ihrern Fiihrer Sidney Webb,

dem Befflrworter einer Labour-Liberalen Allianz und Verteidiger des tschechoslowakischen  gegenrevolutionairen  Aufstandes  im

Jahre 1918 waihrend der freiden militiirischen

Intervention in Rufland - miissen sie nicht

in den Angeklagten des Moskauer Prozesses

die lebende Verkorperung ihrer eigenen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als Verriiter und' Morder der arbeitenden Klasse

sehen?

iAc~je1 auf E3ure FU45irrer

Jawohl, Verriiter und Marder der arbeitenden Klasse - als das entpuppten sich jetzt

in Edinburg die respektablen K6niglichen

Geheimen Riite und Labour-Fiihrer nach langer Vorbereitung. Die Welt ist aus den Fugen1
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der Kapitalismus sitzt fest wie eine Maus in

der Falle dank der Krisis, die die Folge der

grofen Metzelei ist, die sie den,,Grof3en Krieg"

nannten.  Die Unterdriickten aller Rassen

pochen machtvoll an die Mauern ihrer Kerker.

Ein Stofl, ein fester, ein gemeinsamer Stol3,

und der Kapitalismus liegt am Boden, und die

Menschheit ist endlich frei, Da aber kommen

die Labour-Fiihrer und rufen:,,Halt, du solist

noch nicht frei sein, wir wollen dich betriigen,

damit der Kapitalismus weiterlebe. Die Verfassung? Ja, was habt ihr an der Verfassung

auszusetzen, dank der ein guter Arbeiter von

heute auf morgen ein Mitglied des Parlaments

sein kann, die einen Kesseireiniger nicht hindert, ein Geheimer Rat *seiner Majestlit zu

werden, und die euch, wenn ihr woilt, ermaglicht, bei den naichsten ailgemeinen Wahien

cine Vertretung eurer ganzen Kiasse ins Parlament zu schicken." So Mr. Thomas auf der

Konferenz des Nationalverbandes der Eisenbahner in Bradford, Die Monarchie?    Wir

sind stolz auf unseren Kiinig, sind stolz darauf,

die seines Vertrauens wiirdigen Geheimen

Raite zu sein, und wir wiinschen ihm eine lange

Regierungszeit, damit wir, wenn er uns zu

seinen Ministern macht, ihm die Hand kiissen

k6nnen. Ihr beklagt euch iiber die Arbeitslosigkeit und andere Uebel, die euch bedriicken, waihrend wir, einstige Arbeiter,

Kesseireiniger und Methodistenprediger, Parlamentsmitglieder und sogar Minister und Geheime Raite werden? Narren, die ihr seid, und,,euch einbildet, den Mond ergreifen zu kojnnen.. Wir errangen uns unsere gegenwiirtige Stellung nicht mit einem Schiage und

werden noch manches zu schiucken haben",

meint Thomas, der seiner Sache sicher ist.,,Die heutigen Arbeiter", so belehrt er die Naiven,,,sind in einem tiefen Irrtum befangen,

wenn sie glauben, daB ein Wechsel in der Regierung, die Ersetzung der jetzigen Verwaltung

durch eine Labour-Regierung, das Uebel der

Arbeitslosigkeit automatisch aus der Welt

schaffen kbinnte.  Es ist verkehrt, anzu--

nehmen, dafl mit der Berufung der Labour

Party zur Regierung sich sofort die Schleusen

des Handels 6iffnen wiirden." Da hast du es,

naives Volk, das du dich auf ein 'Reich der

Gliickseligkeit freutest, das dir sicher schien,

wenn deine Fiihrer einmal an der Regierung

sein wiirden, Du wirst dich damit bescheiden

missen, deine 150 Gewerkschaftssekretiire als

Parlamentsmitglieder in fen Korridoren des

Unterhauses herumstolzieren oder eines Tages

ein Dutzend von ihnen bei ihrer Ernennung zu

Ministern die Hand des KaInigs kiissen zu

sehen; im iibrigen - nun,,,wir werden noch

manches zu schlucken haben". Leider sagte

der aufrichtige Mr. Thomas alles dies nicht auf

der Labour-Konferenz selbst, sondern auf seiner eigenen Konferenz des Nationalvbrbandes

der Eisenbahner; andernfalls wiirde es die

dem,,konstitutionellen" Gerede des Mr: Henderson ehrerbietig lauschenden Delegierten

einigermaf3en erschreckt haben.

Die Labour-Fiihrer moigen die Arbeiter eine

Zeitlang nasfiihren, fur immer k6nnen sie es

nicht. Die Geschichte lii3t sich nicht betriigen, und die Geschichte marschiert heute

mit Siebenmeilenstiefeln. Die Kommunisten,

die man zuriickstiel, und die, w'iiren sie in die

Partei aufgenommen worden, sich wahrscheinlich einige Reserve auferlegt kaitten, werden

ihr bestes tun, um die Augen der Arbeiter

iiber den Verrat ihrer Fiihrer zu b'ffnen und

jeden ihrer Schritte unnachsichtig verfolgen,

ihren ganzen Lug und Trug offenbar machen.

Und die Arbeiter werden allmaihlich erkennen,

dafl sie nichts gemein haben mit den Lakeien

der Kapitalistenklasse, und sie werden sie iiber

Bord werfen, wie ihre russischen Briider dies

bereits getan haben und die deutschen Arbeiter es in Kiirze tun werden. Bis dahin

mogen sich die Henderson ihrer geheimriitlichen Wiirde und die Webb ihrer Elren.

freuen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten.

TD. Pol~sfein.

Der Ilassenkampf in Japan.

I.

Die Demokratisierung Japans,

Den Hintergrund des politisehen Lebens des

modernen Japans bildet der Kampf zwischen

den feudalen Agrariern und der jungen,

energischen Bourgeoisie. Auf diesem Hintergrunde spielen sich alle fibrigen Formen'des

politischen Kampfes ab, wie* die Arbeiterbewegung, die Bewegung der Landpiichter,'

der Kampf der politiechen Parteien im Parla~.
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ment und endlich der Kampf zwischen den

beiden militairischen Cliquen der Satsuma, und

Zio-Siu.

Eine kiare Vorstellung von dem Kampfe

zwischen den Agrariern und der Bourgeoisie

konnen wir gewinnen, wenn wir die Kampagne zu den Parlamentswahlen im vorigen

und im laufenden Jahre mit Aufmerksamkeit

verfolgen. Der Kampf wurde hauptsaichlichst

urn die Mehrheit im Parlament gefiihrt; das

Ziel der einen Seite war, das bestehende,

fudr die Feudalen giinstige politisehe Regime

des Landes noch eine Zeitlang zu bewahren,

auf der anderen Seite hingegen bestand das

Ziel, dieses Regime zu brechen, seine veralteten, verrosteten Formen aus dem politisehen

System  des Landes zu entfernen.    Diese

Formen hindern die industrielle Bourgeoisie

in ihrem Streben zur Schaffung eines neuen

politisclien und administrativen Apparates,

der den Lebensinteressen und Bediirfnissen

der *besonders wiihrend des Weltkrieges

grofgewordenen Bourgeoisie forderlich sein

soll,

Die Parolen, weiche die liberale Bourgeoisie

durch ihre Partei, die Kensukai, herausgibt,

sind hauptsiichlichst gegen den staatlichen

Apparat, dieses Machtmittel'der Agrarier und

Militaristen, gerichtet. Der-heif3e Kampf der

um jede dieser Parolen gefiihrt wird, beweist,

dal die japanische nationale Bourgeoisie eine

Stufe der Entwicklung erreicht hat, die

gegenwairtig in Japan bestehenden Formen

der staatlichen Macht ihren Interessen nicht

mehr entsprechen koinnen; aus diesem Grunde

muf3 sie diese Formen unumgainglich sprengen.

Andererseits aber steilt auch die feudale

Aristokratie, die fast die ganze Zeit hindurch

im Bunde mit der starken militaristischen

Clique arbeitete, eine sehr groi~e soziale und

politische Kraft dar,  Der Kampf zwischen

der feudalen Aristokratie und der japanisehen

Bourgeoisie wird daher nicht den Charakter

parlamentarischer Formen, sondern den eines

sdharfen Klassenkampfes annehmen.

Betrachten wir nun, welcher Art die Parolen

sind, die in den Wahikampagnen auf die

Fahnen der Bourgeoisie geschrieben werden,

jene Parolen, die in den Kampf gegen die

Feudalen und Agrarier auch die breiten werktiitigen Massen Japans mitreil~en sollen, Eine

Sder Hauptparolen der nationalen Bourgeoisie

in letzter Zeit ist die.Rfeduzierung der Armee.

Der wirtschaftliche Hintergrund dieser Parole

besteht darin, daB3 die unglaublich grol3en Ausgaben fuir militlirisehe Zwecke, die in letzter

Zeit 54 Prozent des ganzen Staatsetats ~ausmachten, jenen Teil des Mehrwertes,

der zur Erweiterung der Produktion dienen

scllte, faktisch fuir die militiirische Clique enteigneten. Besonders empfindlich dieser Tatsache gegeniiber wurde die.japanische Bourgeoisie nach Beendigung des Weltkrieges, als

die meisten Vorteile, die sie im Osten

als Vermittlerin fuor den Absatz der Waren

der kriegfiihrenden europaiischen Staaten erreichte, mit Beendigung des Krieges zunichte

wurden,

Die Parole der Reduzierung der Armee hat

natiirlich auch einen politisehen Sinn, der

darin besteht, dalJ auf diesem Wege die Macht

der Armee, des Werkzeugs der staatlichen

Macht der Agrarier und Militaristen, verringert werden soil. Aus dieser Parole folgen

auch andere weniger wichtige Forderungen,

fMr die die japanische Bourgeoisie mit nicht

geringerer Erbitterung kiimpft als fuir die

Reduzierung der Armee. Eine dieser Forderungen besteht in der Erweiterung des Eisenbahnnetzes und seiner Anpassung an die Bediirfnisse der Industrie und Produktion, im

Gegensatz zu der bisher bestehenden Anpassung an militiirische Erfordernisse.

Die Friedensliebe der japanischen Bourgeoisie, die in letzter Zeit in den Forderungen

zum Ausdruck kommt, die Truppen aus Sibirien zuriickzuziehen und sich in den Kampf

der nijrdlichen Dudsjune in China nicht einzumengenf kann ebenfalls durch das Streben

der Bourgeoisie nach Herabsetzung der Kosten

der Armee erkliirt werden. Natiirlich ist das

nur einer der Faktoren, die auf die japanische

Bourgeoisie im Sinne der Ziigelung ihrer imperialistischen Bestrebungen wirken.

Eine der neuesten Parolen der japanisehen

Bourgeoisie ist die Forderung der Ausbreitung

der Schulbildung im  Lande.   Seitens der

herrschenden Cliquen stbf'3t die Bourgeoisie

in dieser Frage hauptsaichlich wegen der Ausgaben auf Widerstand, die auf Kosten des

Staatsbudgets gemacht werden miil3ten. Die

Bourgeoisie ist aber gezwungen, diese Forderung zu stellen, nicht nur, ur der gegenwirtigen Regierung einen Teil des Budgets

zu entreiffen und nicht zu dem Zwecke, sich

die Sympatien der werktaitigen Massen Japans

zu erwerben, sondern ausschlieflich, ur die

fuir sie lebenswichtige ]Frage der Hebung der

Qualitat der nationalen Produktion zu lasen.

Es handelt sich niimlich darurn, daB die

japanische Bourgeoisie mit Waren, wie sie

sie wiihrend des Weltkrieges, als sie keine

Konkurrenten hatte, auf den Markt brachte,

jetzt natuirlich nicht mehr erscheinen kann.

Selbst in einem Lande wie China kiinnen jetzt
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Deutsche, Engliinder und Amerikaner mit ihr

konkurrieren, trotzdem, daB Japan seiner

geographischen Lage nach sich dem chinesischen Markt gegeniiber in einer bevorztigten

Lage befindet.  Einer der Faktoren, durch

welche die japanische Bourgeoisie ihre Produktion verbessern will, besteht in der Heranbildung qualifizierten technischen Personals

und der Hebung des allgemeinen Bildungsniveaus der Arbeiter. Zu diesem Zwecke

sind natiirlich im ganzen Lande Schulen notwendig. Auch ist es unumgainglich   n6tig

die Scheidewand zwischen den Volks- und

Mittelschulen, die in' Japan als Ueberbleibsel

des Kastenwesens noch besteht, fallen zu

lassen.

Alle diese Forderungen wurden durch die

Presse der japanischen Bourgeoisie in der

Wahlkampagne zur 45. Session des Parlamentes, Ende des laufenden Jahres, im ganzen

Lande in gro3em Umfange popularisiert.

Hierbei suchte die Bourgeoisie auch die

Unterstiitzung der Landpichter, der Intelligenz

und der Arbeiter. Um diese Klassen und

Gruppen   der  Bev8lkerung  ausniitzen  zu

kinnen, entfalteten die biirgerlich-liberalen

Parteien Japans, Kensukai, Kokuminto und

Kakoshinto, ein halbes Jahr hindurch eine

intensive Agitation fir Ausbreitung des Wahlrechtes in Japan,

Nach der Wahlrechtsreform 1908, die einen

Vermogenszensus von 10 Jen direkter Steuern

bestimmte, betrug die Zahl der Wahlberechtigten 1582 676 bei einer Bevblkerungszahl

von 49 Millionen. Nach einer energischen

Kampagne der Bourgeoisie fiir Ausbreitung

des Wahlrechtes, wiihrend welcher sich in

ganz Japan grandi-se Demonstrationen und

Zusammenstf3e mit der Polizei abspielten,

war die Regierung Hara 1920 gezwungen, das

Parlament aufzulosen und auf Grund eines

neuen Gesetzes Neuwahlen auszuschreiben.

Das neue Gesetz setzte den Vermigenszensus

von 10 Jen auf 3 Jen direkter Steuern

herab und erh'hte dadurch die Zahl der

Wiihler auf 3085628.   Die liberale Bourgeoisie wurde aber durch diese Reform

getaiuscht, da die neuen Wahlberechtigten

aus der wohlhabenden Bauernschaft bestanden, die sich unter dem ideologischen

Einfluf3 der Agrarier und ihrer politischen

Partei, der Sei - Yu - Kai befand. Das neugewaihlte Parlament war somit wieder nur ein

Mittel in den Hiinden der japanischen Agrarier

und Militaristen.

Nach diesem Miferfolg fing die Bourgeoisie

mit erhahter Energie eine neue Wahlrechtskampagne an. Die Erfahrung zeigte ihr, daf3

sie Verbiindete suchen miisse und zwar hauptsichlich bei der Intelligenz, den besitzlosen

Bauern und dem stiidtischen Proletariat. Und

tatsaichlich gelang es dem linken Fliigel der

liberalen Bourgeoisie, der Partei Kokuminto,

i Jahre 1921 bedeutende Verbindungen mit

Landpiichtern,  Kleinbeamten  und   Handwerkern zu schaffen und bei Eraffnung der

44..Session des Parlaments im Februar 1921

im Namen einer halben Million der werktatigen Bev5lkerung Japans eine Petition um

Ausbreitung   des Wahlrechts   vorzulegen.

Auf3erdem erschienen am Tage der ErOffnung

der Session in Tokio 10000 Bauern, um die

Petition der Regierung zu jibergeben. Es

gelang auch der liberalen Bourgeoisie, in den

Kampf um das allgemeine Wahlrecht einen

Teil der Arbeiterschaft hineinzuziehen, die

sich von der Ergebnislosigkeit des ausschliel3 -lich  wirtschaftlichen  Kampfes  iiberzeugte.

Diese Erfolge der liberalen Bourgeoisie waren

besonders den Streiks von Kobe in der zweiten

Hiilfte 1921 forderlich. Die Arbeitermassen

Japans begreifen allmiihlich die Notwendigkeit des politischen Kampfes, um das Land

zu demokratisieren, die Ueberbleibsel des

Feudalismus zu vernichten und das allgemeine

Wahlrecht zu erkimpfen,

Der Kampf um das allgemeine Wahlrecht

war aus diesem Grunde vor der 45. Session

des Parlaments viel schiirfer als in den Jahren

1920 und 1921.

Die Bourgeoisie verbreitete und vertiefte

ihre Wahlkampagne, wobei sie sich Verbindungen  mit   der  Beamtenschaft,  der

Intelligenz und den Landpachtern sicherte.

Der christliche Sozialist Kagawa, der kurz

vorher in der ArbeiterfOderation Ju-Ai-Kai

seiner Stellung enthoben wurde, machte

wihrend der Wahlkampagne weite Reisen

in das Land hinein und erschien auch in den

Darfern. Anfang Januar organisierten verschiedene Vereinigungen und Ligen, die ganz

Japan mit einem Netz iiberzogen unter

Fiihrung der parlamentarischen Opposition

eine Reihe von Meetings, Demonstrationen

und Petitionen zur Unterstiitzung der durch

alle oppositionellen Parteien ausgearbeiteten

Gesetzesvorlage iiber das allgemeine Wahlrecht.

Der Inhalt dieser Gesetzesvorlage zeigt am

besten, auf welche Weise die Bourgeoisie das

Mittel der politischen Macht, das Parlament,

ihrem Gegner entreiflen will. Die Gesetzesvorlage hat folgende Punkte: 1. Aktives

und passives Wahlrecht besitzen alle Personen minnlichen Geschlechtes im Alter fiber

25  Jahre;  2. Alle    auf Vermagensver
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ha"1tnisse  gegriindete  Beschriinkungen, die

bisher in Kraft waren, werden abgeschafft;

3'. Direktoren von Geselischaften die sich

unter Schutz oder Fiihrung der Regierung

befinden, kb-nnen  nicht gewaihlt werdenm

4. Rundginge der Kandidaten in den Wiusern

der Wahlberechtigten zwecks Agitation sind

verboten; 5. am Wahitage ist jede Agitation

verboten; 6. Die Erbffnung von VergniigungslokAlen durch Kandidaten wird verboten;

7. Ein Vergehen wider die Punkte 4, 5, 6 des

vorliegenden Gesetzentwurfes wird mit einer

Geldstrafe  bis 200 Jen bestraft; 8. Wahlmeetings sind ohne alle Formalitaiten erlaubt;

9. Oeffentliche Schulen haben ihre Raiume den

Kandidaten zum Abbalten von Wahimeetings

zur Verfiigung zu stellen.

Der Kampf ur diese Gesetzesvorlage

zwischen  der  Regierungspartei und   den

oppositionellen Parteien ging in einer erhitzten

Atmosphiire vor sich, die durch die unter den

Fenstern des Parlamentes demonstrierenden

aufgeregten Massen gesehaffen wurde. Am.23. Februar wurde das Los dieser Gesetzesvorlage dadurch entschieden, daB sie mit

243 gegen 147 Stimmen abgelehnt wurde.

Die Ablehnung der Gesetzesvorlage durch die

Parlamentsmehrheit rief in den Reihen der

werktaitigen Bevolkerung tiefe Erregung hervor.  Trotzdem  die verstiirkten Vorsichtsmaf3regeln der Polizel und die vorhergegangenen  zahireichen  Verhaftungen  jede

Demonstration  unmaglich   machten,  versammelten sich am Abend des 23. Februar in

verschiedenen Teilen der Stadt bedeutende

Menien zur Besprechung der Tagesereignisse.

Im Schiba-Park traten oppositionelle Parlamentsmitglieder  vor  einer  50OOokopfigen

Menge auf.   Das Einschreiten der Polizei

fiihrte zu einem Zusammenstof3 mit den

Demonstranten, und nru'r dem Eingreifen der

Parlamientarier gelang es, die Massen zum

Auseinandergehen  zu  bewegen.    Nachher

wurden Massenverhaftungen vorgenommen,

wobei sich unter den Verhafteten auch oppositionelle ParlamentsmitglZieder befanden.

Obwohl die Gesetzesvorlage iiber das ailgemeine Wahlreeht in diesem Jahre wie auch

im vorigen durch die Mehrheitspartei der

Sei-Ju-Kai abgelehnt wurde, gestaltete sich

der Kampf zwischen der Bourgeoisie und den

irfeudalen Agrariern doch nicht zu deren

Gunsten. Die: Forderungen der Bourg~eoisie

wurden immer zahireicher, und die Methoden

des   Kampfes     drangen   sie   mehr    und

melr zu energischen Handlungen. Trotzdem

'die werktiitigen  Massen Japans jedes VerV 4,:r.
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trauen zu den biirgerlichen oppositionellen

Parteien infolge ihrer Feigheit und Unschliissigkeit verloren haben, wird der Kampf der

Bourgeoisie fMr die Demokratisierung des

Landes seitens der werktaitigen Massen, besonders des staidtischen Proletariats, auch in

Zukunft starke Unterstiitzung erhalten, wobei

das Proletariat die Formen der biirgerlichen

Forderungen mit entsprechendem Inhalt ausfiillen, die Forderungen weiter entfalten und

die Demokratisierung auch gegen ihre jetzigen

Ideologen, gegen die nationale Bourgeoisie,

ausniitzen wird.

Um zu begreifen, warum der Kampf

zwischen der japanischen Bourgeoisie und den

Feudal-Agrariern eine soiche Gestalt anlahm,

und warum dieser Kampf dem in Gestaltung

begriffenen Proletariat Japans die MOjglichkeit

gibt, seine Kraifte zum Kampf umr die

Alltagsbediirfnisse zu organisieren, ist es

notwendig einige historische Daten arnzufiihren, welche zeigen, wie die japanisehe

Bourgeoisie his vim Ende des Weltkrieges

him Leitband der Feudalen und Militaristen

ging und in Geemeinsehaft mit diesen eine Einheitsfront gegen das entstehende Proletariat

bildete und diesem dadurch die Sammlung

seiner Kraifte zum Klassenkampf unm6glich

machte.

IL.

D i e Ag r a ri e r u n d d i e B ou r ge 0 o i s e.

' Bis zur Revolution des Jahres 1868 war die

politische Macht -in Japan gainzlich in den

Hainden des Sjogun, des Vertreters der militiirischen Kaste, der formell bloBl als Oberkommandierender der Truppen galt und dem

Mikado gegenjiber verantwortlich war. In

Wirklichkeit aber waren die Sjogune vom

Mikado voollig unabhaingig, und im 14, und 15.,Tahrhundert waren sogar Faille nicht selten,

in denen der Sjogun den Mikado wegen Ungehorsams nach entfernt liegenden Gebieten

verbannte und einen minderjiihrigen Mikado

ernannte.

Dieses System des Sjogunats brachte die

Macht des in Japan    v6llig ausgebildeten

feudalen Systems zum Ausdruck, da die Sjogune den miichtigsten feudalen Fiirsten, den

Daimio entstammten. Der Mikado wurde als

gattliche Person, als emn Sohn der Geister

(Kami), mit Ehrenbezeugungen umgeben, dr

hatte aber keinerlei EinfluB und sogar

keinerlei Beziehung zu den Fragen der inneren

und iiuBeren Politik des Landes, wie auch

keineriei EinfluB.auf den administrativen

Apparat.

Seit Ende des 12. Jahrhunderts his zur Restauration war das Land zwischen den emn
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zelnen 'Daimio, die ilrem Grundb9sitze entsprechend  verschiedene  Mittelpfinkte  im

Lande organisierten, in vier Teile geteilt. Eine

v"llig selbst'indige Kraft im Lande bildete zu

dieser Zeit die Kiasse der Samurai, die

anfangs eine Sb"ldnertruppe der Daimio bildete,

zurVerteidigung des Grundbesitzes derselben,

nachher aber zu einer militiirischen Aristokratie wurde und aus einigen Klans bestand.  Zuweilen  vereinigten  sich  diese

Samurai nicht zur Verteidigung des einen oder

anderen Daimio, sondern zur Verteidigung des

Landes als Ganzes gegen Einfaille von

Fremden, wie z, B, der Chinesen, Korier und

sogar Mongolen in den 7Oer Jabren des 13.

Jahrhunderts,

Die Samurai wurden allmaihlich gezwungen,

eine Arbeitsteilung vorzunehmen. Die Verteidigung der Grenzen auf dem Festlande besorgte der Klan Ziosju, an der Kiiste hingegen.

der Klan Satsuma.    Diese beiden Kians

spielten nachher zur Zeit der Restauration

1868 eine grol3e Rolle und erhielten nach der

Restauration einen riesigen Einflul.

Die Revolution 1868 war das Resultat des

Zusammenstosses Japans mit der kapitalistischen Welt. Subjektive Faktoren der Revolution 1868 waren die dem Sjogunat gegeniiber

feindlich gesinnten Klans, der Mikado und sein

Hof, die die ganze Zeit hindurch bestrebt

waren, die Macht zuriickzugewinnen wie auch

die zu dieser Zeit aus den Reihen der Samurai

hervorgegangene Intelligenz, die letzten Endes

die Tendenz ihrer Epoche zum Ausdruck

brachte und Anhiingerin des Verkehrs mit auslIindischen Staaten wie auch innerer Reformen war. Die Unzufriedenheit mit dem

Siogunat und der Kampf gegen ihn nahm

seitens versohiedener Klans in den letzten

JTahren vor der Restauration die Form von

Aufstainden an. Es ist selbstverstaindlich, daf3

dieselben Faktoren, die in der Vorbereitung

der Revolution die Hauptrolle spielten und

faktisch das Sjogunat stiirzten, nach der

Revolution eine grofle Rolle im politischen

Leben des Landes spielen multen.

Es ist begreiflich, warum die  Idee der

kaiserlichen Restauration zum ideologischen

Ausdruck der Bestrebungen der Bourgeoisie

wurden. In der Person des Mikado sahe~n

sowohl die heranwachsende Bourgeoisie als

auch die dem Siogunat feindselig gesinnten

Klans die Maglichkeit zur Verwirklichung

ihrer Ziele, jene zur Zentralisierung

des staatlichen administrativen Apparates,

diese aber wollten dadurch den einflul3 -reichen Daimio die M~iiglichkeit nehmen, die

Macht in ihre Hiinde zu bekommen. Ds

Handelskapital jener Zeit konnte natiirlich, da

es keine tiefe Wurzel in der Oekonomie des

Landes hatte, nicht zum Traiger der Staatsmacht werden.    Andererseits konnte  die

Militairaristokratie als eine Kaste, die mit dem

Hand-el und der Indiistrie-gar nicht, aber auch

mit der Landwirtschaft nicht besonders fest

verbunden war, nur ein Faktor sein, der einen

Einfluf3 auf den Staatsapparat ausfibte, sie

konnte wohl das Vollzugiorgan dieses Apparates,  aber  keinesfalls seine  Schoipferin

sein.

Auf diese Weise geriet als Resultat der

Revolution 1868 die Macht faktisch in die

Hainde der Agrararistokratie, obwohl von

dieser Zeit an, der Zentralisierung und den

administrativen  Reformen    zufolge,  die

Handelsbourgeoisie  die weitesten M0glichkeiten zur Entwicklung ihrer Kriifte erhielt.

Ggleichzeitig  fingen  auch  die  in  der

Restaurationsperiode  mitwirkenden  Klans

Ziosju und Satsuma an, einen grofen EifluB

auf die innere und huBere Politik des Landes

auszuiiben.

Der ganze Zeitabschnitt zwischen der Revolution 1868 und dem Weltkrieg ist vom politischen Standpunkte aus als eine Periode des

Biindnisses zwischen den feudalen Agrariern,

der Militiiraristokratie und der Handels- und

Jndustriebourgeoisie zu betrachten, und wenn

es zwischen diesen sozialen Kraiften dieses

Landes auch zu Reibungen kam, so bloI in

der Form verschiedener Einfluile auf den

Mikado und auf die Regierung, nie aber in

den  Formen   eines Klassenkampfes.   Die

Bourgeoisie war volikommen solidarisch mit

der Auf3enpolitik der feudal-militaristischen

Regierung, die in den 9Oer Jahren des 19. Jahrhunderts bestrebt war, ihr Gebiet auf %Kosten

der Nachbargebiete zu vergr6l3ern.

Im japanisch-chinesischen Krieg 1894 unterstiitzte die Handels- und Industriebourgeoisie

Japans - die Bestrebungen der Agrarier zur Eroberung chinesischen und koreanischen Gebietes. Und das Resultat dieses Krieges, die

Annexiin von Formosa, der Zutritt nach Korea

und die Kontribution, dienten als Impuls zur

weiteren Entwicklung des Kapitalismus in

Japan und zur gegenseitigen Anniiherung der

Handelsbourgeoisie und der RegierungI-~

Das bewaffnete Einschreiten des zaristischen

Rul~lands, Deutschlands und Frankreichs, die

eine Besetzung chinesischen und koreanische9,

G~ebietes, auf weiches sie selbst rechneten,

nicht zulassen wollten, zwang die japanisch~en:

Militaristen, im Sinne des Vertrages:von
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Shimonoseg auf ihre Insel zuriickzukehren,

Dieser Umstand fiihrte zu einem noch stairkeren Bunde zwischen der japanischen Regierung, den Agrariern und der nationalen

Bourgeoisie, da die japanische Regierung der

Ã½Bourgeoisie durch Ausbreitung ihrer Produktionsbasis hauptsaichlich auf dem Gebiete der

Kriegsindustrie, durch Privatmonopole auf

verschiedenen Gebieten der Industrie wie

auch durch Einfiihrung eines Schutzzollsystems

Hilfe leisten mul~te.

Zur Zeit des russisch-japanischen Krieges

unterstiitzte die nationale Bourgeoisie Japans

die Regierung in vollem Mafle, Das Ergebais

des Krieges, der mit einem Siege des japanischen Militarismus endete, stelite der japanischen Bourgeoisie in Korea und der Siidmandschurei grofe Gebiete mit riesigen Naturschatzen zur Verfiigung, was wieder einen

Ausgangspunkt zur weiteren starken Entwicklung des Kapitalismus in Japan bildete."Durch

den Schutz aller Industriezweige, durch Verstaatlichung und Ausbreitung des Eisenbahnnetzes, f*rderte die japanisehe Regierung in

hohem Mafe die Ausbreitung der kapitalistischen Produktion des Landes und spannte dadurch auch die japanische Bourgeoisie vor

ihren Triumphwagen.

Mit der Entwicklung der kapitalistischen

Produktion in Japan bildete sich auch ein

industrielles Proletariat, weiches von Anfang

an unter dem Doppeidrucke seiner starken

Feinde, der feudalen Agrarier und der Bourgeoisie stand.

Wiihrend in den westeuropajisehen Laindern

die zur Zeit des Entstehens des Proletariats

zwischen der Bourgeoisie und der AgrarAristokratie bestehenden Widerspriiche dem

Proletariat die Erkaimpfung der minimalen

Mbglichkeiten zur Organisi-erung seiner Kraifte

ermoglichten, mangelte es in Japan infolge der

Einheitsfront der Bourgeoisie und Agrarier an

diesen  Vorbedingungen  vollkommen.  Die

Arbeiterbewegung kam aber unter grofen

Schwierigkeiten fMr das lunge japanische Proletariat doch zustande und fand ihren Ausdruck

in der sozialistischen Bewegung, die 1911 nach

Vernichtung aller Arbeiter- und sozialistischen

Organisationen des Landes durch den japanischen Militarismus auf verraiterische Weise erdrosselt wurde.

Der" Weltkrieg 1914 bedeutet emn Wendepunkt in der Geschichte der Entwicklung des

japanisehen Kapitalismus, und das Ende

dieses Krieges den Anfang des Zerfalles

'jenes Biindnisses, das bisher zwischen den

feudalen Agrariern;, den Militaristen und der

Bourgeoisie Japans bestand. Das unglaubliche

Anwachsen der wirtschaftlichen Kriifte der

japanischen Bourgeoisie wa-hrend des europaiischen Krieges machte sie zu einem riesigen

Faktor im Leben der Nation, waihrend ihr politisches Gewicht der bestehenden Staatsmacht

zufolge, die ein feudales System zum Ausdruck

bringt, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung nicht

entsprach.

Die Riesenbediirfnisse der kriegfiihrenden

Staaten an Kriegsmaterial riefen eine bic.her

ungeahnte   Entwicklung  -der  japanisch en

Metall- und   Textilindustrie  hervor.  Die

Lebensmittelbediirfnisse dieser Staaten gaben

der japanisehen Handelsbourgeoisie die MOii-.

lichkeit als Vermittlerin zwischen den Laindern Asiens und Europas aufzutreten. Die

Not der kriegfiihrenden Imperialisten an

Transportmitteln, durch den Unterseebootkrieg noch verscharft, f6rderte die Entwicklung des japanischen Schiffbaus. Alle diese

Faktoren riefen eine bisher ungeahnte Entwicklung der japanischen Industrie hervor.

Friihere Industriezweige breiteten  sich aus

und neue Industriezweige entstanden.  Die

Zahl der Industriegesellschaften  stieg von

5266 im Jahre 1914 auf 8221 im Jahre 1918.

Das Betriebskapital dieser Geseilschaften, das

im Jahre 1914 944 145 000 Jen ausmachte, betrug im Jahre 1918 2019407000 Jen. Die

im Jahre 1915 1 604 900 Tonnen betragende

Schiffstonnage wuchs his 1918 auf 2 310 959

Tonnen   an.  Diese Zablen   beweisen, in

welchem Mal~e die japanische Bourgeoisie

wihrend des Weltkr'ieges heranwuchs und sich

stairkte.  Die  agrarisch-militaristische  Regierung Japans, die diesen Wuchs fojrderte,

fand am Ende des Krieges, dalI ihr Schiitzling

ein starker und miichtiger Faktor im Lande

geworden und nicht mehr an ihrem Leitbande

gehen wollte. Die japanische Bourgeoisie fiihlte

sich nunmehr so stark, daB sie nicht bloB einen

xom Willen der herrschenden Cliquen abhaingigen Protektionismus, sondern die Anpassung des ganzen Staatsapparates an ihre

Bediirfnisse verlangte. Seit Ende des Weltkrieges, als mit dem Krieg zusammen auch alle

Privilegien der japanischen Bourgeoisie aufhlirten, und als nachher die Finanz- und Industriekrisis im Lande auftrat, entfaltete sich der

Kampf zwischen der Bourgeoisie einerseits und

den Agrariern und Militaristen andererseits in

vollem Umfange und nahm jene scharfen

Formen an, fiber die wir in der Einleitung

sprachen.

Der Charakter der wirtsc~haftlichen Krisis

und der als Folgeerseheinung mit dieser zusammenhiingende politische Kampf zwischen

der Bourgeoisie und der herrschenden Klasse
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geben den Werkthitigen Japans und besonders

dem staidtischen Proletariat die M6glichkeit

zur Entfaltung des Kampfes und zur Sammiung

der Kraifte,

Die Arbeiter bewegung,

Einen Beweis fuir die starke Entwicklung

der Arbeiter- und revolutionairen Bewegung

in Japan bilden die diesjahrigen Maidemonstrationen der Arbeiter.

Zum erstenmal erschienen in Japan die

Parolen.,,Diktatur des Proletariats",,,Anerkennung Sowjetruf3lands" und neben diesen

Parolen die Forderung des AchtstundenArbeitstages, die Festsetzung eines Arbeitslohnminimums und die drohende Warnung

dem angreifenden Kapital gegentiber:,,Wir

werden unsere Lage durch unsere eigene Kraft

bessern, ohne auf den Grof3mut der Regierung

zu warten,"

Zum erstenmal in Japan nahmen an den

Demonstrationen in Tokio, Osaka, Kobe u. a.

Stiidten Zehntausende organisierter Arbeiter

teil. Noch vor zwei Jahren feierten die japanischen Arbeiter den ersten Mai einen Tag

spiter als die Arbeiter anderer hdinder, indem

sie zur Maifeier einen Sonntag ausniitzten, In

diesem Jahre aber nabmen an den Demonstrationen nicht nur die Arbeiter privater Betriebe, sondern auch die der staatlichen Betriebe teil.

Die Zahi der Arbeiterinnen, die in diesem

Jahre an der Maideemonstration teilnahmen,

war iul3erst bedeutend. Die Frauenarbeit ist

in Japan von grof3er Bedeutung, da die

Frauen in einem der waihrend des Krieges

am meisten entwickelten Industriezweige, in

der Textilindustrie, den grofBten Teil der

Arbeitskraft liefern. Es ist zu bemerken, daB

dieser Industriezweig noch bis zurn vorigen

Jahre einen sehr kleinen Prozentsatz organisierter Arbeiter und Arbeiterinnen aufwies;

unter mehr als 700 000 Arbeitern dieses Industriezweiges gab es ungefaihr 70 000 Organisierte, also 10 Prozent.

Die diesjiihrigen Maidemonstrationen aber

fiihrten wirklich schon breite Arbeitermassen

auf die Straf~en der zentralen Industriestiidte

Japans.

Wenn wir bedenken, daB3 dies in einem

feudal-militaristisehen Lande geschieht, wo

alle Versammiungen verboten sind, wo emn,

zwei Dutzend Sozialisten sich nur schwer

versammein kiinnen, wo die Polizei schon

lange vor der Maifeier allerlei Vorsichtsmaf3 -r~egein traf, urn sie zu unterdriicken, so ist

es kiar, daB das Erscheinen Zehntausender

Arbeiter und Arbeiterinnen auf den Stral3en

Japans eine fuor die gegenwairtige Periode

der Gaihrung und des scharfen Kiassenantagonismus iiuBerst charakteristische Tatsache ist.

Nicht minder charakteristisch fuor die Periode der finanziellen und wirtschaftlichen

Krisis in Japan, die 1921 einsetzte und noch

immer andauert, ist das Anwachsen der Streikbewegung, deren Methoden die organisierten

Arbeiter Japans in ihrem Kampfe anwenden.
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Es ist interessant, auf die aufeinander

folgendeh Phasen hinzuweisen: Versbihnungsbewegung mit der Bildung von Vereinen

fur,,Harmonie der Arbeit und des Kapitals"

etc., Sabotage, direkte Aktionen, Massenstreiks  mit politischen  Forderungen  und

cndlich die letzte breite Bewegungswelle,

die sich auf dreimalhunderttausend organisierter  und  eine  grole Anzahl   noch

nicht organisierter Arbeiter vollstreckt. Diese

Bewegung erstrebte die Bildung einer einheitlichen  FOOderation  der  Arbeiterverbiinde,

um den einheitlichen Willen des japanischen

Proletariats in seinem wirtschaftlichen Kampfe

gegen das Kapital zum Ausdruck zu bringen.

Jede dieser Phasen kann durch iiuferst

interessante Tatsachen aus dem Leben der

jungen japanischen Arbeiterbewegung charakte'risiert werden.

Wir werden hier nicht zuriickkehren zur

Periode der neunziger Jahre des vergangenen

Jahrhunderts, als ein Netz kleiner Arbeiterorganisationen sich auf alle Industriestaidte

Japans erstreckte, was eine Folge der nach

dem japanisch-chinesischen Kriege von 1894

cingetretenen starken Entwicklung der Produktion war, Wir werden auch nicht die durch

die entstandene Arbeiterbewegung hervorgerufene sozialistisehe Bewegung beschreiben,

die zuerst in der Bildung der Sozialistischen

Assoziation im Jahre 1900 und nachher im

Jahre 1906 in der Bildung einer sozialistischen

Partei zum Ausdruck kamen, Die Sozialistische Assoziation beschaoftigte sich mit Propaganda unter den Arbeitern, wie auch mit antimilitaristischer Propaganda in den Jahren 1903

bis 1904 vor dem russisch-japanischen Krieg.

Die sozialistische Partei setzte die Arbeit der

Assoziation hauptsaichlich auf dem Gebiete der

Arbeiterpropaganda fort, indem sie die Aufmerksamkeit der Arbeiter auf jedes irgendwie

bedeutungsvolle soziale und politische Ereignislenkte,. Bekanntlich wurde diese Bewegung

im Jahre 1911 durch die Militaristen erdrosselt, wobei 24 Mann zum Tode verurteilt

wurden. Tatsaichlich hingerichtet wurden 12.

Wenn auch einzelne Sozialisten nachher
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die - Arbeit fortsetzten, so bestand diese zur

Hauptsache nur in der Teilnahme an der Gewerkschafts- und der Streikbewegung.

Die oben erwahnten Phasen sollen von 1914

an des Niiheren untersucht werden.

Seit Ende 1914, als die Resultate der Entwicklung der Kriegsproduktion und der Vermittlerrolle Japans im Lande sich bemerkbar

4machten und bei den Arbeitern in der Form

der Erhbihung des Arbeitslohnes und der Versorgung mit staindiger Arbeit zum Ausdruck

kamen, nistete sich in den Kiopfen der Arbeiter

der Gedanke des Zusammenarbeitens der

Klassen ein. Zu dieser Zeit entstand auch bei

der Bourgeoisie die Tendenz, die Arbeiterbewegung unter ihren Schutz zu nehmen und

sie dadurch zahm zu machen. Der bekannte,,Verein ffur Harmonie zwischen Arbeit und

Kapital" wurde gerade in dieser Bliitezeit des

japanischen Handels und der Industrie organisiert.  Bekanntlich  aber  dauerte  diese

Periode nicht lange. Die F-rderung jedes

Exportes durch die Regierung, darunter auch

des Exportes landwirtschaftlicher Produkte

und besonders des elementarsten Bedarfsartikels, des Reises, rief im ganzen Lande

eine riesige Spekulationshewegung und unglaubliche  Preissteigerungen  der  Bedarfsartikel hervor, was zu einer bedeutenden Verschlechterung der Lage der Arbeiter fiihrte.

Diese Erscheinung fiihrte, wie bekannt, zu den

Reisunruhen von 1918. Diese im August 1918

mit elementarer Kraft ausbrechende Massenaktion der Arbeiter bedeutete in vielen

Stiidten des Landes einen Ausgangspunkt verschiedener Aktionen der Arbeitersehaft in

den letzten Jahren.

In der Periode 1918 bis 1920 breitete sich

die Arbeiterbewegung in Japan auch auf bisher riickstaindige Elemiente aus und zog sie in

den wirtschaftlichen Klassenkampf hinein.

Wa*ihrend dieser Zeit bildete sich eine Reihe

neuer  Arbeiterorganisationen.  Aber  den

Haupteinfluf auf die Arbeiterbewegung besaf3

zu dieser Zeit die 1912 organisierte ArbeitskiOderation,,Ja-Ai-Kai", die nunmehr 200000

Mitglieder aus den Reihen der organisierten

Arbeiter ziihlte, hauptsaichlich unter den Metallarbeitern,  Textilarbeitern,  Bergleuten,

Buchdruckern und im kleinen Seeleuteverband. Die radikaiste Organisation, die zur,,Ju-Ali-K~ai" gehbjrte, war die hauptsiichlich

a:us den Gewerkschaften der Bergleute und

der Mechaniker bestehende Organisation,,Ra-D~o-Scha". Die Fijderation,,Ju-Ai-Kai',~_- befand sich bis 1912 unter starkem Einflusse

dser~ Ideologie der,,Harmonie zwischen Arbeit;i:I i.

*i~
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und Kapital". Nach den Reisunruhen aber,

als die Revolutionierung der Massen, durch

das Echo der russischen Revolution zweifellos

stark gef6rdert, in ziemlich raschem Tempo

vor sich ging, wurde der linke Fliigel allmiihlich stiirker, und der Geist d-es Klassenkampfes

fing an, in der Organisation Platz zu erobern.

In derselben Partei wendeten die japanischen Arbeiter zum ersten Mal Methoden der

Massensabotage an. Am 18. Sept'ember 1919

beschlossen die Arbeiter eines Betriebes,

20 000 an der Zahl, als Antwort auf die Weigerung der Unternehmer, die Forderungen der

Arbeiter zu erfiillen, einstimmig die Sabotage

der Arbeit gleich vom naichsten Tage an, Vor

allem verringerten sie die den Betrieb

niihrende Motorenkraft von 800 HP auf 400

HP, was zur Inbetriebsetzung aller Maschinen

nicht geniigte. Alle Arbeiter erschienen jeden

Morgen zur festgestellten Zeit im Betrieb,

aber keiner machte sich an die Arbeit. So

dauerte es zehn Tage lang. So berichtete

Genosse Katajama in einem seiner Referate

auf dem Kongrel3 der VO-lker des Fernen

Ostens iiber die Methode der Sabotage in

Japan. Es sind aber auch andere Formen der

Sabotage bekannt, wo diese sich nicht in Passivitait, sondern in gesteigerter Aktivi'tat offenbarte, wie es z. B. die Stral3enbahnangestellten

rachten, als sie Stralenbahnwagen ohne anzuhalten an einer ganzen Reihe von Haltestellen vorbeifiihrten.

Diese Kampfrethoden konnten aber nicht

zu den erwarteten Ergebnissen fiihren, und der

1920 eingetretene finanzielle Krach wirkte sich

auf die Arbeiter im ganzen Lande in der Form

von Arbeitslosigkeit aus. Schon seit dem

Sommer 1920 wurden Arbeiter auf die

Strale geworfen. Viele Betriebe fingen nach

Herabsetzung der Belegschaft wieder zu

arbeiten an, jene unter ihnen aber, in welchen

die Arbeiter den Achtstunden-Arbeitstag erkairpft hatten, fiihrten wieder den 12-Stundenund sogar den 14-Stunden-Arbeitstag ein.

Die Preise der Bedarfsartikel gingen unaufhijrlich in die H'bhe. Im Jahre 1920 war der

Preis des Reises im Vergleich zur Vorkriegszeit um 360 Prozent gestiegen, der Zuckerpreis ur 500 Prozent, der Teepreis um 150

Prozent und der Preis fuir Textilwaren ur

400 Prozent. Eine breite Streikwelle setzte

emn. Nach offiziellen Angaben des Ministeriurns des Innern gab es im Jahre 1920 185

Streiks mit 170 Teilnehmern. Die Hauptforderung der Arbeiter war die Erhiihung des

Arb e itslohn es und de r Achtstunde n-Arb eitstag, gleichzeitig wurde aber auch die Forderung auf Anerkennung der Arbeiterver
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bainde gestellt, Diese Periode ist auch dadurch

charakteristisch, daf3 nunmehr die Arbeiter

auch in den politischen Kampf hineingezogen

wurden. Die Organisation,,Ju-Ai-Kai" hatte

jctzt auch die Forderung des ailgemeinen Wahlrechts in ihr Programm aufgenommen. Und

tatsaichlich  unterstiitzten  die  Arbeiter in

der Wahikampagne zur 43. Session des

Parlamentes, als der Kampf zwischen den

Agrariern  und  der Handels-   und  Jndustriebourgeoisie  scharfe  Formen  annahm,

die Forderungen des progressiven Teiles der

Bourgeoisie, der die Parole der Demokratisierung des Landes und des friedlichen Zusammenlebens mit den Nachbarstaaten ausgab. Die feige und unschliissige Kampffiihrung der biirgqrlichen Partei stiel3 aber die

junge Arbeiterbewegung von der Teilnahme

am Kampfe gegen den Absolutismus ab, und

die revolutioniir gestimmten Arbeiter Japans

stiirzten sich nun in das andere Extrem: das

Extrem der. ablehnenden Haltung jedem politischen Kampf gegenuiber. Dafiir gaben sie

eine andere Parole, die Parole der direkten

Aktion, aus.

Waoihrend die Arbeiter sich von der Politik

abwandten, entfaltete die Bourgeoisie, mit der

Vertiefung der wirtschaftlichen und finanziellen Krisis Schritt haltend, ihre Offensive

in stets wachsendem Maf~stab und nahm allmahlich jene Zugestiindnisse zurfick, die sie

der Arbeiterschaft gemacht, als der Krieg ihre

Taschen mit raiuberischem Gewinn fiillte, Als

Antwort hierauf erhob sich 1921 eine neue

Welle von Streiks.   Die Forderungen der

Arbeiter breiteten sich nunmehr aus und vertieften sich auch in der Richtung des Kiassenkampfes. Die beriihmten Streiks von Kobe

im Herbst 1921 sind fu*r die Stimmung der

japanischen Arbeiter zu dieser Zeit charakteristisch. Die Hauptforderung der Arbeiter

war einmal die Anerkennung der Arbeiterverbiinde, zweitens die Bestaitigung der Betriebsausschiisse, drittens der Achtstunden-Arbeitstag, viertens die Erhbihung des Arbeitslohnes,

fiinftens soziale Sicherstellung. Es mufJ gesagt

werden, daB waihrend der ganzen Zeit dieses

Streiks die Syndikalisten eine bedeutende

Rolle in der Bewegung spielten. Aber auch

die Rolle der Opportunisten vdm Typus

Kagawa war nicht unbedeutend. Und die Tatsache, daB die Arbeiter nicht einmal die

Hijifte dessen erkiimpften, was sie bei einer

geschickten Fiihrung dieser Streiks durch eine

wahrhaftig revolutionlire Kiassenorganisation

der Arbeiterschaft' kitten erkdmpfen k~nnen,

ist den opportunistischen Fiihrern zur Last zu

legen. Am Anfang d. J. gab es auch eine;....

Reihe Streiks und regierungsfeindlicher -Demonstrationen.

Unter den Streiks ragen nach Umfang und

Bedeutung die Streiks der staatlichen Betriebe

hervor. Wegen der dem Washingtoner Abkommen gemaif3 geplanten Herabsetzung der

Seestreitkraifte  soliten  viele Arbeiter der

Schiffsbauwerften und der Arsenale entlassen

werden. Diese Gefahr veranlai3te die Arbeiter

der  staatlichen Betriebe, sich schnell zu

organisieren, um sich der drohenden Gefahr

gegenjiber verteidigen zu kodnnen. Seit dieser

Zeit (Februar 1. J.) wird die Notwendigkeit der

Zusammenfassung der Kriifte zum Teil auch

den priviligierten Arbeitern der Marinearsenale und der militairischen Schiffsbauwerfte

klar.

Den    erwarteten  Entlassungen  zuvorkommend, veranstalteten die Arbeiter der

staatlichen Betriebe eine Reihe Protestdemonstrationen, bei weichen sich die Sicherstellung

der entlassenen Arbeiter auf Kosten der bei

der Herabsetzung der Streitkraifte ersparten

Summen forderten und widrigenfalls mit,,entschiedenen Schritten gegen die Regierung'

d.rohten. Die Entlassung der Arbeiter kam

aber doch zustande. Nach der,,Times"

wurden im April 1. J. in Kurre 33 000 Arbeiter

entlassen, das Kriegs- und Marine-Ministerium beabsichtigte zu dieser Zeit die Entlassung von 13 000 Arbeitern, und die Betriebe

Jawato und Hokaido entliel3en 30 000 Arbeiter. Hierbei entlief3 die Regierung die Mitglieder des Zentralkomiteeg der Arsenalarbeiter von Osaka, was zum sofortigen Streik

fiihrte. Die Regierung schickte Truppen undx

verhiingte iiber den Betrieb den Kriegszustand. Zur selben Zeit brach in den Schiffsbauwerften von Jokohama als Antwort auf

die bevorstehenden Arbeiterentlassungen ein

Streik aus. Waihrend dieses Streiks gab es

einige ZusammensfolBe mit der Polizei.

Alle diese Tatsachen und viele andere, -lie

wir hier nicht anfijiren kdnnen, dienten den

japanisehen Arbeitern als nachhaltige Lehre,

indem sie nunmehr die Notwendigkeit der

Sammlung und Organisierung ihrer Krafte begriffen, um der Regierung und der kapitalistischen Offensive als einheitliche Klassenorganisation gegeniibertreten zu k6nnen.

Tatsiichlich ist seit dieser Zeit unter den.

Arbeitern em fi~tarker Hang zur Fdderationsbildung bemerkiar. Eine Reihe kleiner Arbeiterverbiinde (nach der offiziellen Regierungsstatistik gibt es gegenwiirtig in Japan

an. die 800 Arbeiterverilinde mit 260 000 Mitgliedern) bilden eine gemeinschaftliche Organisation. In ~Osaka wurde im Mdr~z I. J. aus.1110
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einigen brtlichen Verbiinden die Fbderation

der Transportarbeiter gebildet. In Kanto

(nord8stlicher Teil Japans) wurde aus einigen

Verbainden ein grol3er 10 000 Mitglieder ziihlender Metallarbeiterverband gebildet. Ende

'April bildeten in der Stadt Osaka 19 Verbiinde eine Fboderation und schiossen sich dem

Arbeiterverband,,Rodo-Kumai-Domikai" an,

der der linke Fijigel des,,Ju-Ai-Kai" ist.

Dieser Fo-deration Osaka traten die Verbainde

der Maschinisten, der Tuchfiirber, der Schiffsbauarbeiter, der Buchdrucker und der Holzarbeiter bei,

Das Streben zur Zusammenfassung und Zentralisierung der Arbeiterbewegung kam aber

hauptsiichlich in der Bildung einer Allgemeinen Arbeitsfooderation Japans zum Ausdruck, deren Mitgliederzahl im Mai 1, J. mit

300 000 angegeben wird,

Ein Versuch zur Bildung einer solchen Foderation ergab schon zwei Jahre vorher einen

Erfolg, 1921 aber trat,,Ju-Ai-Kai" aus der F6"deration aus wegen der iibermiil3ig radikalen

Einstellung einiger kleiner Verbiinde, die aber

in der Fgderation einen grof3eren EinfluI3

hatten als die,,Ju-Ai-Kai".

In diesem Jahre aber wurde die,,Ju-AiKai" durch den Druck der eigenen imrer

mehr revolutionierten Arbeiter gezwungen,

mit dem linken Fliigel, den sie im vorigen

Jabre verlief3, zu einer Einigung zu gelangen, Gleichzeitig fingen auch die alten

reformistischen Fiihrer Susuki und Kagawa

an, ihren Einfluf auf die Arbeiterbewegung

zu verlieren und zogen sich in letzter Zeit

Vnmer mehr auf das Gebiet der jetzt zur

grof3en Bedeutung gelangten Landpiichterbewegung zuriick.

Bei einem Gesamturteil fiber die Arbeiterbewegung in Japan darf die ablehnende Haltung des GroBteiles der Arbeiterorganisationen dem parlamentarischen und jedem

mit konstitutionellen Mittein gefiihrten politischen Kampfe gegeniiber nicht aul3er acht gelassen werden. Es muf bemerkt werden, daB

der Einfluf, den die Syndikalisten bis zur

letzten Zeit auf die Arbeiter und, wie zugegeben werden mul, auf die am meisten revolutionai'r gesinnten Arbeiter hatten, gerade

ihrer ablehnende'n Haltung dem politischen

Kampfe gegeniiber zuzuschreiben ist.

Das ist durch folgende Faktolren erkliirlich:

Unabsetzbarkeit der Biirokraten der herrschenden Klique, die die feudalen Grundpfeiler des Kastensystems beschiitzt und den

werktdtigen Massen die Erkiimpfung der elementarsten Rechte der Teilnabme am politischen Leben des Landes unmaglicht macht; die

Feigheit der Bourgeoisie im Kampfe f Ur die

Demokratisierung des Landes und ihre verraiterischen Kniffe den werktiitigen Massen

gegenjiber; schliefflich die Kaiuflichkeit der

Parlamentarier und die Ergebnislosigkeit des

parlamentarisehen Geschwaitzes, dies alles

stiel3 die Arbeiter von der Teilnahme am politischen Kampfe ab, Eine nicht unbedeutende

Rolle in der Erziehung der Massen im Geiste

des Apolitismus spielten natiirlich die opportunistischen Fiihrer der Gewerkschaften, die

die Arbeiter von der Teilnahme am politisehen

Kampfe zuriickhielten, um die Verbande nicht

dem Unwillen der herrschenden Klique auszusetzen.

Die  Arbeitermassen  gaben  aber ihrem

Standpunkt dem bestehenden politischen System gegeniiber doch bei jeder Gelegenheit

Ausdruck.   Gegenwiirtig,  da  der  Kampf

zwischen der Bourgeoisie und den Agrariern

immer mehr entflammt, wird unter den Arbeitermassen naturgemail das Verstiindnis ffir

die Notwendigkeit des politischen Kampfes

mehr und mehr vorherrschend, weil heute unverzuiglich jene politisehen Rechte erkimpft

werden miissen, die die Ausnuitzung des

Kampfes zwischen den Agrariern und der

Bourgeoisie im Interesse der Arbeiterschaft

tatsdichlich erst ermd'glichen.

Zweifellos gibt es schon eine solehe Str6'mung unter den Arbeitermassen; der jungen

kommunistischen Partei Japans harrt aber

immer noch eine grol~e Arbeit hei der Heranziehung der Arheitermassen zum politischcn

Kampf fMr die Demokratisierung des Landes

und f ur die Erringung politischer Rechte, die

die Bedingungen schaffen werden zur weiteren

Sammiung und Zusammenfassung der Kraifte

der Arbeiterschaft f Ur die bevorstehenden

entscheidenden Kaimpfe mit der Bourgeoisie,

Die Zeit des endgiiltigen Bruches und des

offenen Kampfes zwischen den Agrariern,

der Biirokratie und den Militaristen einerseits

und der Handels- und Industrie-Bourgeoisie

andererseits kommt unaufhOirlich naiher.

In den Reihen der Partei der feudalen

Agrarier,,Sei-Ju-Kai" fing die Zersetzung an.

Die rein biirgerlichen Elemente, die bisher in

dieser Partei waren, verlassen sie nunmehr

und beschleunigen dadurch ihre Zersetzung.

In der militaristischen Partei kam in G~estalt

der Intelligenz des Offizierskorps eine Opposition zustande, weiche die Tendenzen einer

herannahenden Epoche zum Ausdruck bringt.

Die Richtigkeit dieser Beliauptung beweisen

schon die Presseorgane,,Jurodsu" und,,Kokummn", weiche die ganze Zeit hindurch

s
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Zeitungen der Militaristen waren und in letzter Zeit sich in 'alien Fragen der inneren

und ikiBeren Politik gerade so iiul3ern -wie die

Organe der oppositionellen Parteien,,Kensekai" und,,Kokuminto". Diese militaristischen

Zeitungen erklIiren sich fuir die Einstellung

der Intervention  nicht nur im russischen

Fernen Osten, sondern auch in China. Dem

neuen-Kabinett des Admirals Kato gegeniiber,

welches das Kabinett Takahaschi abloste,

sind diese Organe ebenso unversOjhnlich wie

die der oppositionellen Parteien und erkliiren

offen, dal3 die Macht der Opposition jibergeben werden malsse.

Die Tatsache der Bildung des KatoKabinetts selbst, das nicht melr unter offener

Kontrolle der Partei,,Sei-Ju-Kai" steht, weil

diese jetzt nicht mehr moiglich ist, beweist,

daB im  Kampfe zwischen der japanischen

Bourgeoisie und den Agrariern jene die-Initiative in den Hainden haben. Der Umstand

aber, daf3 die Bourgeoisie sich mit der neuen

Regierung nicht zufrieden gibt, zeugt davon,

daf3 sie ihre Offensive noch weiter fortsetzen

will,

Das Anwachsen der Landpiichterbewegung,

die in diesem Jahre besonders bemerkbar

wurde (im ersten Halbjahre gab es 16000,

Konflikte zwischen Richtern und Grundbesitzern), ist im Wesentlichen eine Bewegung

gegen die Agrarier und ihre Regierung, stairkt

dadurch die Stellung-der Bourgeoisie und

breitet die soziale Basis fair ihre Ideologie aus.

Die Arbeiterbewegung in Japan nimmt in

letzter Zeit immer mehr organisierte Formen

an und breitet sich unter dem Drucke desoffensiv auftretenden Kapitals mehr und mebr

aus,

Das Streben der Arbeiterorganisation zur

Zentralisierung, das sich im Mai 1. J. trotz

des   Widerstandes  der   opportunistislchon

Fahrer der,,Ju-Ai-Kai" in-der Bildung dcv

Allgemeinen Arbeitsf8deration offenbarte, be~.

weist, daB die Arbeitermassen Japansdie.

Notwendigkeit der Sammlung und Organisierung ihrer Kraifte nunmehr vollauf erkannt.

haben.

Das   Verlassen   der   syndikalistischen

Gruppen   durczh die am  meisten  klassen-'

bewuBten revolutioni"req&amp; Arbeiter und der

Eintritt dieser Arbeiter in die Reihen der

jungen 'Kommunistischen PNtei Japans ist bezeichnend fair den Umstand, daB der Vortrupp

der Arbeiter nunmehr die Notwendigkeit 'der

schnellen Bildung einer politischen Massenpartei begr, iffen hat.

Die fiihrenden Elemente der revolutionairen

Arbeiter Japans beginnen zu verstehen, daf

eine eigene politische Partei des Proletariats

unumgiinglich notwendig ist, eine Partei,

welche breite Arbeitermassen unter- ihre

Fahnen  sammeln   und  gleichze6itig Parolen

ausgeben muI3, die unter den Landpaichtern

und Knechten auf Widerhall treffen und dem

am meisten unterdriickten Teil der japanischen Bevoilkerung, dem Stamm der,,Eta'.',

zeigen, dal nur die Befreiung 'der Arbeiterklasse auch ihm die Freiheit bringen kann, Nur

im Besitze einer solchen Partei kann das japanische Proletariat zum  Fiihrer Ilu tatsiichlichen Kampfe gegen den Absolutismus und

die Ueberbleibsel des Feudaliswus werden,

und nur in diesem -Falle wird es imstande

sein, die Ergebnisse des Sieges ilber das alte

System, ohne sie der nach der Macht strebenden nationalen  Bourgeoisie  zukommen  zu

lassen, im Interesse der Arbeiterschaft selbst

auszuniitzen.

G. lVojtinsky.

Die revolufion dr- nafionalislisc~5e Bervegung

in SU-d-Coina.

Das heutige China ist das Bild vollkommener

Verwirrung.  Tief im  Innern des Landes

hat  die  Revolution  keine  Aenderungen

auf 6konomischem  und politjschem  Gebiet

gebracht. Die grofjen Massen der chinesischen

Bevbilkerung, die Bauern, beteiligen sich nicht

am politischen. Leben, und in ihren 6jkonomischen VerhijItnissen ist keine Entwicklung zu

spiiren. Die alten Formen des Besitzes und.

der Familie bestehen bis auf den heutigen'

Tag; Verbindungen mit der kapitalistischen.

Aufenwelt sind nicht vorhanden, Gegensibtz4

innerhalb der Bauernschaft gibt es nicht, das,'

Dorf ist einee 8konomische Einheit, die alle Ble.

diirfnisse der Bewohner befriedigt. Der sich

in einigen Zentren an der Kiiste entwickelnde

'I'l



Kapitalismus hat auf das Leben dieser Bauern

keinen EinfluI3. In diesen Zentren kampien

die fremden Maichte gegeneinander, die sich

in China festgesetzt haben und dort die Mbgfichkeit zur investierung ihrer- Kapitalien und

einen Markt fuir die Produkte ihrer Indiistrie

suchen.   Der   bkonomische   imperialismus

unterminierte China schon in der ietzten Zeit

aer IViandschu-Dynastie, und seit der (iriindung der Republik Asorgen die europiiisctien

Lander und Japan,- in geringerem Iliae auch

die Vereinigten Staaten, die Weiterentwicklung dieses i-'rozesses. Die,43iirgerkriege' werden vom auslandischen Kapital mit Jule von

gekautten Uieneralen und 1olitikern in holem

Ivaiae gefordert; die iremden Anjeihen, weiche

unter Bedingungen aulgenommen wurden, die

von der Unabhaingigkeit Chinas mcht vel I

ubrig iieblen, lieferten die MV1ittel zur I iihrung

dieser   xriege.  %Wdhrend  des Weltkrieges

hat speziell Japan die Ivoglichkeit ausgeniitzt,

un~eliastigt von den kriegiuifrenden ivacliteni,

seinen   politischen   und    okonomisclen

ALiniiui in China selr stark auszubreiten. in

seiner cichrilt uber den,,bkonomiscilen imperiakismusl faUt Leonard W ooli die jetzige Lage

fnhinas in dem 6atz zusammen;,,Biirgerkriege sind epidemisch in China; die

Regie'rung ist hominungslos Rorrumpiert, uWe

r *nanzen swd in chaotischem rLustanc, groue

i emie ees cihinesisclen (iebietes sind  iurci

krerde Iruppen besetzt, die hinnahmen slaci

alle verpinndet, ur  die L/mnsen der irernden

i-nieihen zu bezahien, weiche den (.Aunesen

selir wenig oder gar keinen iGewinn, aber oit

unendlichen Veriust gebracht haben; durci ein

5yster von betrug und (.ewalt haben die Aushander jetzt Chinas Iransportiittel und den

groBten Teil seiner Mineralreichtiirer in ihre

Hande gebracht."

Mehr als zehn Jahre dauert jetzt die revokitionare Entwicklung Chinas seit dem Sturz

der Mandschus. Zwar reichte 1911 die Kraft

der nationalistischen Intelligenz und irr

Heifer in der Armee aus, urn die MandschuDynastie zu stiirzen, doch hatten sich die

Kiassen noch nicht ausgebildet, die selbstdindig

dieser politischen Umwidlzung einen festen

Inhalt geben konnten. Direkt nach dem Ausbruch der Revolution waren die krapitalisti~sohen Mdchte am Werk, eine Zentralisation

Chinas unter der Fiihrung der radikal'en

* Miichte aus dem Siiden, wleiche den Sturz der

Mandschus vorbereitet hatten, zu verhindern.

Der nordchinesische General Yuan-Schi-Kai

H. MARJNG

wurde durch ihren EinfluI3 gleichzeitig der

Fuihrer der Revolution und das Werkzeug der

fremden Interessen. Die finanziellen Mittel

der fremden Kapitalisten, weiche Yuan-SchiKai zur Verfiigung gesteilt wurden, wurden

von ihm nicht zur okonomischen Entwicklung

Chinas ausgeniitzt, sondern ffur den Kampf

gegen die Kra-fte des Suidens. Die letzteren,

die Sun- Yat-Sen zum Ersten Pra-sidenten der

chinesischen Republik ernannt hatten, waren

scion zu einem Kompromili mit Yuan-Schi-Kai

gekommen, und Sun- Yat-Sen war freiwillig

zuriickgetreten, um damit die Einigung Chinas

sicherzustellen. Dieses Kompromil3 hat dann

dazu gefiihrt, daB nach und nach Yuan-Schikai die Konstitution und das erwaihite Parlament beiseite schob und den 'Widerstand der

Siidiichen brach. V on den ersten Errungenschaften der revolutionaren Bewegung blieb

auf diese Weise nicht viel ubrig, es wurde

immer deutlicher, daB3 Yuan-6chi-Kai die

Wiederherstellung der Monarchie  beabsichtigte und seine Familie auf den Thron bringen

woilte.

Sein Kampf gegen die Revolutionaire des

Siidens endete mit der Auflbsung ihrer Partei

(Kuomintang) und der Flucht der Fuiirer ins

Ausland. Erst nach dem Tod Yuan-Schi-Kais

hatten die Fiihrer die M6glichkeit, nach China

zuruckzugehen und die revolutionair-nationalistischen Krdifte zu sammein. Es war selbstverstaindlich, daB3 Sun-Yat-Sen und seine

Freunde sich zuerst auf den Siiden konzentrierten, weil sie dort noch immer einen sehr

groBen Anhang hatten. Der Sturz der Mandschus und die Entwicklung in China unter der

Regierung Yuan-Schi-Kais hatte die nationalistische Bewegung unter der Intelligenz stark

abgeschwaocht, Waihrend es unter den Mandschus mbglich war, die chinesiscie Intelligenz

unter der Losung,,Gegen die Mandschusl"

zusammeuzubringen, entstehen spRater groBe

'Schwierigkeiten, die Intellektuellen zu einer

gemeinsamen Arbeit zu verbinden. Erstens

iibt dabei der alte Gegensatz zwischen

Norden und Silden semnen grof~en Emnflul3 aus; zweitens aber sind es die fremden Einfliisse, ~welche die Intelligenz zu verschiedener Stellungnahme veranlassen. Dieselbe Erscheinung ist bei der Bourgeoisklasse

zu beobaciten, weiche sich in China entwickelt. Die Intellektuellen Chinas werden
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in den verschiedenen Lanidern Europas, in

Japan und Amerika erzogen. Mit Ausnalme

der Gruppe, weiche in Japan gewesen ist, sind

im ailgemeinen die lntellektuellen zugunsten

-des Landes beeinfluf3t, in dem sie ihre Erziehung genossen haben. Schon in ihrer Jugend in

China werden auf den 6chulen der verschiedenen Missionen in dieser Richtung beeinilulit.

Die clinesischen iKapitalisten, weiche mit

ausiiindischen Ueschaiten verbunden sind und

zusammen mit fremden Kapitalisten neue

Unternelimungen grunden, stehen seibstverstandlich auch sehr stark unter dem Einilubi

des Auslandes. Die treibenden Krxaite in der

nationalistischen Bewegung Chinas sind nicht

diese mit dem Auslanc eng verkntipiten hourgeois-Elemente und inteliektuellen, sondern

fauptsaclilcii die vielen chinesisckien hmigranten in den iremden &amp;olonien, die last alle

aus den sudlichen V'rovinzen Chinas stammen.

\v anrend der triegsjahre hat sich zwar in

China die moderne Industrie entwickeit, doch

in den meisten 1 aien wurden die neuen

Unternelimungen von Chinesen in Verbindung

mit Auslandern gegriindet, Die in den iremden Kolonien lebenden Emigranten sind in

einer ganz anderen Lage. 'Wahrend des Krieges hatten sie die Qelegenheit, grobe Kapitalien zu sammein, die sie meistens in I3anken,

Plantagen und industrielien Unternehmungen in

diesen Kolonien investiert haben. Sie treten

dabei selbstaindig auf, sie versuchen z, B. in

Iollaindisch-lndien Verbindungen mit dem

Ausland unter Ausschaltung der europaiischen

Geschaifte und I3anken in den Kolonien anzuknuipfen. Zwar kommen sie noch nicht dazu,

ihr akkumuliertes Kapital luir die o-konomische

Entwicklung Chinas zur Verfuigung zu stellen,

weil die dortigen Verha"1tnisse, die permanenten Buirgerkriege und der Einflul3 der

fremden Maichte die politische Lage so unsicher machen, Sie bleiben aber ffur China

interessiert, sie unterhalten Beziehungen mit

ihren dort lebenden Familien, sie bleiben Chinesen, die gerne die Versuche der radikalen

Intelligenz des Siidens unterstiitzen, China zu

zentralisieren und seibstaindig zu machen. Sie

sind es gewesen, die diese Versuche immer

finanziell mbiglicti gemacht haben. Durch die

chinesischen Seeleute und die von ihm

geschickten Agenten unterhielt Sun-Yat-Sen

die Verbindung mit diesen Elementen. Es

muI3 aber nachdriicklich betont werden,* daB0

zwischen diesen zerstreuten chinesisehen

Grof3kapitalisten keine Verbindung existierte,

Politisches Leben entwickeite sich unter ihuen

nicht. Es waren die gleichen Tendenzen bei

ihnen vorhanden, docl zu einer aktiven beteiligung ihrerseits am Leben der Vartei karn es

nicht. Zweifelsohne bestelt ein Uegensatz

zwischen diesen groblkapitalistischen Emigranten, die in den iremden KÃ½.olonien zu den

schlimmsten Ausbeutern   der Eingeborenen.

gehoren, und den radikalen inteliektueilen,

die von Aniang an die ijiihrer der nationalistischen bewegung waren, Es ist hier der

Urt, eine Ckiarakteristik dieser if'iikrer zu

geben. Sie stehen alle unter dem Einilul der

sozialistischel Ideen, weiche sie walrend

inrer hrziehung in Japan, 1frankreich oder

Amerika kennen lernten. Bei ihnen besteht

die 'iendenz, die moderne sozialistische T'heorie mit der allen chinesischen inilosophie zu

verbinden, Unmittelbar nach der ersten chinesischen R~evolution war es Sun-Yat-6en, der

in,,Le mouvement syndicaliste" erkiarte, dab

das -iAel der revolutionaren lNationaiisten die

Verwirklichung der soziaiistischen Produktionsweise sei. Diese Ansicht hat er seitdem

biter ausgesprochen, und in seinem Buch uber

die bkonomische Entwickiung Chinas, das

1921 erschien, iiihrt er aus, dali die ndcliste

Etappe in China der 6taatskapitalismus sein

werde, der die sozialistische Eroduktionsweise

einleiten solle. Es ist klar, dal" dies Programm nicht den Bediirfnissen der grolkapitalistischen Elemente entspricit, die seine Arbeit unterstiitzen,  In  seiner Propaganda

mulbte Sun-Yat-Sen sich hauptsachlich an die

kleinbiirgerlicheh Elemente richten,' an die

Handwerker, die Arbeiter und die Soldaten.

seiner Armee. In dem Programm seiner Partei,

das sich nicht wesentlich vom Programm der

illegalen Gruppe unterscheidet, welche den

Sturz der Mandschus durchgesetzt hat, werden

die bikonomischen Absiclten der Fiihrer nicht

zum Ausdruck gebracht. Die Formulierung

des Programms ist derart, daB3 sehr versehiedene Gruppen der chinesischen Bevblk-erung

sich in der Partei organisieren kijnnen. Nur

die folgenden dr~ei Forderungen werden ini dems

Programm erhoben: Einigung und Unabh~ngigkeit Chinas, die demokratischie Republik,

und emn menschenwiirdiges" Dasein: fur All.,
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De: Verhiltnisse sind lingere Zeit so gewesen,

daf3 die Partei nur illegal arbeiten konnte.

Setdem, die Provinz Kwantung 1920 erobert

worden ist, ist dort die Mbjglichkeit eines

tiormalen Parteilebens gegeben. Die milit&amp;irschen Plaone zum Sturz der Peking-Regierung

haben jedoch auch in den letzten zwei Jahren

verhindert, daB innerhaib der Partei eine Diskussion iiber taktische Fragen und (iber die

Interpretation des Programms stattfand. Die

aschwache Seite der Partei war immer die,

daI3 sie keine intensive Propaganda fiihrte.

Der Einfluf  der GroBmiichte in China hat

darauf hindernd eingewirkt, Sun-Yat-Sen und

seine Freunde verstanden sehr gut, dal speziell nach dem Sturz der Mandschus eine revolutionar - nationalistische Propaganda~ ihre

Spitze gegen den wachsenden Einfluf   der

fremden Imperialisten richten mul3te. Trotzdem die bisherige Entwicklung der Revolution

sie hiitte lehren koonnen, daB die Angelegenheiten Chinas nicht von Chinesen allein besorgt werden, sind sie noch immer der naiven

Auffassung, daB sie die Neugestaltung Chinas

selbst verwirklichen ko"nnen ohne Intervention

der Ausliinder, wenn sie nur dafiir sorgen,

diese durch ihre Propaganda nicht zu reizeno

Da die Kiassen sich in China noch nicht ausgebildet haben, versuchen auch die siidlichen

Fiihrer ihr Ziel hauptsiichlich mit milita"A

riechen Mitteln zu erreichen. Insoweit sie

an die Massen appellieren, hatte ihre Propaganda immer einen mehr oder weniger sozialisticchen Inhalt, Das war notwendig, ur die

Arbeiter, die Handwerker und selbst auch die

Kleinbiirger ffur ihre Arbeit zu gewinnen. Der

besondere Charakter der Kuomintang ist

eben, daf sie in dieser Propaganda nicht behindert wurde von ihrer eigenen Bourgeoisie.

Nach der Eroberung der Provinz Kwantung

durch die Truppen des Generals TschenTschun-Ming, der Gruondung einer siidlichen

Regierung, der Einberufung des chinesischen

Parlaments in Kwanton und der Wahl SunYat-Sens zum Priisidenten dieser Regierung hat

es sich gezeigt, einen wie grof~on AihaLng SunYat-Sen unter den Handwerketrn und A~rbeitern Siidchinas hat. Und seitdem haben die

~::; iFiihrer der Kuomiintang durch die Unterstiitzung der Arbeiterorganisationen und bei

rverschiedenen Streiks ihren EinfluB auf die

Arbe~i;iter  noch~e  vergral3ert.  Die ~Provinz

Kwantung steht auch in bezug auf die

Entwicklung. der gewerkschaftlichen Bewegung   der Arbeiter.in  China  an  der

Spitze. Alte Formen der Arbeiterorganisationen, die Ziinfte, hemmen noch immer,

auch in den industriellen Zentren, die

Entwicklung von Kampforganisationen der

Arbeiterschaft. Z. B. sind in den grofen Fabriken Shanghais die Arbeiter organisatorisch

noch nach den Provinzen eingeteilt, aus denen

sie stammen. Und selbst nach Streikbewegungen, in weichen sie zusammen gegen ihre

Arbeitgeber kaimpfen miissen, gelingt es noch

niclt, moderne Liewerkschakten zu griinden.

Im ZSiiden ist die Lage vielgiinstiger. Die beeleute, die Metallarbeiter, die Bauarbeiter

haben schon ilre modernen Uewerkschaiten,

die seit 1920 mehrmals Streiks gefiihrt

und mit Erfolg luir Verbesserungen der

Lohne gekampit haben. Auch wenn diese

Streikbewegungen gegen chinesische Kapitalisten gericlitet waren, haben die Fiihrer der

Kuomintang die streikenden Arbeiter unterstiitzt. In dieser Hlinsicht hat nicht nur SunYat-Sen mit seinen vertrauten Freunden gearbeitet, sondern auch Tschen-Tschun-IVling, der

sich zu einem Feind Sun-Yat-Sens entwickelt

hat. Gegen die Unterstuitzung der Arbeiter,

wurde von buirgerlicher Seite Protest erhoben,  und   1921   wurde   eine  allgemeine Aussperrung gegen diese Taktik der

Verwaltung geplant. Noch in anderer Weise

unterstuitzten  die  Kuomintangfuihrer  die

neuen, sich entwickelnden Arbeiterorganisationen. Im Erziehungsamt der Provinz Kwantung wurde von Tschen-Tschun-Ming mit der

Organisation der Erziehung der chinesische

Kommunist Tschen-Tu-Tschu beauftragt, der

friiher Professor an der Pekinger Universitat

war. Dieser Genosse gibt seit vier Jahren

die Zeitschrift,,Die Jugend' heraus, die

einen grol3en Einfluf auf die ju-ngere Intelligenz ausiibt. In dieser Zeitschrift wird direkte

kommunistische Propaganda getrieben und

die Sympathie fU"r Sowjetrulfland und ffur die

russische Revolution systematisch entwickelt;

die Zeitschrift hat viel dazu beigetragen,

da1i sich in versehiedenen Stiidten Chinas

Gruppen Intellektueller vereinigt haben, die

sich mit dem Studium sozialistischer Probleme

beschiiftigen. Als Tschen-Tu-Tschu in Kanton

war, gelang es ihim, von der provinzialen Ver
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waltung die Griindung einer Schule ffur Propagandisten zU erlangen. In Abendkursen werden die Arbeiter ausgebildet, die in den Gewerkschaften taitig sind. Soiche Malnahmen

tinter der Fiihrung Tschen-Tschun-Mings sind

selbstverstiindlich nur m6glich, weil die Bourgeois-Elemente politisch noch voilkommen unklar sind.

Mit   den  6ikonomischen  PlIinen  der

Partei fu"r die Weiterentwicklung Chinas

ist Tschen - Tschun - Ming voilkommen 'einverstanden.- Zwischen den beiden Hauptfiihrern  der  Partei  haben   sich  indessen  so  starke  politische  Gegensiitze

entwickelt, daB sie zu Feinden geworden sind.

Oekonomisch wolite Tschen-Tschun-Ming fuir

die Provinz Kwantung den Staatskapitalismus

durchfiihren und gegen die Entwicklung des

Privatkapitalismus  Stellung  nehmen.  Ur

-diese Entwicklung zu hemmen, fOrderte-er die

Entwicklung der Arbeiterorganisationen und

erkliirte sich damit einverstanden, daB unter

den   Arbeitern  sozialistische Propaganda

getrieben  wurde.  Tschen-Tschun-Ming  ist

politisch anderer Ansicht geworden, seitdem

er als Gouverneur der Provinz Kwantung

tatig war, Als er noch General der revolutionairen Armee in Fukien war, bestanden

zwischen ihm und Sun-Yat-Sen noch keine Meinungsverschiedenheiten. Auch damals war SunYat-Sen der Radikalere, der zur Tat schreiten

wolite. Die Eroberung Kwantungs ist zwar

von Tsdhen-Tschun-Ming ausgefiihrt worden,

doch erst nachdem Sun-Yat-Sen dazu getrieben hatte. Seit dieser Eroberung wolite sich

Tschen-Tschun-Ming nur auf die Provinz

Kwantung   beschranken.  Er mul3te  dazu

gezwungen werden, die Provinz Kwangsi zu

erobern, wodurch die Verbindung zwischen

Kanton und den revolutionjiren Elementen in

den Provinzen Yiinan, Kweitschau, Hunan und

Setschuen hergestelit werden konnte. Als die

Pkine fuir die militiirische Expedition gegen

den Norden eine festere Form annahmen und

Sun-Yat-Sen damit anfing, die Truppen in

Kweling (Provinz Kwangsi) fuir den Einmarsch

in die Provinz Huan zu sammeln, -wurde der

Gegensatz zwischen Sun-Yat-Sen und TschenTschun-Ming immer deutlicher. Auf der Seite

Sun-Yat-Sens standen fast alle Fiihrer der Kuomintang. Tschen-Tschun-Ming weigerte sich,

sein Amt als Go'tverneur der Provinz Kwan

VAC7UAVW3 LjrIb aum/-luffl(R

tung niederzuleg-en, ur den Oberbefehl AA

Expeditionstruppen zu iibernehmen. Er ez

klarte sich gegen die Zentralisation Chinas

und  naiherte  sich melr und  mehr der

Dezentralisationsgedanken  des  no-rdllchen

Tutschunen Wu - Pai - Fu.  F ur die Dezen.w

tralisation  erkliirten  sich  alle  Gouvierneure; das ist selbstverstiindlich, weil sie

auf diese Weise die diktatorische.ewalt in

ihren eigenen Provinzen *behalten  k6bnnen.

Waihrend Sun-Yat-Sen den Gedanken einer

Diktatur der Partei zum Zwecke der Zentralisierung Chinas und der Entwicklung seiner

6konomischen Pline akzeptierte, war TschenTschun-Ming gegen jede Form der Diktatur,

sprach sich fuir eine demokratische Verwaltung aus, handhabte aber in der Praxis die

personliche Diktatur in seiner Provinz. SunYat-Sen hat lange gezagert, bevor er gegen,

Tschen-Tschun-Ming vorging; er wuBte, daf3 er

damit die Truppen dieses Generals verlieren

wiirde, die der beste Teil der siidlichen Armee

waren. Die Hilfe, die er aus den anderen Provinzen bekommen hatte, war eine sehr ungeniigende., Die Armee in Kweling war aus

sehr verschiedenen Teilen zusammengesetzt,

und tagtiiglich kam es zu KaImpfen zwischen

einzelnen Soldaten der verschiedenen Provinzen, Die Bewaffnung war vollkommen unzuhinglich. Man sah bei den Soldaten hiiufig

Gewehre aus den achtziger Jahren. Finanzielle

Hilfe kam aus diesen Provinzen nicht. Das

ganze Unternehmen mul3te von der ProviniKwantung bezahit werden. Sun-Yat-Sen und

seine Freunde trieben politisehe Propaganda

unter den Offizieren; die iilteren Generale

hinderten  aber  mehrmals   die jiingeren

Offiziere, direkte Propaganda unter den Soldaten zu fiihren. Es war deutlich, dal3 die

Kriifte, weiche sich in Kweling befanden, der

Armee Wu-Pai-Fus nicht gewaclsen waren,

Obgleich sich in der Provinz Hunan noch

einige Divisionen befanden, die Sun-Yat-Sen

unterstuitzt h~tten, hielt W(Ju-Pai-F~u es nicht:

fuir notwendig, s~ich in dieser Provinz festzusetzen. Die Befehle, weiche Sun-Yat-Sen nach:.;l~

Kanton schickte, urn Tschen..Tschun..Ming ant

zufordern, nach Kweling zu kommen, wuErde

unbeaclitet beiseite gelegt. In den gleichen~:

Tagen wurde der vornehmste Berater Tscheit..~

Tschun-Mings in Kanton erschossen und dam~t,

die Kiuft zwischen ihin und Sun-riYat-Seurr   `i~i~
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ltieft, Es war auch -in dieser -Zeit, daB die

Gegensiitze im Norden zwischen Tschang-ZoLin und Wu-Pai-Fu sich so stark entwickelten,

daB es zu cinem Krieg zwischen diesen bei-!den Ober-Tutschunen kommen muBte. TschangZo-Lin erklairte sich dann bereit, die Siidlichen in dem KamDf gegen Wu-Pai-Fu zu

unterstiitzen. Der Vizeminister des Auswairtigen, Wu, reiste aus Kanton nach Mukden ab,

und dabei kam es zu 'einem offenen Biindnis

zwischen Tschang-Zo-Lin und Sun-Yat-Sen.

Tschang-Zo-Lin war niemals auf seiten der

gsiidlichen  Revolution~re  gewesen.  Als

Werkzeug der Japaner konnte er natiirlich

nicht ffur die revolutionar-nationalistischen

Ideen der- Kuomintang sein. Das Biindnis

zwischen Sun-Yat-Sen und ihm ist nur durch

die Schwacche der militirischen Kraifte SunYat-Sens zu erkliiren, eine Art Spekulation,

die nach der Meinung der Kuomintangfiihrer

den Erfoig haben multe, daf die beiden nardlichen Gegner einander vernichteten und damit die Mojglichkeit geschaffen wiirde, 'die

siidlichen Piahe durchzusetzen, Weil SunYat-Sen wahrend der militairischen Expedition

vom Parlament und von der Parteifiihrung mit

diktatorialer Gewalt bekleidet worden war,

wurde ilber das Biindnis zwischen ihm und

Tschang-Zo-Lin in der Partei nicht diskutiert.

Auch Tschen-Tschun-Ming erkliirte sich nicht

gegen das Biindnis. Doch schon in jenen

Tagen fing er damit an, geheime Verbindungen

mit Wu-Pai-Fu anzukniipfen. Als dann SunYat-Sen aus Kweling nach Kanton zuriickkehrte und Tschen-Tschun-Ming als Gouverneur der Provinz entlief3 (an seiner Stelle

wurde  der alte Revolution"ar Wu-Tai-Fang

zum Gouverneur ernannt), kehrte sich der entlassene Gouverneur mit seinen Truppen gegen

Sun-Yat-Sen, der imn Auswairtigen Amt von

den Truppen Tschen-Tschun-Mings belagert

wurde und fluichten mufte. Tschen-TschunMing lIste die siidliche Regierung auf und erklarte sich einverstanden mit dem politischen

Programm Wu-Pai-Fus, das' 'die Dezentralisation Chinas mit grofler Autonomie der Provinzen umfal~t. Wie bekanftt, ist in dem

Kampf zwcischen Tschang-Zo-Lin und Wu-PaiFu der letztere Sieger geblieben. Tschang-Zo'Lin hat sich in die Mandschurei zurfickgezogen, und Wu-J'ai-Fu hat damit in Pekinrg die

Maclit erobert. Tm Siiden dauert der Krieg

zwischen Sun-Yat-Sen und Tschen-TschunMing an, Militiirisch ist unbecingt TschenTschun-Ming der stairkere, doch die alten

Fiihrer der Partei sind auf seiten Sun-Yat-Sens

geblieben,

CharakteriStisch fu*rden Zusammenhang der

revolutioniir-nationalistischen Bewegung  mit

der sich entwickelnden modernen Gewerkschaftsbewegung war die Entwicklung des

grol3en Streiks der siidchinesischen Seeleute

im Januar dieses Jahres. Urspriinglich hatte

dieser Streik nur einen 6jkonomischen Charakter; es handelte sich um eine Verbesserung

der LOihne ffir die Kiistenfahrten und die Verbindungen nach dem indischen Archipel. Die

grofe SolidaritiU der Seeleute kam sofort zum

Ausdruck durch einen Sympathiestreik ihrer

Kollegen der grolen Fahrt. Damit bekam der

-Streik sofort eine viel griillere Bedeutung. In

dem Hafen Hongkongs wuchs schnell die Zahi

der grofen Dampfer, weil die chinesischen

Seeleute die Schiffe verlielen. Nur die japanischen Schiffe, auf weichen keine Chinesen

arbeiten, konnten einen beschrainkten Verkehr

aufrechterhalten, Als die grolen Schiffahrtsgesellschaften versuchten, mit Chinesen aus

dem Norden, Philippinern und Malayen die

Fahrt aufrechtzuerhalten, traten die Hafenarbeiter Hongkongs auch in den Streik. Die

britische Regierung stelite sich natdirlich auf

die Seite der groflen Schiffahrtsgesellschaften,

verbot die Arbeit des Streikkomitees in

Hongkong und zwang dadurch die Fifhrer der

Seeleute, ihren Sitz nach Kanton zu verlegen,

wo sie von der Kuomintangpartei sehr herzlich

empfangen wurden. Der chinesische Verband

der Seeleute in Hongkong wurde aufgel6st, Der 6konomische Kampf zur Verbesserung der LOjhne hatte sich zu einem nationalistischen Kampf gegen die englische Verwaltung in Hongkong entwickelt. Die Fiihrer der

Kuomintang waren tagtiiglich in Verbindung

mit den Streikenden, steliten Lokale zur Verfiigung und unterstiitzten die Seeleute in jeder"

Weise, Dabei wurde nicht vergessen, eine

intensive Propaganda unter den Seeleuten zugunsten der Kuomintang zu fiihren. In groflen

Demonstrationen zogen die Streikenden nach

den Gr~bern der Gefallenen der Revolution,

wo die Fiihrer der Kuomintangpartei Ansprachen hielten und die Arbeiter auffor;derten, in dem Kampf gegen die fremden

1~21~~:-::
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Kapitalisten -durchzuhalten. Diese 'Propaganda

unter den Seeleuten hatte einen so grolen Erfola, dal die Streikenden in Kanton, Hongkong

und Swatau sich samtlich als Mitglieder der

Partei anmeldeten. Die Fiihrer sind in diesem

Streik in genau derselben Weise aufaetreten

wie wir in den revolutionairen Gewerkschaften.

Thr Benehmen wahrend dieses Streiks hatte

natfirlich auch einen - starken EinfluR auf

die anderen Arbeiter, und die Beziehungen

zwischen der sfldchinesischen Arbeitersehaft

und. der revolutionir-nationalistischen Bewegung sind durch diesen gelunosenen Streik

noch viel inniger geworden. Die englisehe---

Regierung Hongkongs mufte vor den Streikenden kapitulieren und die Union der Seeleute

auf ihrem Gebiet wieder zulassen,

Wenn wir Kommunisten in diesen Gewerkschaften, die jetzt versuchen, Verbindungen

mit den nordchinesischen Arbeitern zu bekommen und eine Zentrale zu grfinden, mit

Erfoig arbeiten wollen, haben wir dafiir zu

sorgen, daal freundschaftliche Beziehungen

zwischen der siidchinesischen nationalistisehen

Bewelung und uns aufrechterhalten werden.

Die Thesen des 2. Kongresses sind fu-r China,

wo das Proletariat nur erst in geringem Mafle

entwickelt ist, in der Weise durchzufiihren,

daB  wir 'die  revoluitionar-nationalistischen

Elemente des S~idens tatsachlich unterstfitzen.

Es ist unsere Aufgabe, zu versuchen, diese

revolutiongr - nationalistischen Elemente zusammenzuhalten und die ganze Bewegung

nach links zu treiben.

Wir haben schon darauf hingewiesen, da13.

die kommunistische Propaganda, die von

einigen Genossen dort geffihrt wird, bei der

Jugend  lebhaftes Interesse ffur die sozialistisehe Theorie erweckt hat; aber dabei ist es

vorliufig geblieben. Sun-Yat-Sen klagte sehr

stark darfiber, daaB die sozialistische Jugend

abseits von der politischen Bewegung bleibe.

Es besteht ganz bestimmt bei diesen jiingeren

Intellektuellen eine starke Abneigung gegen

_

jede politische -Arbeit, auch bef ldeni ilementen, ~die sich Marxisten nennen. te

einzile Ausnahre ist die Jugendorganisation

in Kanton; im Norden sind es nur einzelne

Elemente, die Verbindung mit der Arbeiterschaft suchen, den Arbeitern bei der gewerkschaftlichen Organisationsarbeit helfen, und die

einsehen, daB sie politisch mit den revolutlonaren Nationalisten zusammenarbeiten miissen.'

In Kanton besteht schon eine bedeutenyde

Organisation der Jugend. Diese Organisation

war es, die in Verbindung mit einem Arbeiterverein am 15. Januar d, Js. eine Arbeiterdemonstration zum Gedaichtnis Rosa Luxem-'

burgs und Karl Liebknechts organisierte. Diese

Jugendorganisation hat die Pflicht, enge Verbindungen mit den Arbeiterorganisationen anzukniipfen und in den Gewerkschaften ein

Kader von Arbeitern auszubilden.

China ist der Tummelplatz 'der Klmpfe

zwischen den Grolimachten, die die Hegemonie auf dem Stillen Ozean erobern wollen.

Die W ashingtoner Konferenz hat im wesentlicheni nichts daran geaindert. Die Fiihrer'der

nationalistischen Bewejung im Sfiden sind sich

dariiber kiar, dal in Washington die Verhaltnisse ffir China nicht verbessert, sondern verschlechtert worden sind. Das Biindnis der

vier Maichte, das geschlossen wurde, ur Japan

aus 'der bevorrechteten Stellung zu dringen,

die es sich in China wahrend des Krieges erobert hatte, wird selbstverstgndlich in China

nur imperialistische Zwecke verfolgen. Die

imperialistischen Machte haben alle groles

Interesse daran, ihren- Anteil an der reichen

Beute zu bekommen, 'die China filr sie darsteilt,

Diese Lage erzeugt bei den Fiihrern der

rcvolutionaren. Bewegung eine Gesinnung zugunsten des Zusammenarbeitens mit Sowjetruliland und macht es fur uns Kommunisten

rniglich, im Einvernehmen mit der revolutionireri Bewegung auch jetzt schon wichtige

positive Arbeit zu leisten.

I.Wraring.

Die TVa~len in Ungarzm

Es ist das erste Mal, dali die Arbeiter: sich in

Ungarn an den Wahien beteiligten. Vor dem Kriege

war das Wahlrecht so beengt, dal die, Arbeiter

iiberhaupt kein Stimmrecht hatten. Die Wablen,

die nach der Revolution, im F

finden sollten- konnten nicht

den, da inzwischen die Rate

wurde. Nach dem Sturze de

riihjahr 1919 stattdurchgefiihrt wer3diktatur errlchtet

Sowjetregierung

6NI. I I
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n-*iden die Wahien im F'ebruar 1920 statt. Das

K-itfteverhiltnis der. Klassen war -damals durch

die. zwei Revolutionen sehr verschoben.

Die GroBgrundbesitzer und Kapitalisten, die vor

der Revolution  die absoluten Beherrscher aller

anderen Kiassen waren, verloren mit dem Zusam-.menbruch des Krieges.und durch die Verfiigungen

der Riteregierung ihre Macht. Die 6 Monate, die

ihnen von dem Sturze der Proletarierdiktatur his

zu den Wahien zur Verfiigung standen, wiiren

-selbst bei ruhigeren Verhaltnissen nicht ausreichend

gewesen, ur ihre zerschlagenen Kriifte zu sammein,

zuw ordnen und aufmarschieren zu lassen. Dazu kam

noch, daB sie untereinander gespalten waren.

Ein Teil, die feudalen Aristokraten und der hohe

Kierus, war fMr die Habsburger, da sie durch die

Riickkehr des abgedankten KO-nigs eitie leichtere

Wiedergewinnung ihrer verlorenen Machtposition

erhofften, Der andere Teil der Bourgeoisie war

fiur eine freie Kanigswahl und bekaimpfte die Legitimisten.

Die Kapitatisten waren auch arg zerriittet,

hatten alle Hlinde voll zu tunmit der Reorganisation

und Herstellung der durch die Revolution gest6rten

Verbindungen, waren bedraingt durch die kapitalistenfeindlichen Elemente der kleinen uni mittleren Landwirte und der staidtischen Kleinbuirger.

Untcr soichen Umstinden konnten die Grof3 -grundbesitzer und Kapitalisten bei den Wahien

von 1920, trotz des Sieges, den die Bourgeoisie u-ber

das Proletariat erfochten, die Friichte dieses Sieges

noch nicht ernten, Ihre alten,- vorrevolutionaren

politischen Organisationen waren zerfallen, neue

waren noch nicht entstanden, Soweit sie an den

Wahlen teilnahwien, titen sie das unter der Flagge

der stiidtischen Kleinbiirger  oder der kleinen

Landwirte,

*Das Proletariat war bei diesen Wahlen fiirchterlich geschwaicht. Seine besten Fiihrer muften

fliehen, waren getobtet oder salen zu Tausenden in

den Gefaingnissen. Die Kommunistische Partei

war vollig vernichtet, die Sozialdemokratische

Partei und die Gewerkschaften waren eingeschiichtert und terrorisiert und haben sich trotz

des allgemeinen, geheimen Wahirechts, das sich

auch auf die Frauen erstreckte, von den Wahlen

ferngehalten.  Seit zwanzig Jalren  kiimpfte die

Sozialdemokratie fuir dieses Wahirecht, paktierte

mit einem jedem, der ihr dies versprach, und -konnte

am. Ende, da diese Verkorperung der,,reinen De-.mokratie" zur Wirklichkeit wurde, dank ~der Bourg~oisiediktatur nicht den erseinten Gebrauch davon machen,

Die Klassen der kleinen Landwirte und studtishen Kleinbiirger waren es, die durch die zwei

IRevfolutionen am wenigsten beriihrt wurden. In

-~i-  Ierner Lage, in der die Bourgeoisie noch nicht, das

Pr:F~4etariat nicht niehr die alten KCrlte  hatte, flel,,
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ihnen  notwendigerweise  die' Macht zu.     Das

Selbstbewuftsein dieser kleinbiirgerlichen Schichten

wurde durch die Niederlagen, die die Bourgeoisie

und dann das Proletariat erlitt, sehr erhoht,

Dementsprechend waren sie die Sieger der

Wablen von 1920, Die kleinen Landwirte allein

batten mehr als die HaIlfte der Sitze im Parlament.

Nach ihnen kamen die Vcrtreter der reaktioniiren

staidtischen Kleinbiirger und kleinere, versprengte

Teile der legitimistischen Grofgrundbesitzer, liberale Kleinbiirger. Die Arbeiter hatten keinen

Oinzigen Vertreter.

Die Macht hatten die staidtischen Kleinbiirger,

die mit der unteren Biirokratie und mit den aus

Studenten,  Reserveoffizieren,  gefliichteten  Beamten und Lumpenproletariern bestehenden Brachialformationen den weifen Terror handhabten.

Sie waren in Koalition mit den kleinen Landwirten, mit denen sie durch die gemeinsame Furcht

vor dem staidtischen und Ifindlichen Proletariat

und mit der Feindseligkeit dem Finanz- und

Agrarkapital gegeniiber verbunden waren. Politisch hatten die,,Christlichen", die staidtischen

Kleinbiirger, in dieser Koalition die Fiihrung; sie

waren in den Zentren, batten eine neugeschaffene

Presse, waren beweglicher und konnten ihre Kraifte

schnell an den nbtigen Punkten konzentrieren.

Zahlenmaiiig und 6"konomisch waren die Landwirte ihnen iiberlegen, sie waren aber zerstreut,

unerfahren, waren mit den Kiimpfen nach unten

und gegenr die Grofagrarier und mit der Befriedigung ihrer Wucherinteressen beschiiftigt, Die

Gegensaitze zwischen Dorf und Stadt, zwischen

konsumierenden,,Christlichen", die billige Lebensmittel, und den kleinen Landwirten, die hohe

Lebensmittelpreise haben wollteri, kamen bald zum

Vorschein. Die Kiimpfe, die daraus resultierten,

wurden von den Vertretern der Grofagrarier und

der Kapitalisten, die sick in den Reihen der kleinen

Landwirte und der,,Christlichen" befanden oder

auferhalb des Parlaments saf~en, geschickt zur

Unterhbihlung des kleinbiirgerlichen Regimes undzur Sammlung der Kraifte der Bourgeoisie verwendet.

Die Unerfahrenheit, tJnfiihigkeit tInd Korruption

dieser Kleinbiirger, die ihre politische Linie. den,,christlichen Kurs" nannten, taten ilr bestes, diese

Entwicklung zu beschleunigen. Auf der anderen

Seite ging eine etwas eigenartige Reorganisation

des Kapitals vor sich, Die ungarische Industrie

wurde von England, Italien und Frankreich aufgekauft, mit Betriebskapital und Robmaterial versehen. Die sozusagen mit Brachialgewalt niedergehaltenen Arbeitslahne erlaubten gute Profite, die

stillgelegten Fabriken wurden in Betrieb gesetzt,

die Arbeiter, die arbeitlslos in die Darfer zuriickgegangen waren, wurden wieder beschaftigt. Mit

ihnen erstarkten darnn erst zahlenmiiBig und spiiter
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auch an tatsa"chlicher Macht die Gewerkschaften,

und endlich die einzige Arbeiterpartei, die Sozialdemokratie.

So rekonstruierten sich die durch die RevoJution zerriitteten Kiassen. Diese Aenderung fand

ihren Ausdruck darin, daB die,junbesonnienen",

d, h. die Interessen der Bourgeoisie nicht achtenden

und nur im   staidtischen, reaktioniiren Kleinbiirgertum wurzelnden Politiker, systematisch verdrdngt wurden und an ihre Stelle die Exponenten.der Bourgeoisie kamen. An Stelle der antisemitischen und oft antikapitalistischen Losungen traten

neue, die die Wichtigkeit der Industrie, sogar der

Arbeitersehaft, die Notwendigkeit,,geordneter Verh~iitnisse" und der Einsteilung der konfessionellen

Verfolgungen betonten.

Die Wirtsch-aftskrise versehonte auch Ungarn

nicht. Die Entwertung des Papiergeldes wurde katAstrophal, Die  ungarische Krone   ist - nach der

6sterreichischen und der polnischen Valuta die

wertioseste. Dieser Umstand verstairkte auch die

aligemeine Unzufriedenheit mit dem,,christlichen

Kurs" der gegenrevolutionairen Kleinbiirger und

Landwirte.

Bei einer aligemeinen, geheimen Wahl haitten

sie sicherlich eine grof3e Niederlage erlitten. An

ihre Stelle wairen die Vertreter der Arbeiter, der

liberalen Kleinbiirger und der Bourgeoisie getreten.

Der christliche Kurs hatte aber. noch die Brachialformationen in den Hiinden und war nicht geneigt,

sich durch eine Abstimmung die Macht aus den

Handen nebmen zu lassen. Eine geheime Wahl

buitte zudem eine ansehnliche Arbeiteropposition

ergeben, die alien Schichten der Bourgeoisie unerwiinscht war,

Unter diesen Umstdnden konstruierte man eine,,Einheitspartei" aus dem der Bourgeoisie geftigigeren Teil der kleinen Landwirte und der stidtischen Kleinbiirger und aus den Vertretern des

Grofgrundbesitzes und des Kapitals. Diese,,Einheitspartei" ist nichts weniger als homogen, sie ist

aber ziemlich einheitlich gegen die Arbeiter, die

radikalen Kleinbiirger der Stadt und des Dorfes

und gegen den legitimistischen Fliigel des Adels.

1hre Hauptaufgabe war, ein Wahlrecht auszuarbeiten das zwar erlaubte, die Verschiebung der

Machtverhailtnisse innerhaib der Bourgeoisie und

zuungunsten  der reaktioniiren* stiidtischen  und

landlichen Kleinbiirger zu registrieren, das aber

die Arbeiter und Kleinbauern fast ausschaltete.

Sie schaifte das ailgemeine Wahireclit ab und

arbeiteten emn neues aus,.das die Arbeiterstimmen verringerte,; die Kandidatur erschwerte

und die geheime Wall aufbob. Die Opposition

drobte unter soichen Umstinden mit- Wahienthaltung, worauf die Regierung durch eine Verordnung in den stiidtischen Bezirken, wo sie trotz

aller Terrorisierungsm6g1ichkeiten -der offenen Abstimmung keine Erfolge erhoffte, die geheitne Wal

zulieB.

Damit war der Ausgang der Wahien von vorgnherein entschieden. In den Bezirken, wo die Wahi

offen war, siegtten in iiberwiegender Mehrheit die--'

Vertreter der,,Einheitspartei". Wo die Wabler

nicht geffigig waren, wandte man die bewiihrten

Mittel - Bestechung, Alkohol, Terror und Gendarmerie - an. Speziell gegen die Kanaidaten der unQ

zufriedenen Kleinbauern ist man mit alien Mittein

vorgegangen. Dagegen erlitt die Regierungspartei

in den staidtischen Bezirken eine, entschiedene

Niederlage. In den 45 staudtischen Bezirken mit

geheimer Abstimmung gewann die Opposition.35

Mandate. In der Hauptstadt hatte die Regierung

keine selbstandige Liste aufgestellt; dort wurden

24 Oppositionelle (darunter 13 Sozialdemokraten)

und 6 regierungsfreundliche,,Christliche" gewa-hlt.

Innerhaib der Regierungspartei ging eine den

veranderten   Krufteverhaltnissen  entsprechende

Aenderung vor sich. Es fielen die baiuerlichen Elemente der kleinen Landwirte und die Exponenten

der staidtischen reaktionairen Kleinbfirger, darunter

die meisten gewesenen Minister des christlichen

Kurses, durch. An ihre Stelle traten Grofgrundbesitzer und Vertreter des Finanzkapitals, meistens

Leute, die bereits in der alten Partei des Grafen

Tisza politisch titig gewesen waren.

Die kierikalen Kleinbiirger verloren mehr als

die Hdiifte ihrer Sitze.

Die Sozialdemokraten eroberten von 245 Mandaten 25. Dieses Wahiresultat wird von.jeder

Partei als ein grofler Erfoig angesehe'n und ist ein

Beweis dafiir, daB das ungarische Proletariat, trotz

des weif3en Terrors, trotz der ungeheuren Verluste

und Niederlagen sich wieder aufraift. Da aul3er

den Sozialdemokraten keine legale Arbeiterpartei

in Ungarn existiert - der weif3e Terror verfolgt

selbst die Anhiinger der Zweieinhalb-Internationale -, erhielten sie auch die Stimmen der kommunistischen und oppositionell gestimmten Arbeiter. Durch die Stimmen unzufriedener- Kleinbuirger unterstiitzt, errangen sie in der Provinz

einige iiberraschende Siege.

Ihre Losungen waren, wie es einer S. D. Partei

ziemt, patriotische Gemeinpliitze wie,,Ohne-,dieArbeiter ist der Wiederaufbau des Vaterlandes

nicht mbjglich". Sie unterstrichen, daBl sie ebenso01l

gute Patrioten seien wie die Bourgeois; das Bireroturn solle nicht vergessen, daB die Sozialdemokrtaie

die einzige Mitkiimpferin. fflr das biirgerliche Ge~deihen ist und iiknliches mehr. Emn l~larea Pro

gramm  gaben sie nicht, sie verlangien:,,Wiedi~r-~

hersteliung georudneter Verh~iltnisse und det~

Sicherheit", Amnestie, Demokrratie. Sie sahen j~i~

der Wall in erster Reihe eine Jagd auf MQandat.

und sie niitzten sie weder agitatorisch noch Q5.
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ganisatorisch aus. Am kiarsten war das in den

Bezirken mit grol3em Landproletariat, wo sie nur

das Minimum   ihrer Kraifte  einsetzten undden

Karpf der radikalen Kleinbauernpartei iiberliefen,

die dann deziriert, mit 3-A Mandaten aus dem

Kampf hervorging.

Den Wahierfoig haben sie errungen, da das in

zwei Revolutionen gewitzigte Proletariat sehr gut

verstand, daf3 es sich um eine Heeresschau, ur

eine Kraftprobe handelt.   Es stirmte fMr die

Sozialdemokraten, nicht weil sie Anhiinger der

Demokratie oder der IL Internationale sind, sondern weil dies die einzige M-glichkeit war, der

Bourgeoisie das Wiedererwachen und die Kraft

des Proletariats zu zeigen.

Die Wahierfolge stiirkten das Selbstbewufltsein der Arbeitermassen. Neben einer gewissen

Renaissance  der demokratischen Illusionen, die

bei der ersten Benutzung des Parlaments sehr verstaindlich ist, setzte eine Radikalisierung der

Massen ein, ein Driingen nach energischer Fiihrung

des Klassenkampfes. Die Sozialdemokraten versichern weiter, daO sie,,fiir den Wiederaufbau des

von Feinden urnringten Vaterlandes" sind, betonfen,

daB'sie gute Ungarn sind, und ihren Kampf gegen

den weifen Terror charakterisiert ihre Forderung,

da3,,die Ausschreitungen nach rechts und nach

links aufhbren  muissen".  Zur Ergiinzung  ihrer

Amnestieforderungen erklairte einer ihrer Fiihrer:,,Fiir die Kommunisten fordern wir natiirlich keine

Amnestie". Vor ihren Wiihlern miissen sie gegen

die,,Aufwiegler" und,,Quertreiber" kdmpfen, die

mit den erzielten Erfolgen nicht zufrieden sind, die

zu,,unerfiillbaren Forderungen aufwiegeln" und

eine,,unverantwortliche, wiihlerische Politik" treiben  wollen.  Die  Demonstrationen  der letzten

Wochen, - die ersten seit dem Sturze der Raitediktatur -, die gegen den Willen der sozialdemokratischen Fiihrer stattfanden, zeigen aber die

steigende Kampfeslust.

Die Wahlen haben e'ine grofe Klairung gebracht.

Sie eliminierten einen grof3en Teil der Kleinbiirger, die gegen die Proletarier, manchmal aber

auch gegen   die Kapitalisten waren.   An ihre

Stelle traten ausgepriigte, zielbewufte Vertreter

des Kapitals, denen gegenjiber die bisher von dem

Parlament kiinstlich ferngehaltenen Arbeiter als

die  gr6Bte  Oppositionspartei  erscheinen.  Die

weitere Entwicklung wird eine weitere Klairung

bringen: innerhalb der Bourgeoisie wird der EinfluB des Kleinbiirgertums weiter vermindert, innerhalb des Proletariats wird der Einfluf der kleinbiirgerlichen Sozialdemokraten verdrangt werden.

Diese Aulgabe wird und muB die Kommunistische

Partei Ungarns vefrichten, die nach dem fiirchterlichen Aderlaf durch den weilBen Terror und nach

der   Ausmerzung   der.Emigrationsstreitigkeiten

wieder daran geht, ihre geschichtliche Rolle zu erfiillen, die Fiihrung des Befreiungskampfes des ungarischen Proletariats,

Mahiias 1i:akosi.

Eine kalle Nblolle.

Das. Resultat der neulich stattgefundenen

Wahlen in Finniand kann man als einen Ausdruck   der   ailgemeinen  Unzufriedenheit

charakterisieren, Auf der einen Seite trat in

dem energischen Start der jungen Arbeiterpartei eine revolutionaire proletarische Unzufriedenheit zutage, Auf der anderen Seite

kam  eine reaktioniire Unzufriedenheit der

biirgerlichen Wiihler in zweierlei Formen- zum

Ausdruck: in der allgemeinen Verminderung

der Teilnahme jn den Wahlen und in dem besonders grof3en Verlust des,,progressiven"

Zentrums.

Die   revolutionare  Unzufriedenheit  der

Arbeiterschaft ist schon zu yerstehen, Aber

die,politische Lebensmiidigkeit der burgerlichea Elemfente und ihre reaktionire -Unzufied-enheit einer Zentrumspartei gegeniiber,

die in der Tat bestiindig eine reaktioniire

Politik verfolgt hat, kann man nur verstehen,

wenn man die gegenwiirtige Lage des Kapitalismus in Finnland und seine triiben Perspektiven kennt.

Die Erfahrung der letzten vier Jahre zeigt,

daf die finnische Bourgeoisie nicht imstande

ist, sich ein Regime zu schaffen, mit dem sie

zufrieden sein kijnnte. Sie hat in dieser Zeit

voile Freiheit gehabt, eine ideale Volikommenheit der nationalen Unabhaingigkeit. Was

fehite noch?  Das ersehnte Paradies soilte

schon da sein.

Es ist aber in Wirklichkeit etwas ganz

anderes da - selbst nach dem Empfinden

vieler guter Patrioten.

In dem altfinnischen Volksepos, das bekanntlich in Karelien gesungen wurde, wird von

fir



?.~;-li;s.i:-;

- -- - -- ~-~ ~- --- ~-~- ---~---- - ------------

FINE KALTE H6LLE

zwei verschiedenen unabhiingigen finnischen

Reichen erziihlt: von dem schonen sonnigen,,Kalevala" (Karjala), wo die guten Helden

wohnten, und von dem nOrdlichen,,Pohyola",

dem -Reich der Finsternis, Dieses nbjrdliche

HOllenfiirstentum  war im Gegensatz zu der

gut geheizten biblischen Hblle absolut kalt;

sogar die Wasserfalle waren dort erstarrt, die

schwimmenden Schwiine waren aus Reif und

die springenden Hasen aus Eis, Die Herrschaften von Pohyola waren professionelle

Riiuber grof3en Stils, Als ihr wirklicher

Hiiuptling sowohi zu Hause als auch auf den

Raubziigen trat nicht der legale Wirt von

Pohyola auf (er war nur ein kleinlicher Stuimper

und Maulbeld), sonmrn sein Weib Louhi.

Dieser weibliche Satan war wirklich ein barbarischer Drache, kein gemiitlicher Diplomat.

Einmal raubte sie nichts weniger als die -Sonne

aus Kalevala und versteckte das Ding in den

HO"hlen des Erzgebirges bei Pohyola, Ein

anderes Mal raubte sie die Wundermiihle der

armen Kalevala-Leute.

Diese Miihle war ein sehr zweckmailBiger

Produktionsapparat, Der talentvolle Heldenschmied, Ingenieur Ilmarinen, hatte sie konstruiert-und mit Hilfe vieler Skiaven verfertigt.

Die Miihle produzierte alles, was fu"r die damalige Urkommune in Kalevala notig war:

am ersten Tag alle Lebensmittel, am zweiten

Tag alle Verkaufs- oder Ausfuhrgegenstiinde

und am dritten Tag die Luxuswaren fu"r Festund Gastmiihler. So eine Maschine in den

Hiinden der Kalevalabewohner gab der neidischen Louhi keine Ruhe. Sie kam in einer

Nacht an der Spitze ihrer weil3en Banditen

und raubte die Miihle.

ifas wuf3te aber-die barbarische Riiubergesellschaft mit dieser Erfindung der hochentwickelten  Masehinentechnik   anzufangen?

Nichts besseres, als man von den Vertretern

der Habsucht und des Neides erwarten

konnte: die wertvolle Maschine wurde tief in

die Erde gegraben, in den steinigen Hiigel von

Pohyola. So lag der Apparat dort brach.

Kein Mensch hatte Nutzen oder Freude an

ihm. Soiche Teufel kann es geben!

Die altkarelischen Runensiinger waren keine

schiecliten Propheten.

im Gang ist, bringt er jetzt den Ausbeuterirr

keil~en grolen Nutzen und den Skiaven nicht

die geringste Freude,

Es ist kein'grol3er Apparat, aber er huitte erweitert und vervollkommnet werden konnen.

Der Industrialisierungsprozel3 ist im Lande

noch- im  Anfangsstadium  und -noch liingst

nicht so weit fortgeschritten, wie z, B. in

Schweden. Die natiirlichen Voraussetzungen

sind zwar sehr armselig    Das Klima ist

kalt, der -Boden arm und uneben, zum

gr6f"ten Teil entweder mit Gerooll bedeckt

oder von langgestreckten  Siimpfen  unterbrochen, Obgleich 65 Prozent der Bevolkerung zu der in der Landwirtschaft tiitigen

gerechnet werden, ist das Volk bei weitem

nicht imstande, von selbsterzeugtem Brot zu

leben. Ungefiihr die Halfte des niitigen Brotgetreides mu3 in normalen Zeiten von auljen

eingefiihrt werden, Sogar die meisten landwirtschaftlichen  Produzenten    fast alle

Kleinbauern und Kleinpaichter - sind gezwungen, sich einen Teil des Brotgetreides zu

kaufen, Besser. als mit dem Getreidebau

steht es mit der Rindviehzucht und der Milchwirtschaft; doch ist sie, verglichen mit derjenigen Duinemarks, noch sehr unentwickelt.

Ein grof3er Teil der Weiden,-ist schlecht und

die natfirlichen Wiesen sind wenig ergiebig. In

der finnischen Erde gibt es, mit unbedeutenden Ausnahmen, weder Eisen noch andere

Erze. Auch Kohie gibt es nicht, Nur Wiilder

in weiter Ausdehnung. Auf den Waidreichtum sich stiitzend, hat sich im Lande eine

weitverbreitete Dampfsiigemiihlen- und eine

zentralisierte  Papierindustrie  entwickelt.

Andere Industriezweige, wie Metallverarbeitung und Maschinenbau, Textil- und Lederbearbeitung und Lebensmittelindustrien, sind

schwach entwickelt,

Von der.Gesamtzahl der BevO"lkerung (unw

gefiihr 3 '2 Mill., auf einen Quadratkilometer

kommen im Durchschnitt nur 7 Menschen)

gehi*rt mindestens die Halfte zur Gruppe der

lindlichen Proletarier oder Halbproletarier.

Darunter befind~n sich ilber 100 000 Gesindeleute, ungefiihr 65000 sogen Torparehaushalte (Kiitner, frondienstliche Kleinpiichter),

ungefiihr 125 000 Haushalte von Zwergpiichtern:

und noch die gleich grofse Gruppe der auf dern

~Lande verstreut lebender Proletarier. Seib;-l

stuindige Kleinbauern gibt es 80-90 000
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Der    industrielle  Produktionsapparat   in

Finniand gedeiht nicht. Soweit er u"berhaupt.4:4
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M;itt3elbuern  20-30 000  und  Gro 8bauern

urd Groflgruindbesitzer 2-3000. Die gesamte

tohnarbeiterschaft im standigen Dienste der

Inidustrie betriigt nicht mehr als 125-150 000,:die Handwerker mit ihren Gesellen (35 000)

und Schiclten verschiedener Saisonarbeiter

nicht mitgeijrechnet.

Wie jeder schon aus diesen Zahien schlief3en

kann, hat die kapitalistische Entwicklung in

Finniand die Proletarisierung der bauerlichen

Bev olkerung so weit gefiihrt, daB die industriellen Betriebe die Auswandernden nicht

aufnehmen koinnen. Die Emigration der landlithen Proletarier und der Kleinbauern, die

vor dem Kriege eine jahrliche Begleiterscheinung der Proletarisierung war, ist jetzt

fast unmoiglich geworden, Die relativ diinne

Schicht der voll ausgenutzten Lohnarbeiterschaft, die mit modernen Arbeitsmitteln

arbeitet, kann natiirlich mit dem von ihr zu

schaffenden Melrwert keine groBe Schicht

von  Miiuliggaiigern  ernaihren  und  keinen

grofjen staatlichen Apparat erhalten. Die Unkosten der kapitalistischen Klassenherrschaft

sind aber in Finnland relativ grof3. Unter der

Vorherrschaft Rufflands war der Staatshaushalt viel billiger als jetzt. Die Staatsbiirokratie

ist z. B. durch eine teure Auslandsvertretung

und eine politisehe Gendarmerie erweitert.

Auch hat das Land jetzt eine Armee zu erhalten, die einViertel vom jaihrlichen Staatsbudget verschlingt. Dazu kommt noch eine

weitverbreitete Weil3gardistenorganisation mit

hohen Ausgaben. Die Staatsschulden, die noch

Mark ausmachten, sind seitdem atif nahezu

zwei Milliarden gestiegen (rechnet man den

Goidwert der friiheren Schulden, fU"r weiche

Zinsen nach dem Goidwert zu bezahlen sind,

in die jetzige entwertete Valuta um, so ist

die Gesamtsumme auf 3 2-4* Milliarden finnische Mark zu schatzen).

Noch teurer wird die,,Unabha"ngigkeit" fulr

Finniand durch den Verlust der russischen

M ii r k t e, Aus RuIland bekam Finniand

friiher billiges Getreide und viele Rohstoffe,

die nunmelir von anderswd eingefiihrt, die

Produktionskosten der finnischen Industrie

siehr verteuern. In Ruf[3land fand fast die

gesamte Papierproduktion. Finniands Absatz,

~unid ~eine Grol~industrie auf dem Gebiete

des;Maschinenbaues konnte sich nur auf

Gr:i;~-~~und -der russischen Bestellungen entwickeln.

Einen Ersatz fuir.diese Miirkte kann die

Industrie Finniands nur schwerlich finden. Der

finnische M4aschinenbau ist mit dem deutschen

oder schwedischen  nicht konkurrenzfahig,

Noch weniger die Textilindustrie. Der finnischen Papierindustrie ist beim Suchen neuer

Ausfuhrmi'glichkeiten die grofie Entwertung

'der Landesvaluta  vorlaufig zu  Hilfe  gekommen, Nur dieser,,Vorteil' hat iiberhaupt

im vorigen Jahre den finnischen Kapitalismus

vor einer drohenden Katastrophe bewahrt.

Die Kapitalisten konnten im SpaItsommer bedeutende Vorriite von Holzwaren vorteilhaft

exportieren, so daB das Gleichgewicht der

Handelsbilanz erreicht wurde. Der Absatz

ging hauptsiichlich nactfEngland, wo nicht nur

die Valuta relativ recht hoch steht, sondern

auch die Preise der Holzwaren bedeutend

hoher sind'als vor dem Kriege, wogegen die

Preise des Bauhoizes in Finniand bisher

sehr niedrig waren, Der Staat als grof3ter

Holzverki"ufer hat so die Holzwarenkapitalisten durch Niederhaltung der Stockpreise

begiinstigt und ihnen zu reichlichem Profit

verholfen (zwar hat er ihnen nachher wieder

einen Teil dieser Beute durch Steuern abgenommen).

Die Holzsiigerei ist natiirlich als,,Produktionsweise"  sehr  primitiv,  national6konomisch also wenig produktiv. Sie erzeugt

ja nur das Rohmaterial ffur die Holzveredelungsindustrie und die Bauarbeiten usw. In

Finnland wird durch die Holzkapitalisten ein

systematischer Waldfrevel betrieben, In Siidund Mittelfinfinland, die bessere Transportmoglickeiten haben, wird die jiihrlich gefatllte

Menge auf viele Millionen Kubikklafter geschiitzt. Eine Vergr6"Berung des Absatzes nach

England oder nach anderen Liindern in bedeutendem Grade ist kaum moiglich, Dasselbe

gilt auch ffur den gegenwa-rtigen Absatz finnischen Papiers und finnischer Butter,

In der Papier- und Holzwarenausfuhr hat

der finnische Kapitalismus Schweden als niichsten Konkurrenten, in der Butterausfuhr

Danemark. Die schlechte Valuta macht vorlaufig fuir Fiunland diese Konkurrenz leicht,

ja es ermbglicht ihm sogar momentan nach

diesen Nachbarliindern im beschrankten M\1a&amp;3e

einige solcher Artik'el auszufiihren, fflr welche

es dort friiher nie Absatz gefunden hatte.

Unter diesen Umstainden war es dem finnischen Kapitalismus mbiglich, die Bilanz des
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Aulenkindels   zu  balanzieren  und   die

weitere Igntwertung des Geldes aufzuhalten.

Einfuhrbeschrainkungen und eine starke Erhoohung der Zollmauern haben auch dazu

beigetrageno  Die vielfachen Versuche *der

Regierung, durch die Gunst der Entente

eine neue ausliindische Anleihe zur Stabilisierung der Valuta und zur Konsolidierung

der schwebenden Schulden zu erhalten, sind

in den letzten Jahren regelmiillig gescheiterto

Die englische Regierung will kein Pfund fLir

die weitere Stabilisierung des finnischen

Kapitalismus riskieren. Entweder erscheint ihr

das Risiko zu grof3, oder die Stabilisierung ist

scholn weit genug vorgeschritten - vom Standpunkt der englischen Interessen betrachtet,

Die Unsicherheit der Valutaverhaoltnisse

hindert aber die industrielle Entwicklung

eben  so   sehr  wie   die  Beschrainktheit

des Absatzmarktes und die Steigerung der

Produktionskosten. Aul3erdem haben auch die

grol3en unproduktiven Ausgaben des Staates

(auch die der Staidte und der Gemeinden) eine

empfindliche  Belastung  des  industriellen

Profites mit Steuern unausweichlich notwendig

gemacht. Die heiligen agrarischen Ausbeuterinteressen haben sich in der Steuerpolitik mit

besserem Erfolge durchgesetzt als die Bestrebungen nach Schonung des industriellen

Profites.

Als Folge all dieser Erscheinungen ist eine

gedruickte Lage der Industrie, teilweise ein

direkter Rfickgang der industriellen Entwicklung zu verzeichnen, Dies kommt u. a. zum

Ausdruck in der standigen Vermehrung der

Wechselproteste und in dem Sinken des

W ertes der Industrieaktien. Am schwersten

lastet die Krise auf der Maschinenindustrie,

Die Profite sind gut nur fuir den zurtickgebliebensten Zweig des Kapitalismus, fuir

das   Bauholzkapital  und  -    selbstverstaindlich - auch fuor die Banken und die

grol3en Handelsspekulanten, Auch die GroI3 -grundbesitzer und die meisten mittelgroflen

Bauern fiihlen sich bei den hohen Butterpreisen ganz wohl, unter der Voraussetzung,

daB der Staat sich politisch, wenn mijglich.

noch vollsti~ndiger als bisher in eine K~iihlund Gefriereinrichtulng verwandelt.

Auch Sowjetrul3land hat in Finnland erheb-'

liche Mengen Papier und Brennholz gekaufL,

Das trug auch dazu bei, daB Finnland im.

vorige&amp; Jdhl   d~  St~

hindern koante. In grbfierem Ma68stale

ten  die  gegenseitigen  Handelsbeziehungei

nicht in Gang kommen. Es ist auch s*elir

wahrscheinlich, dal3 der finnische Kapitalis4'

den richtigen Augenblick fU"r die Wiederauf.

nahme der russischen Handeisbeziehungen

verpaf3t hat, in Anbetracht der begonnenen.

Wiederbelebung der einheinmischen russischeni:.'i.

Industrie.  Die  Verhandlungen  iiber  die'

Wiederaufnahme    der  Handelsbeziehungen

sind  hauptsh chlich  wegen  der   Widerspriiche innerhalb der Reihen der herrechenden Klasse Finniands resultatlos geblieben;

ein Teil hat sie gewiinscht, ein anderer Tell

hat sich ihnen widersetzt, und der grblfte Tell

wunschte und widersetzte sich zugleich. Die

finnische Bourgeoisie ist um denschbnen

russischen  Markt herumgegangen-wie.die

Katze um den heil3en Brei. Sie hat vorsichtig mit der Pfote gefiihlt und ssich dabei

verbrannt, wie der Trust der Papierkapitalisten, der beim ersten russischen Geschift

gesprengt wurde. Sie bekam dabei vielleicht*

das unbestimmte Gefuihl, daIJ der russische

Markt zu brenzlich sei fuor solche empfindlichen Waren wie Papier, Holz und Butter.

Danach lief sie in blindem Zorn wieder umher

und probierte mit den Zaihnen einmal in Estland, ein zweites Mal in Olonetz, ein drittes.

Mal in Nordkarelien. Aber jedesmal wurde,

dies ein noch schlechteres Geschiift und sie

bedeckte sich aul~erdem  mit Schimpf und

Schande.

Im Kalevala wird   von einem   abgefeimten Bi*sewicht Joukahainen erzajhlt, der den

mnichtigen Halbgott Wainamiioinen ermorden

wollte und aus dem Hinterhalt mit dem Bogen

auf ihn scholB. Der Pfeil ging- aber vorbei.

Wa"'inaimobinen, anstatt ihn  zu  erschlagen,

zwang ihn durch seinen Zaubergesang in den

Sumpf hinein, tiefer und tiefer bis an die

Lippen, schlief3lich erhielt der Bbisewicht doch

die Amnestie - er wurde freigelassen - aber-,die Schande.. I1

Daf3 dieses Land eine Hbjlle fuir~ seine~

A~rbeiter ist, ist eine weltbekannte Tatsachi~

Die Offensive des vrermorschenden Kapitas j':,~

g~egen die Liihne der Arbeiter ivrird dortt~ ganz:

~offen mit; Hilfe der  PolizeiS,  der poliu~tisc~: e~

iGendarmerie und losgelassener Weif3gardist~n

~gefiihrt.  Bricht in Nordfinnland eiu Stqi

ii~-r
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IW so M~  - z. B. deswegen in Helsingfors der Vorsitzende der allgemeinen  gewerkschaftlichen Zentralorgani1-sation (wie es vor kurzem der Fall war) ver-haftet, und wird er bei den Wahien in das

Landesparlament gewaihlt, so wird er einfach

des,,Hochverrats" beschuldigt und mit ziemlicher Sicherheit auch deswegen verurteilt.

In keinem Lande der Welt steht die Kultur

des Hoclverrats so hoch wie in Finnland.

Selr natiuirlich. Niemand, der z, B. die gegenwartigen Wohnungsverhailtnisse der Helsingforser Arbeiter kennt (nach ihrer letzten Vertreibung), wird dariiber erstaunt sein. Auch

der loyalste Bfirger, und wiire er selbst der

Minister des Inneren,,wiirde im Laufe einer

einzigen Woche, die er in einer solchen Wohnung zubringen miil3te, zu hochverriiterischen

Geliisten verleitet werden. Denn diese Gehifste keimen ja sowohl in dem Schmutz der

tiefen Keller als auch unter dem freien

Himmel, im Wald, in den Heuschobern und

auf der Landstraf3e.

Aber die Hunderttausende hochverraiterischer Proletarier in Finnland haben jetzt keine

Waffen in ihren Hiinden. Deshalb mul3 der

Prozel3 des 6ikonomischen Zerfalls und der

politischen Auflbisung vorliiufig noch weiter

schreiten, Es verbreitet sich eine Unzufriedenheit in den -halbproletarischen, kleinbiirgerlichen und kleinbauerlichen  Schichten, ja

sogar in den Kreisen der unteren und mittleren Beamtenschaft und der Privatangestellten,. Die Unzufriedenheit der letzteren ist freilich von einer ganz anderen Art als die prole

CH. L. RAPPOPORT

tarische. Sie hat durchaus nicht derVn bewul3 -ten, hochverraiterischen Charakter. Sie ist anstiindig, loyal, patriotisch, zuweilen reaktioniir,

immer unschuldig und unbewul3t in ihrer

Hochverraiterei.  Sie laiIt sich verscheuchin

und nimmt gern Bestechungen entgegen. Sie

ist also eine tugendhafte Unzufriedenheit,

wcnigstens bis zur entscheidenden Stunde.

Sie ist eigentlich nur ein Zeichen, ein Zeichen

der  Desorganisation  der  kapitalistischen

Klassenherrschaft.

Es kommen noch mehr solcher Zeichen an

die Oberflaiche der biirgerlichen Politik. Eine

reaktionaire Regierung hat Schwierigkeiten

mit einer loyalen Opposition der Mitte, eine

Zentrumsregierung mit einer ebenso loyalen

Opposition der aufuersten Rechten, und eine

Koalitionsregierung wieder stbf3t die Waihler

in eine Oppositionsstellung, Eine Partei erbofft von England Schutz und Geld, eine

andere schliel3t mit Polen und Frankreich Vertriige, eine dritte sucht Beute in Abenteuern

in Gemeinschaft mit Ludendorif und Co,

Und je kleiner die Ausbeute, desto grBl3er

der Interessenstreit unter den Ausbeutern.

Die Kraft der proletarischen Revolution

liegt noch gebunden in Finnland *wie die Sonne,

die in Pohyola eingekerkert war, Die Sonne

muf3te schliel3lich freigelassen werden. Sie

war ein allzu gliuhendes Element fu"r ihre Umgebung.  Mit der WundermiUihle   ging  es

schlimmer. Im Kampfe um ihre Befreiung

wurde sie zertriimmert.

0. U.) Kuusinen.

Jules Guesde,

Frankreich ist die Wiege des modernen Sozialismus und des proletarischen Klassenkampfes. Im

Laufe d-es letzten Viertels des 18. und der ersten

H1iilfte des' 19. Jahrhunderts gab es der Arbeiterbewegung eine gliinzende Plejade von Theoretikern

des Sozialismus und Praktikern der Revolution,

Namen, die Weltberufhmtheit besaflen. Wa-hrend

-- das Deutschland der Philosophen von einem meta'physischen Systems zum andern schwebte, schritt

Frankreich, die politischen und sozialen Grundpfeiler der alten Welt erscbjitternd, von einer Revojution zur andern. In Frankreich wurde am

04,:C_~-:-~i:~ i'-  a -N

Hbhepunkt der biirgerlichen Revolution die Idee

der Diktatur des Proletariats verkiindet, (Gracche

Babeuf.) Am Anfang des 19, Jahrhunderts vertrat

der geniale Saint-Simon in seinem Versuohe zur

Griindung einer,,sozialen Physik", indem er

die Forderung einer sozialen Reform auf das Studium des gegenseitigen Verhaltnisses der sozialen

Kraifte in der Vergangenheit und in der Gegenwart

grdindete das Grundprinzip der dialektischen Methode. Die Sozialisten und Revolutiondre aller

Ldnder strebten in der ersten Halfte des 19, Jahrhunderts nach Paris, das fuir das Mekka des
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JULES GUESDE

Sozialismus  und  der   Revolution  gait,  wie

dies gegenwairtig mit Moskau der Fall ist. Es

darf nicht vergessen werden, daB Karl Marx im

entscheidenden Augenblick des Wendepunktes

seiner Entwicklung nach Paris ging und hier die

Grundlagen des modernen wissenschaftlichen Sozialismus niederlegte.  (1844.)  Die ersten  entscheidenden Klassenkaimpfe wurden in Paris geschiagen. In dieser Stadt wurde zur Zeit der

Kommune die Macht zur ersten Mal durch die

Arbeiterkiasse erobert.

Um so. mehr springt der Kontrast zwischen der

grandiosen Entwicklung der sozialistischen Weltbewegung in LUindern wie Rufland und Deutschland und der verhailtnismiif"igen Schwiiche der

franz6sischen  Arbeiterbewegung   ins   Auge.

fin Laufe einer ganzen Reihe von Jahrzehnten befand sich die franzosische Arbeiterkiasse unter

dem Doppeidrucke des vulgairsten Demokratismus

und eines utopischen, kleinbiirgerlichen Sozialismus. Der populiirste Sozialist der Periode des

zweiten Kaiserreiches war Proudhon, der Vater

des Anarchismus und typischster Vertreter des

spief biirgerlichen Sozialismus, wuftender Gegner des

proletarischen Kommunismus und Schbpfer voUtojnender revolutionirer Parolen und bescheidenster

utopischer und  reformistischer Projekte.  Man

k6nnte glauben, daf3 die grofle franzoisische Revolution von 1789 und 1793, die Februar- und Julitage 1848 und die grandiose Proletarierschlacht

von 1871 die kolossale revolutionaire Energie des

franzbsischen Proletariats erschapften und es zu

einem langjailrigen Dahinvegetieren unter dem

Schutzfittich der politischen Schacherer, der Opportunisten und Genossenschaftsfunktionaire verdarmten,   Aber   der Grund    des  langsamen

Entwickluhigsganges der sozialen Bewegunig in

Frankreich liegt tiefer, Frankreich ist 'bis zum

heutigen Tage das klassische Land des Kleinbesitzes, der Kleinproduktion. Das Kleinbiirgertur ist hier zu Hause und verleiht jeder sozialen

und politischen Bewegung seine Farbe. Paris,

das eine fuir das ganze Land entscheidende Rolle

spielt, ist hauptsaichlich mit der Anfertigung von

Luxusartikein  beschaiftigt.  Hierher str6men die

Lebemainner aller Liinder. Der Kleinrentier herrscht

bier, der mit seinen Ersparnissen die internationalen Anleihen zustande bringt.

In dieser klassischen Lande der Kleinbourgeoisie trat nun ein Mann auf, der die Propaganda des

rein proletarischen Sozialismus von Karl Marx

und Friedrich Engels zu seiner Lebensaulgabe

machte. Jules Guesde war~ mit Ausnahme der

letzten Jahre seines Lebens fast emn halbes Jahrhundert hindutch emn Vorkiirpfer des Marxismus

in Frankreich. Zusammen mit Paul Lafargue, dem

Schwiegersohn Marx's, Deville, u. a. k~mpfte er

vierzig. Jahre lang unaufhijrlich fuir den Marxismus

und die *Klassenorganisation des Proletariates.

Guesde wurde 1845 von nicht reichen'Eltern ge-*-*

'boren. Sein Vater war Hauslehrer. In seiner

Jugend war Guesde gIfiubiger Katholik. Das Lesen

Kants rachte ihn zum Atheisten und der Kampf

gegen die imperialistische Willkiir Napoleons III.

zum Revolutionlir, Zur Zeit der Kommune finden.

wir ihn in der stidlkchen Stadt Montpellier, wo er

versucht, das zaufstiindische Pariser Proletariat zu

unterstiitzen. Zu fiinfiihriger Gefungnisstrafe verurteilt, zog er nach' Italien, wo er sozialistische

Agitation betreibt. Hier schrieb er auch sein

erstes sozialistisches Werk, in welcher er gegen t.

einen italienisehen Gelehrten auftrat, der einvielbiindiges Werk zur Verteidigung des Privateigenturs geschrieben hatte. Er betaitigte sich als Mitarbeiter der Arbeiterzeitung,Plebe". Nach der

Amnestie kehrte er nach Paris zurfick, gruindete

bier die Zeitung,,Egalite- ("Gleichheit), in der er in

einer Reihe glainzender -Essays die theoretischen

Grundlagen uid die Taktik des Marxismus popularisiert. 1879 lieferten die Anhiinger Guesdes den

Vertretern des t unter Fiihrung Louis Blanc's stehenden utopischen und reformistischen Sozialismus die

erste entscheidende Schlacht, und im folgenden

Jahre griindete Guesde die Franzbisische Arbeiterpartei, deren Prograrm Karl Marx selbst schrieb.

Dieses Programm wurde zuerst auf einem DistriktskongreB und nachher auf dem Nationalkongref3 in

Le Havre angenommen (1880). Als nachher die

franzb-sische Bourgeoisie Guesde und Lafargue

einige Mufe verschaffte, indem sie sie in das politische-Gefaingnis Sainte-Pelagie setzten, schrieben

sie ein ausfiihrliches Kommentar zu diesem durch

seine Biindigkeit und Kiarheit bemerkenswerten

Programm,

Wfihrend die Opportunisten und Reformisten

der Frage des Eigenturs aus dem Wege gingen,

um sich in den Augen der SpieBbiirger und Kleinbesitzer nicht zu kompromittieren, erklairt das

Programm   der franzo-sischen Arbeiterpartei von

aller  Anfang  an  offen, daB  die -Produzenten

nur in dem Falle frei sein koinnen,,,wenn sich die

Produktionsrittel- (Boden, Betriebe, Banken u.a.)

in gemeinschaftlichem Besitz befinden". Das Programm stellt fest, daB,,die materiellen und intellektuellen Elemente der kollektiven Besitzform durch

die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft.

selbst vorberitet" werden. Das Programm formuliert kiar die. revolutionhre Kampftaktik. Das

Proletariat muB mit allen ihm zu Gebot stehenden

Mfit-teln - das allgemeine Wahlrecht rnitgerehnet,

dessen es sich zu Agitationszwecken bedienen

soil -, die politische und wvirtschaftliche Expropriierung der. Bourgeoisie erkiimpfen.

Die franziisische Arbeiterpartei war die einzige,

wahrhaftig prd-letarische Klassenpartei in Frank;reich. Sie untersehied sich scharf von der bfirger-  ~;

lichen Demokratie, an deren Spitze damals Cl6.:~~j~

menceau stand, von den opportunistiachen Sozia-`:~~l~i
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listen, den  Fubrer Brousse, der gewesene AnArchist, war, und den Halbanarchisten, den Vertretern des,,rein wirtschaftlichen Sozialismus der

schwieligeti Hande", von Allemagne, der schlief3 -lich, wie auch zu erwarten war, in den Armen

cines vulgairen Opportinismus und Nationalsozialismus landete. Mit allen diesen Gruppen fiihrte

Guesde   einen  unaufhiirlichen  und  erbitterten

'Kampf. In seinen b"ffentlichen Reden, die eine unwiderstehliche Wirkung auf die HO5rerschaft ausiibten, stellte er immer das Problem des Eigenturns, des Klassenkampfes und der Eroberung der

politischen Macht durch das Proletariat in den

Vordergrund. Das war auch das einzige Leitmotiv

aller seiner Artikel und Broschiiren. Die Gegner

G Guesdes machten ihm       wiederholt zum  Vorwurf,

da8 er sein ganzes Leben hindurch nur einen Artikel mit verschiedenen Ueberschriften geschrieben

habe. Dieser Vorwurf enthlt Wahres und Unwabres. Wahr ist, daf Guesde in allen seinen Artikeln die gleichen Gedanken zum Ausdruck

brachte, ur so bemerkenswerter ist es aber, daf3

er es verstand, ihnen jedesmal eine neue sinnvolle

und frisch anmutende Form zu verleihen. Seine

Zeitungsartikel, Broschiiren und Reden werden

auch jetzt noch mit Interesse gelesen. Guesde versteht es immer, durch seine scharfe und kare, die

empfindlichste St-elle des Gegners treffende Analyse, das lebhafte Interesse des Lesers zu erregen.

Hatte Guesde Anhiinger, die ffur ihn, wie man zu

sagen pflegt, durchs Feter gegangen wdiren, so

hatte er andererseits unerbittliche Feinde, die ihn

mit dem   vollen  Gefiihl  des Klassen-Selbsterhaltungsinstinkts  haBten;,,Diktator",,XPapst",,,Sektierer waren die staindigen Spitznamen, mit

* denen der Apostel des Marxisrus in Frankreich

belohnt wurde,

II.

Die Taktik Guesdes war auBerordentlich konsequent und grenzte sogar an Einseitigkeit, Er lief3

weder mit der Bourgeoisie noch mit dem Anarchismus und dem sich revolutionair diinkenden

Scheinsozialismus ein Kompromif zu.. Als Guesde

in den 7Oer Jahren nach Frankreich zuriickkehrte,

war die Republik sogar in ihrer -farblosen buirgerlichen Form bei weitem nicht fest. Trotz seiner

einen entschiedenen Klassencharakter tragenden

Propaganda gab Guesde die Notwendigkeit eines

Kampfes ffur Festigung der demokratischen Republik zu. Die Arbeiterklasse war viel zu selr geschlagen und geschwiicht, als daB sie imstande gewesen ~wire, einen selbstandigen Klassen- und

Massenkampf zu fiihren. Seine Propaganda u~nd

Agitation in marxistischem Geiste ~fuhrend, forderte Jules Guesde eine,,republikanische Republik". Er stellte diese Parole der,,Republik ohne

Republikaner" gegenuiber, die nach der Zertriimmerung 6-er Kommune durch den starke

o-~L jrlearnjstishe  Sympathien hegenden  republikani
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schen Clown Thiers zustande kam, Die Republikjener Zeit erinnert stark an die Republik unserer

Tage, die Republik der Charles Maurras, Leon

Daudet, Millerand, Poincar6 und Co. Die Form

war republikanisch, der Inhalt aber monarchistisch,

und Jules Guesde forderte in zahlreichen Artikeln

die Fiillung der hohien Form mit wahrhaftig republikanischen Inhalt, In dieser Periode kampite

Guesde ebenfalls gegen den Opportunismus, den

republikanischen Opportunismus von Gambetta

und Co.

Gambetta wurde von dem,,Radikalsozialisten"

Clumenceau mit seiner auf der auf3ersten Linken

stehenden radikalen Partei abgelost. *Guesde erklarte entschiedensten Kampf dem Radikalismus,

der die Arbeiterklasse mit reformistischen Brocken

vom reichen Kapitalistentisch bestehen woilte, Die

Republik schien gefestigt. Die monarchistische

Gefahr verschwand. An Stelle der monarchistischen Gefahr trat die demokratische, die Gefahr

dler Ersetzung der klaren sozialistischen Ideale

durch demokratische Konfusion, und Guesde fiihrte

einen unaufhorlichen Kampf gegen den Clemencismus und den dem buirgerlichen Demokratismus zu

Hilfe eilenden Sozialopportunismus. Dem  reformistischen Zwitterprogramm von Brousse und

Geoffrin, der mit spielbiirgerlicher. Selbstgefailligkeit erkld-rte, daB wir,,nicht im Jahre 2000, sondern

im Jahre 1880" leben, und daB es sich nicht ur

die Aenderung des Besitzsystems handelt, sondern

um,,Schaffung des Rhonekanals und Erweiterung

der Mongetgasse, der sozial'istischen Loisung des

Besitzproblems gegenfiber.

Als 6er franzosische Nationalismus alle unzufriedenen Elemente unter 6em Banner des Generals

Boulanger samrelte und ii Bunde mit den Monarchisten die buirgerliche Demokratie von neuem

bedrohte, entstand im Lager der Arbeiterschaft

Verwirrung: die einen liefen hinter dem,,heldenmiitigen General" her, der die Zuriickeroberung

der verlorenen Provinzen Elsaf und Lothringen

versprach, andere hingegen verbargen sich unter

den Schutzfittichen der unter Fubfrung von Jules

Ferry stehenden Verteidiger der Republik. Jules

Guesde gab die Parole heraus: Zwischen 6er

Cholera und 6er Pest wahlt man nicht, man sagt

beiden,,Nein"; daher: weder mit Boulanger noch

mit Ferry. Er verweigerte die Teilnahme an 6em

einheitlichen  demokratischen  Block,  und  die

bfirgerliche Republik wurde ohne Hilfe 6er franz    Isischen Arbeiterpartei gerettet % Die,,Guesdisten"' - diese franzoisischen Bolschewisten -

bekamen dafuir nicht *wenig zu h~iren; sie wurden

6-er Bourgeoisie und den Opportunisten verha~te,,Sektierer".

Eine aihnliche Kampagne hatte Guesde zur Zeit

6-er Dreyfus-Affaire. Der reichejixidische Offizier

wurde wegen angeblichen Landesverrates unlschuldig zu lebensliinglichem Zuchthaus verurteilt.
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Die Reaktion fabrizierte zu diesem Zwecke einfach falsche Dokumente, die auf geheimem Wege

dem Kriegsgericht zugesteilt wurden. Dies* ganze

im ho-chsten Grade verworrene dunkle Geschichte

wurde mit Hilfe des unermiidlichen und beredten

Kaimpfers-der Demokratie Jean Jaures gliinzend

aufgeklairt und entlarvt. Die geniale, beredte und

gliinzende Dialektik Jaure~s' ri63 breite Arbeitermassen in den Kampf gegen die schwarze miiitaristische und kierikale Reaktion, die ihr Los an

eine   einfache  kriminelle  Urkundenfailschung

kniipfte. Jaure's verlieh der Dreyfus-Affare einen

ungew6hnlichen Glanz und wurde zum Mittelpunkt

einer  breiten  demokratischen  Bewegung.  Zu

diesem Zwecke mufte Jaures nicht nur mit der

fortschrittlichen, sondern auch mit der zentristischen  Bourgeoisie  eine  Einheitsfront zustande

bringen. Im  gleichen Lager befanden sich die

Skribenten der kapitalistischen Presse mit dem

halbamtlichen,,Temps' und der Boulevardzeitung,,Figaro" an der Spitze. In diesem Lager war auch

der reaktioniire und militaristische Joseph Reinach,

der Sch6pfer   der arbeiterfeindlichen  Gesetzgebung von Trarieux; sogar ehrliche Katholiken

waren in dem gleichen Lager mit Anarchisten und

Halbanarchisten und fiihrten alle den Namen,,Dreyfusards". Nicht ohne Grund erblickte Guesde

in dieser biirgeriich- anarchistischen Einheitsfront

eine neue Gefahr ffur den Klassenkampf. Er erklairte sich auf das schairfste gegen die Koalitionspolitik Jaurus'.

Der ganzen Internationale schien die damalige

Taktik Guesde's sektiererisch blind und einseitig.

Blof zwei revolutionaire Fiihrer - Rosa Luxemburg

und der alte Wilhelm Liebknecht - begriffen und

verteidigten den Standpunkt Guesdes. Wuhrend

die einfluf3reichsten Fiihrer der Zweiten Internationale in Wort und Schrift erkliirten, daf Jaures,,die Ebre der Sozialisten rette", antwortete Rosa

Luxemburg:,,Guesde tat mehr: er rettete nicht die

Ehre des Sozialismus, sondern den Sozialismus

selbst".

Tatsaichlich erwics sich bald, dali die Einheitsfront von Jaurus, wie auch zu erwarten war, zuni

abscheulichsten Opportunismus und Renegatentum

entartete. Die Dreyfus-Affdre diente als Vorwand

zur Teilnahme des Sozialisten Millerand an der

biirgerlichen Regierung, zusammen mit dem Henker

der Kommunarden, dem beriichtigten General

Gallifet. Jaurus verteidigte diese Taktik, welche

im Namen der Rettung der demokratischen Republik zum Zusammenbruch und zum moralischen

und politischen Sturz der Zweiten Interniationale

fiihrte. Als im Jahre 1900 im~ Wagramsaal in Paris

der internationake Kongrefi, auf weichem die Frage

der Teilnahme der Sozialisten an biirgerlichen

Regierungen verhandelt wurde, sich versammelte,

offenbarte sich schon jene zweideutige Lage, jenes

Sitzen zwischen zwei Stiihlen, das zum endgiiltigen

Zusamrenbruch der Zweiten Internationale fiihrte,"

Schon damals demonstrierte Karl Kautsky seineaf,"

wie ein amerikanischer Sozialist sagte,,,Kautschuk-l-.

politik". Die Zweite Internationale billigte,,einerseits' den Standpunkt Guesdes, lehnte aber,,andererseits" auch den von Jaures nicht ab. Das

Ergebnis war ein Kompromif, das auf beiden

Fiiflen hinkte. Millerand blieb an der Macht, ur

auf streikende Arbeiter schieflen zu lassen, und

verblieb gleichzeitig schojn ruhig in der mit Genehmigung der Zweiten Internationale einheitlichen

Partei neben Guesde und Jaurus. Guesde gab sick

mit der zweideutigen Lage nicht zufrieden, schied

aus dieser einheitlichen Partei bald au: und bildete

mit den Blanquisten und dem Halbmarxisten Vaillant

die Sozialistisehe Partei Frankreichs (Revolutionare Vereinigung) und begriindete seinen Austritt

aus der Jaurus-Partem damit, dalB eine neue Kategorie von,,Sozialisten auf Urlaub bei der bfirgerlichen Regierung' unmoglich zugelassen werden

konne.

Trotz seiner grofen Fiihigkeiten, seiner wahrhaftig genialen Begabung, verlor Jaurus wegen des

Biindnisses mit Millerand, der auf dem Abhanj

der Teilnahme an der biirgerlichen Regierung

folgerichtig bis zum Erschieflen von Arbeitern,

Ausweisungen auslhndischer Sozialisten uni alien

moglichen Repressalien gegen die Arbeiterklasse

und ibre klassenbewuften Vertreter hinunterrollte,

von Tag zu Tag mehr Boden unter den

Fiilen, waihrend Guesde und Vaillant stets neue

Anhhinger warben. Der Wahrheit gemaifi mul

erkliirt werden, daf bei der Rettung des revolutiondren Sozialismus die revolutionairen Syndikalisten mit Griffuelles an der Spitze mithalfen, da

sie die Unabhangigkeit der Arbeiterkiasse fMr das

Linsengericht  einiger. kliiglicher refotmistischer

Brocken, mit welchen der geschiifstkluge Millerand sie zu bestechen beabsichtigte, nicht verkaufen woliten. Das hinderte aber Guesde nicht

daran, auch an der anderen Front, gegen den anarchistischen Konfusionismus, zu kaimpfen, der in

Frankreich die huiuerst gefaihrlichen Formen des

Anarchosyndikalismus annahm and hinter der'

syndikalistischen Huiile sein wahres anarchistisches,

antikommunistisches Wesen verbarg.

Als der Bernsteinsche Revisionismus den Verrat

an den Grundprinzipien des Sozialismus zu einem

soi disant sozial - akonomischen System ausbauen

wollte, begriffen alte proletarische Kiimpfer, wie

Bebel, Plechanow and Mehring die voile Gefalir

der Parole: die Bewegung (Reform) ist alles, das

Endziel (der Sozialismus) nichts. Auf dem Dresdener Parteitag 1903 wurde dem Bernsteinschen

Renegatentum die erste Generalschlacht geliefert

und es wurde   eine Resolution angenommen, die'r~

die Reformisten und Revisionisten verurteilte and

erkliirte, dali die sozialistische Partei eine. oppo-l

sitionelle PaLrtei bleibt, die jede Teilnahme an. der~,

~::~i~,:
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birger'lichen Regierung verweigert und ihren Mitg~liedrn zur Pflicht macht, gegen die biirgerlichen

Budgets und Kriegskredite zu stimmen. Durch

ffire ganze reformistische Praxis befand sich aber

die Sozialdemokratie dcer Zweiten Internationale

in organischem und stetem Widerspruch mit der

revolutionaren Resolution des Dresdener Parteitages. Die weitblickenden Opportunisten, die, den

Reaktionii*ren aihnlich, vor Worteu keine Angst

haben, sondern auf das Wesen der Dinge achten,

stimmten mit dem ruhigsten Gemiit fur die revolutionairste Resolution, wenn diese nur nicht in

der Praxis angewendet wurde.

Die Franz*Osische Sozialistisehe Revolutionare

Partei von Guesde und Vaillant niitzte aber die

Dresdener Resolution aus, ur 1904 auf dem Kongref3

der Internationale in Amsterdam die Frage des

Revisionismus und Opportunismus nunmehr schon

in internationalem Maflstabe zu stellen. Auch hier

brachen der Revisionismus, Opportunismus und

das System des politischen Kuhhandels theoretisch voillig zusammen, in der Praxis aber blieben

sie in alien sozialdemokratischen Sektionen ruhig

weiter bestehen. Auch war die von Gegnern

des theoretisehen Revisionismus gebildete Mehrheit ziemlich unansehnlich. Die revolutionaire

Taktik rettete ein japanischer Delegierter - unser

Freund Sen Katajama. Der theoretische Sieg der

revolutionalren Taktik kam aber dem franz6sischen

proletarisehen Sozialismus von Jules Guesde and

Vaillant ziemlich teuer zu stehen. Man verpflichtete sie, sich mit dem Verfechter der Demokratie und des Reformismus, Jean Jaurels, zu einer

einheitlichen Partei zu vereinigen.

Ich entsinne *mich, wie in einer vertraulichen

kameradschaftlichen Versammlung, wo iiber die

Vereinigung der Guesdisten, Blanquisten and

Jauresisten gesprochen wurde, ein Guesdist auf

jenes Hauptargument, daB Amsterdam die Vereinigung mit der JaureÃ½s-Partei uns zur Pflicht mache,

antwortend, folgendes sagte:,,Mit Amsterdam ist

es gerade so wie mit dem englisehen Parlament.

Vom englischen Parlament sagt man: es kann alles

machen, nur nicht aus einem  Mann eine Frau.

Auch Amsterdam kann alles machen, nur nicht die

Jaurfsisten zu Sozialisten." Mit dem Moment der

Vereinigung faingt die Zersetzung des konsequenten

Guesdismus an. Wir kommen hier an die empfindlichste Stelle der Guesdistischen Taktik, in deren

Resultate es sich erwies, daB nicht Guesde den

kleinbuirgerlichen Sozialismusl besiegte, sondern,

~::.daB  der konsequente, gliinzende  proletarische

Kflmpfer Jules Jaurfis vom kleinbiirgerlichen

i~Sozialismus besiegt wurde.

(1Die Zersetzung des franzbjsischen Marxismus

g~ing in drei Richtungen vor sich: auf den Wegen

_U 1  des Opportunismus, des parlamentarischen ReforI'l  mismus und des Nationalismus. Ueber den Opport~unismus sprachen wir solion. Guesde war von

zahlreichen falschien Freunden umgeben, die sich

an die Popularitdt und Reputation des absolut uneigenn4itzigen  and  unerbittlichen  sozialistischen

Kiimpfers, des Apostels des kristallreinen Sozialismus,,festsaugten". Sich den Anschein gebend,

daB sie seine Weisungen befolgen, verrieten sie

ihn in Wirklichkeit, wie es sich in der Folge herausstellte, auf Schritt und Tritt. Es geniigt, die

Namen seiner Lieblingsstellvertreter und -mitarbeiter Chauvin, Zevaes und Bracke zu erwaihnen. Sie alle finden wir spaiter im reaktioniren nationalistischen Lager der Dissidenten. Sie

waren es, die die volle Versoihnung mit Jaure's

verkiindeten, wiihrend Guesde persdnlich auch

nach der Vereinigung mit Jaures den Kampf gegen

die,,Konfusionisten" fortsetzte und zu diesem

Zwecke sogar eine Wochenschrift griindete, an

welcher Paul Lafargue, sein naichster Freund und

Mitarbeiter, Andre' und Charles Rappoport and

andere  mitarbeiteten.  Seine  Adjutanten  (dartnter auch Compe're-Morel) gingen offen oder verhiillt in das Lager der Jauresisten fiber und unterhojhlten die Grundpfeiler des franz6sischen revolutioniiren Marxismus. Auf allen Kongressen der im

Jahre 1905 unrter der Aegide Amsterdams vereinigten Franz-sischen Sozialistischen Partei trat

Guesde mit einer scharfen Kritik des Jaurelsismus

und Anarchosyndikalismus auf, fand aber in der

Praxis keine geniigende Unterstiitzung, wiihrend

seine Anhanger demoralisiert wurden durch eine

Reihe verraiterischer Handlungen, die ur so gefiihrlicher waren, weil sie nicht mit der n-tigen

Offenheit an das Tageslicht kamen, sondern, sich

hinter eine  uuflerlich  revolutionaire und sogar

marxistische Phraseologie  versteckend  (Brackc,

Compere-Morelj, im Innern der Partei selbst verborgen blieben.

Auch der Parlamentarismus spielte Guesde arg

mit.  Keiner  kritisierte  den  parlamentarischen,,Kretinismus" so scharf und schroff wie Jules

Guesde. Das hinderte aber seine Freunde nicht,

sobald sie Wahisiege zu erringen begannen und

die M6glichkeit erhielten, ins Parlament zu

kommen, diesem,,Kretinismus" ihren marxistischen

Revolutionismus zum Opfer zu bringen. Guesde

mu~te die allmaihliche Umwandlung seiner eigenen

Freunde und Anhiinger zu vulgairsten parlamentarischen Reformisten hilflos mitansehen. Er pers6nlich hob in seinen' parlamentarischen Reden,

wenn auch bei weitem nicht mit der friiheren

Energie, stets unser Haupt- und Endziel hervor.

Er konnte aber nichts machen mit der Partei, die

allmiihlich den Abhang des parlamentarisohen Reformismus hinabroilte.

Noch gefiihrlicher war die nationalistische Verwirrang, der er selbst zum Opfer flel. Dem

Kampfe zu folgen, den die Guesdisten an der

Doppeifront gegen Demokratismus und Anarchis
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rnus fiihrten, schmuggelten sich gewisse ziemlich

zweifelhafte konservative und nationalistische Elemente in die Partei der Guesdisten. Sie verziehen

Guesde seine theoretisehe, doktrinaire Unversdhnlichkeit mit Riicksicht auf seinen Kampf gegen den

buirgerlichen, Radikalismus, derdie katholische

Kirche verfolgte und dessen Programm ausschlief3 -lich aus der Laicisierung des Staates (Umwandlung

der Republik in einen weitlichen Staat) bestand. Sie verziehen Guesde auch die Schroffheit

seiner sozialistischen Formel mit Riicksicht auf

seine Verdienste im Kampfe gegen den Anarchismus, welcher der ur ihre unmittelbare materielle

Interessen besorgten Bourgeoisie grol3e Angst

einflofBte, Im Gegensatz zu Jaure~s wurde Jules

Guesde   von   der  Bourgeoisie  gewisgermaBen

fiur etnen,,Patrioten" gehalten, da er gegen

eine Abart 'des franzo-sischen Anarchismus

gegen  den  Pazifismus  und  biirgexlichen  Antimilitarismus im  Kampf stand.   Er verstand es

aber nicht, dem lebensunfaihigen biirgerlichen

Pazifismus  den   ernsten  Pazifismus  der  Arbeiterkiasse gegeniiberzustellen, der die proletarische Solidaritit ufber die sogenannten nationalen Interessen steilt. In der Theorie erklairte

sich Jules Guesde wiederholt ffur diese Idee und

stelite  sogar  der platonischen  internationalen

Solidaritiit der offiziellen internationalen Kongresse

die aktive revolutionaire Solidaritat gegentiber. In

Wirklichkeit befolgte Guesde aber leider seine

eigene Doktrine nicht, und als 1914 das imperialistisLhe  Welt - Massenmorden  anfing,  gingen

Guesde und Vaillant einige Tage nach dem Tode

Jauru"s' mit der ganzen Franzo-sischen Sozialistisehen

Partej fast ohne Ausnabme in das national-chauvinistische Lager fiber, stimmten trotz des formellen Beschlusses des Amsterdamer Kongresses

fiur die Kriegskredite, ffur Aufhebung aller republikanischen Freiheitsrechte und ffur Vernichtung des

einen Teiles des Proletariats durch den anderen Teil.

Einer der belisten K6pfe, einer der klarsten Geister

der Zweiten Internationale gab  auf die schandlichste Weise unsere Klassenstellungen gerade in

dem Augenblick auf, als man dem Feind mit dem

empfindlichsten Schlag gerade ins Herz treffen

konnte. Der Name Sozialverrat ist die gemailigste

Verurteilung dieses wahnsinnigen Verrats am

eigenen Wesen, dieser volligen Kapitulation vor

dem wiitend gewordenen Feinde. Guesde war

gleichsam  betaiubtvon der  Schlag, den er sich

selbst und seiner ganzen ruhmvollen Vergangenheit

versetzte. Wiederholt sprach er von sich als von

einem Toten. Er war nicht nur fuir uns, sondern

9,;

auch fufr sich selbst tot, Wiihrend des Krieges,

wihrenddessen ihn die Bourgeoisie mit einem Mi.'

nisterportefeuille bestrafte, hielt er keine einzigeglainzende Rede und offenbarte sich durch keine

einzige bemerkenswerte Tat. Mit der Treue sich

selbst gegenfiber verlor er auch sein Talent, ein

Talent, das zweifellos sehr grof3 war. Sein Geist

war spriihend wie Champagner. In glainzender,

scharfer Form brachte er seine Gegner aus der

Fassung. Seine logische, klare, scharfe Sprache

floB dahin wie ein die H-rerschaft blendendes

Feuerwerk. Eine grofe biirgerliche Zeitung verglich Jules Guesde mit dem bekannten Redner des

Altertums, Phokion, den man das Beil des Demosthenes nannte, weil Phokion die gliinzend aufgebaute Rede des gr6Bten Redners des Altertums

in Scherben schlug. Guesde war das,,Beil" des

neuen Demosthenes Jaurus, Im Gegensatz zum

tiefen, aber nebelhaft philosophischen, pantheistischen und synthetischen, Geiste Jaurus, war der

Geist Jules Guesdes scharf, analytisch und kritisch. Er sah nicht das, was die Erscheinungen

verbindet, sondern das, was sie-tief trennt und zum

ZusammenstoB fiihrt. Sein Geist war gleichsam

durch die Natur zum Verstaindnis und zum Hervorheben der Klassengegensaitze geschaffen, die

die moderne Welt spalten. Aber die falsche

nationalistische Synthese,tdiese scheinbare Vereinigung gegeneinander kaimpfenden Klasseninteressen, die jetzt durchÃ½ die Maske der Nationalen

xTereinigung verhiillt wurden, wurde zum Grab

nicht nur der Reputation Jules Guesde's als proletarischen Kiimpfers, sondern auch zum Grab seines

Geistes, der infolge greisenhafter Erschopfung seine

ganze analythische Schurfe verlor. Von Jules

Guesde kann gesagt werden, was Voltaire mit Andeutung auf die Maglichkeit einer greisenhaften

Erschlaffung seines scharfen, sarkastischen Genies

von sich selbst sagte:,,Sollte ich im Augenbick

meines Todeskampfes eine Dummheit sagen, so

appelliere ich vom altersschwachen Voltaire an

den jungen, lebenskriiftigen Voltaire,"

Der altersschwache Guesde, in die Gefangenschaft des Nationalismus, dieser MiBgeburt des

sterbenden Sozialismus, geraten, existiert fulr uns

nicht. Wir behalten Jules Guesde in Erinnerung

und verehren den Marxisten voller Kraft und

junger revolutiona-rer Energie, der vierzig Jahre

hindurch im kleinbiirgerlichen Frankreich die

klare/helle, feste und dem Stahl gleich biegsame

Doktrin des u nsterblichen Karl Mtarx verbreitete.

The rest is silence.

C~. ~. Taappoport,4  -)"? -
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Dpaniel fenoulf u. die Tazkfik der Ein~eifsfronf

In den bekanuten Leitsaitzen der Kommunistischen Internationale vom 18, Dezember

1921, in denen die Taktik der Einheitsfront

zum ersten Mal kiar formuliert wird, ist ein

ganzer Paragraph den mit dieser Taktik verbundenen Gefahren gewidmet, Der Paragraph 21 der erwaihnten Leitsiitze lautet:,,Indem die Exekutive den dargelegten Plan

alien Bruderparteien vorschlhgt, erachtet sie es

fuir ihre Pflicht, alle Sektionen der Kommunistischen Jnternationale auf die G e f a h r e n

hinzuweisen, mit denen diese Taktik unter gewissen Urstainden' verbunden sein kann. Nicht

alle kommunistischen Parteien sind schon geniigend stark und gefestigt. Nicht alle haben

schon mit der zentristischen- und halbzentristischen Ideologie  gebrochen, Es besteht die

MOglichkeit von Uebertreibungen.. Es kdnnen

Tendenzen auftauchen, die in Wirklichkeit das

Aufgehen kommunistischer Parteien und Gruppen in einem formiosen einheitlichen Block bedeuten wiirden. Ur die neue Taktik mit Erfolg fuir die Saohe des Kommunismus durchzufiihren, ist es notwendig, daf3 die kommunistischen Parteien, die diese Taktik werden durchzufiihren haben, stark und einheitlich seien, und

daf sich die Fiihrer dieser kommunistisehen

Parteien durch genuigenden politisehen Scharfblick auszeichnen,"

Nichts bestiitigte die Richtigkeit dieser Warfung der Kommunistischen Internationale so

sehr als die Entwicklung der Ereignisse in der

franzOjsischen Bruderpartei waihrend der letzten

Monate. Es ist gegenwairtig v6llig kiar: die

Lage der Franz6sischen Kommunistischen Partei, wie sie die Leitshitze der Exekutive der

Kommunistischen Internationale im Dezember

vorigen Jahres antrafen, war soicher Art, daf3

Irrungen und Fehler unvermeidlich waren.

Der*Kongrel von Marseille, die Konferenz der

Fbjderationssekretiire  und  der  Nationalrat

nalmen in der Frage der Einheitsfront Resolutionen an, die allerdings gegenwiirtig schon

keine Mehrheit der franzoosischen Partei fu'r

sich haben. Eine kleine Minderheit faihrt aber

anscheinend fort, an ihren Irrtiimern festzuhalten, und als Wortfiihrer dieser Minderheit

tritt der Genosse Daniel Renoult auf. In den

der Resolutionskommission vorgelegten Leitsatzen behauptet Daniel Renoult Aicht mehr

und nicht weniger, als daf3,,alle Ereigpisse,

die sich im Laufe dieses Jahres abspielten,

melr oder minder die Richtigkeit des Standpunktes der franzo5sischen Partei in der Frage

der Einheitsfront_ bestiitigften'. Eine solehe

melir als kiihne Behauptung zwingt uns zur

Beschiiftigung mit den neuesten Leitsiitzen

des'~ Genossen Renoult. W/ir wollen seine

wichtigsten;Argumente untersuchen. Genosse

Daniel Renoult schreibt:,,Wenn es richtig ist, daf die Anwendung

der Parole des Dritten Kongresses - der Aufruf an die Massen zum Kampfe ur die Befriedigung der unmittelbaren Bediirfnisse der

Arbeiterklasse - ilberall die hesten Resultate

zeitigte, so wird auch keiner leugnen k6nnen,

daB alle Versuche zur Organisierung gemeinschaftlicher Aktionen durch Verhandlungen mit

den Fflhrern der Sozialisten und Syndikalisten

vbllig miflungen sind.,

Das heilt wahrlich: mit einem Jubellied anfangen und mit einem Grabgesang enden. In

der ersten Halfte des angefiihrten Satzes gibt

Genosse Daniel Renoult zu, daf3 die Kommunistische Internationale durch die Aufforderung der breiten Massen zum Kampfe fMr die

Befriedigung unmittelbarer Bedjirfuisse die

besten Resultate erreichte. Genosse Daniel

Renoult scheint aber gar nicht zu bemerken,

dal3 er dadurch auch die Richtigkeit

der Auffassung der Kommunistischen     Internationale         in   der

Frage     der   Einheitsfronttaktik

zu gib t.  Bestelit doch gerade darin das

Wesen dieser Taktik. Und wenn in dieser

Beziehung, wie es der Genosse Daniel Renoult

selbst zugibt,,,die besten Resultate" erreicht

wurden, so ist eben die Richtigkeit des Standpunktes der Kommunistischen Internationale

in vollem Umfange bewiesen.

Fuir den Genossen Daniel Renoult ist aber

die Frage der,,Verhandlungen" mit den

Fiihrern der Sozialisten und Syndikalisten

die Hauptsache. Diese,,Verhandlungen" verhiillen vor ihm das eigentliche Wesen dieser

Frage von unendlicher Bedeutung. Die Verhandlungen mit den Fiihrern sind ja gescheitert, und damit ist fu*r den Genossen

Daniel Renoult die Frage erledigt.

Durch eine solche Einstellung zu der Frage

verriit der Genosse Daniel Renoult auf einmal

die Unhaltbarkeit seines Standpunktes. Die

Taktik der Einheitsfront faf3te er - und tut

es anscheinend noch immer - als einen

Wunsch auf, durch Verhandlungen mit den

Fiihrern die Vereinigung mit der Zweiten und

Zweieinhalb-Internationale zu erreichen. In

Wirklichkeit aber hat die Taktik der Einheitsfront nach Auffassung -der Kommunistischen Internationale gerade das entgegengesetzte Ziel: die endgiiltige L i q u i d i e -

ru ng des Einflusses der Zweiten und Zweieinhalb-Internationale und die Vereinigung

mit den breitesten Massen des Proletariates

gegen diese Fiihrer.

Fuir den G~enossen Daniel Renoult ist die

Frage aul3erordentlich einfach: die Verhand

x
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lungen mit den Fiihrern sind vbjllig mif3 -lungen.   Aber,  Genosse   Daniel Renoult,

hat denn die Kommunistische Internationale je   die  Vereinigung  mit den    verraterischen Fiihrern angestrebt? Es ist wahrlich an der Zeit, zu begreifen, Genosse Daniel

Renoult, daB es sich gar nicht darum

handelte, sondern ur etwas ganz anderes,

Genosse Daniel Renoult fahrt fort:,,Sogar im Kampfe gegen die Reaktion

stofen sie (die Fiihrer der Zweiten Internationale) die Kommunisten, deren MKlarbeit dort,

wo mit Gefahr fuir Leben und Freiheit gekiimpft

werden muf, angenommen werd, von einer in

Einklang gebrachten organisatorischen Arbeit

zuriick."

Wieder verriit Genosse Daniel Renoult mit

einem Male das Unlogisehe seines Denkens.

Wollte denn die Kommunistisehe Internationale jemals,,eine in Einklang gebrachte

organisatorische Arbeit" mit den Vandervelde, Scheidemann und Co.? Die Kommunistische Internationale woilte etwas ganz

anderes. Ihr Streben war und ist auf die

Organisierung  breiter  Arbeitermassen  gerichtet, ohne Untersehied der Richtung, zum

Kampfe fuir die Befriedigung unmittelbarer

Forderungen der Arbeiterschaft. Auf diesem

Gebiete aber erreichte die Kommunistische

Internationale, wie Genosse Daniel Renoult

selbst zugibt,,,Uberall die besten Resultate".,,In England" schreibt Genosse Daniel

Renoult weiter -,,weist die Arbeiterpartei,

die vom aufrichtigen Versohnungswillen durchdrungenen Vorschlige der Kommunisten brutal

und schamlos zuriick."

Wieder - zum wievielten Male schon?

gibt sich Genosse Daniel Renoult eine Bl"l3e.

Der Vorschlag der englisehen Kommunisten

iiber ihre Aufnahme in die Arbeiterpartei

war keineswegs von,,Vers6hnungswillen"

durchdrungen. Genosse Daniel Renoult mb"ge

dies zur Kenntnis nehmen, Vers6hnung

mit wem denn? Mit den Henderson, Thomas,

Macdonald und den iibrigen Verriitern der

Arbeiterbewegung? Die Lage in England

ist ganz eigenartig, Die Arbeiterpartei bildet

ein Konglomerat aller Arbeiterorganisationen

des Landes, Die englischen Kommunisten

gehen   richtig  vor,  wenn   sie  ebenifalls

wiinschen, in die sogenannte Arbeiterpartei

aufgenommen zu werden, natiirlich unter der

unumgiinglichen Bedingung, daB3 ihnen die

Agitationsfreiheit gewahrt bleibt. Durch Emntritt in die Arbeiterpartei, die sich fuir alle

Proletarier ohne Unterschied der politischen

Ansichten zugiinglich erkliirt, wiirden die engl~ischen Kommunisten die Miiglichkeit erhalten, breitere Arbeitermassen zu beeinflussen, die sie vor allem auf Grundlage des

Kampfes,,fiir Befriedigung unmittelbarer Forderungen der Arbeiterklasse" zu organisieren

bestrebt sein wiirde. Von da ist es aber nochriesig weit bis zu einer,,VersOihnung" mit

den Fiihrern der englischen Sozialve'rtrter.

Gerade darin besteht der Fehler der Auffassung des Genossen Daniel Renoult, daB er

die ganze Frage der Einheitsfronttaktik unter

dem Gesichtswinkel der Versbihnung mit den

Fiihrern der Zweiten und Zweieinhalb-Internationale betrachtet.,,In Italien" - lesen wir weiter bei Genossen

Daniel Renoult, -,,erstrebt die immer'

schwaicher werdende Sozialistische Partei durch

ihre opportunistischen Fiihrer eine Beteiligung

an der Regierung und wendet sich ab von jeder

eventuellen Vereinbarung mit den wirklichen

Revolutionairen."

Im Munde des Genossen Daniel Renoult

wird die Feststellung dieser Tatsache seltsamerweise zu einem Argument gegen die

Taktik der Einheitsfrontl  Genosse Daniel

Renoult will uns mit ernster Miene belehren,

daB Turati ein Sozialverrilter ist, und dalB

D'Aragona und Co. keinerlei Vereinbarung

mit den aufrichtigen Revolution'aren wiinschen.

Es mutet komisch an, wie Genose Daniel

Renoult nicht einmal bemerkt, dali er eine

offene Tiir einrennen will. Es lohnt wahrlich

nicht die Miihe, uns zu beweisen, dal Turati

und D'Aragona -schlechte Sozialisten sind,

Es handelt sich aber auch nicht darum.

Genosse Daniel Renoult hat das Wichtigste

nicht bemerkt.   Sie sehen nicht, Genosse

Renoult, dali gerade in Italien bei der gegenwirtigen permanenten Regierungskrisis, bei

dem schamlosen Feldzug der Faszisten gegen

die Arbeiterorganisationen, bei dem vo"lligen

Versagen der Fiihrer der Italienischen Sozialistischen Partei gerade die Taktik der Einheitsfront am meisten am Platze ist. Die

italienischen Kommunisten, die in dieser Frage

manche Schwankungen aufwiesen, werden

jetzt von ihren Irrtiimern geheilt und gewinnen

dank der Taktik der Einheitsfront immer

grl3ere Massen fir den Kommunismuts. Sobald Genosse Daniel Renoult begreifen wird,

dali die Taktik der Einheitsfront keineswegs eine durch,,Verhandlungen" zu erreichende Vereinigung mit den Fiihrern znm

Ziele hat, wird er auch verstehen, dali aIle

seine gegen die Taktik der Kommunistischfen'

Internationale gerichteten Angriffe am Ziele

vorbeigehen.

Zuletzt geht,Genosse Renoult zu Frankrreich jiber:,,Iln Frankreich fiihrten die durch den Be.'

schlufl der Internationale hervorgerufenen

Ideen, trotzdem die Parteien die Einheitsfronzt

verworfen hatten, unter dem Vorwand gemein
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samer Aktionen zur Schaffung von Wahikombinationen, Es ist dies einm Block von Wirrkbipfen. Die Kommunistische Partei seibst erlitt

hierdurch, wie es das Verhalten vieler Foderationen beweist, Schaden. Lediglich f r den

linken Block, dieses letzte gaunerhafte Unternehmen der franzi*sischen Bourgeoisie, waren

die entstandenen Milverstundnisse vorteilhaft."

Gewi3, in Frankreich sahen wir eine ganze

Reihe von,,MiBverstandnissen"  Gewif, Gesinnungsgenossen des Genossen Daniel Renoult wie Barabant verstiegen sich dort bis

zu einer Taktik des linken Blockes. Es fragt

Ã½sich nur, wer die Schuld trugt an diesen, mit

Verlaub gesagt, Milverstaindnissen.. Ob wohl

nicht Sie, Genosse Daniel Renoult? Waren es

nicht Ihre Kampfgenossen Viktor Muric u. a.,

die einige Monate hindurch die Taktik der

Kommunistisehen. Internationale auf das ungenierteste verzerrten und den franz""sischen

Arbeitern die Sache so darstellten, als wiirde

die Kommunistisehe Internationale die Taktik

des Millerandismus verteidigen?,,Fast in allen Landern ist elne gegen den

Kommunismus gerichtete Annaiherung zwischen

den Reformisten und dem linken Fliigel der

Bourgeoisie bemerkbar."

Ganz richtig, Genosse Daniel Renoult. Endlich finden wir ausnahmsweise in Ihren Leitsa"tzen wenigstens eine richtige Behauptung.

Leider aber beeilen Sie sich da, aus der

richtigen Behauptung eine absolut falsche

Folgerung zu ziehen. Sie schreiben:,,Diese Erseheinung (d. h. die Annaiherung

zwischen den Reformisten und dem linken

Fliigel 4er Bourgeoisie) bildet ein Hindernis auf

dem Wege der Anwendung der Einheitsfront,"

Nicht im geringsten, werter Genosse! Gerade weil sich die Fiihrer der Zweiten und

Zweieinhalb-Internationale immer mehr dem

linken  Fliigel  der  Bourgeoisie  naihern,

gerade aus diesem Grunde werden breite

Massen, die noch Zutrauen zu diesen Fiihrern

haben, sich immer mehr und mehr von ihnen

entfernen und auf unsere Seite jibergehen.

GewiI3, wenn die Taktik der Einheitsfront

durch Ihre Brille gesehen wird, d. h., wenn

angenommen wird, daB die Taktik der Einheitsfront die Vereinigung mit den Fiihrern

der Zweiten und Zweieinhalb-Internationale

im Wege von,,Verhandlungen" beabsichtigt,

da wiirde der von Ihnen angefiihrte, den Tatsachen entsprechende Umstand tatsTichlich em!

Hindernis zur Erreichung dieses Zieles bilden.

Das Wesen der Sache besteht aber gerade

darin, Genosse Daniel Renoult, daB3 wir uns

nie em 'solehes Ziel stellten, daB3 unser Ziel

~Ivielmehr gerade im Gegenteil in der Un'scp~dichachng  ermit d      Bourgeoisie

I~~~l~r'_:iebiiugelnden Fi~ihrer und in der Eroberung;der MI1assen fuir den Kommunismus bestand.
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Aus diesem Grunde erkliirten sich die

Fiihrer der Zweiten und Zweieinhalb-Internationale in der ganzen Welt faktisch g e g e n

die Einheitsfront, Die Einheitsfront ist ffir

sie ein scharfes Messer, Denn diese Herren,

die des Pudels Kern sehr gut kennen, begreifen

wohl, daB die Kommunisten durch Anwendung dieser Taktik die Reformisten vor der

gesamten Arbeiterschaft enthiillen werden.

Es ist eine Tatsache, Genosse Daniel Renoult,

daf3 die reformistischen,,Fiihrer", die Sie so

interessieren, sich in der ganze n  Welt

g e g e n die Taktik der Einheitsfront erklairt

haben.  Sie aber ignorieren ganz einfach

diese ~iuBerst bezeichnende Tatsache. Ganz

ohne jeden Grund, Genosse Daniel Renoult!

Wir raten Ihnen sehr, recht grimndlich dariiber

nachzudenken, warum   gerade die Scheidemanner, Vandervelde und Renaudel aller

Liinder so hartnaickig in der ganzen Welt das

Zustandekommen der Einheitsfront hindern.

Vielleicht wird Ihnen wenigstens dies einen

Schliissel geben zur LOsung des Riitsels, das

Sie so hartniickig nicht begreifen wollen.

Wollen wir uns bildlich ' ausdriicken, - so

kann gesagt werden, daB die Taktik der Einheitsfront, wie sie von der Kommunistisehen

Internationale empfohlen wird, aus folgendem

besteht.

Vor uns steht die Festung der Bourgeoisie,

die wir erobern miissen. Die Arbeiterkiasse

bildet ein geniigend zahlreiches Heer, ur

diese Festung verhaltnismiif3ig leicht zu erobern. Ein Teil der Befehlshaberschaft aber,

denen noch die. Mehrheit der Truppen folgt,

w ill  die Festung  n i c h t erobern, lullt

daher mit allen m6glichen Mitteln die Wachsamkeit der Truppen ein und lenkt ihre Aufmerksamkeit von ihrer Hauptaufgabe ab. Die

Kommunisten, die dieses sahen, trennten sich

schon vor einigen Jahren von der Partei,

bildeten ihren eigenen Stab und zogen auf

ihre Seite einen bedeutenden Teil (vorlaiufig

aber noch eine Minderheit) jener Arbeiter,

die die Festung erobern wollen und auch

wissen, wie sie die Sache anzufangen haben.

Die Festung kann aber doch nicht mit den

Kriiften dieser Minderheit allein erobert

werden. Die Kommunisten, die durch die

Bildung eines eigenen Stabes sich die Hinde

freimachten, werden sich aber- und abermals

an die uibrigen Massen des Arbeiterheeres mit

dem Aufruf wenden, mit ihnen in gemeinschaftlicher Front die Belagerung und nachher auch die Erstiirmung der Festung vorzunehmen. Und da die biirgerliche Feste die

Arbeitermassen von Tag zu Tag immer mehr

wiirgt und das SelbstbewuBtsein der Massen,
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die noch den verra'terischen Fiihrern folgen,

mit jedem  Monat wachst, wird jeder neue

Aufruf unsererseits zur gemeinsamen Erstiirmung der Festung immer grbf3eren Widerhail finden und uns allmiihlich die ganze

Arbeitermasse zufiihren. Diese Masse haf3t

den Feind, der sich in*der Festung befindet,

mit allenfasern ihres Herzens und muB unvermeidlich gegen ihn kiimpfen. In je gral3erem

Maf3e wir aber die noch unentschlossenen

und schwankenden Elemente auf unsere Seite

hiniiberziehen, ur so wiitender und mit immer

wachsender Entriistung wird der sozialverriterische Stab, der die Eroberung der

Festung gar nicht wiinscht, seine Angriffe

gegen uns richten, Wie kOnnte es auch anders

seinl  Ist doch  dieser  sozialverraiterische

Stab  eine f rmliche Agentur des in der

Festung befindlichen Feindes.

Das bedeutet keineswegs, daI wir, soliten,,Verhandlungen" mit dem sozialverriiterischen

Stab niitig sein, diese zuriickweisen, Wir sind

gezwungen, diese Verhandlungen zu fiihren,

gerade    darum, ur      den   Sch-wao-,

kenden zu zeigen, daB ihr gegen&lt;Z

wiirtiger    Stab    die   biirgerliche

Feste    gar   nicht    erobern     will1

Die,,Verhandlungen" mit den Fiihrern ko*nnen::..

nach der Terminologie des Genossen Daniel

Renoult.,,vollig mif3lingen", die Taktik der

Einheitsfront aber wird gleichzeitig stets

wachsende Erfolge aufzuweisen haben. Denn

die Eroberung der Massen fufr uns wird immer

na"her kommen, denn die Sache der Vorbereitung des letzten Stu*rmes gegen die

biirgerliche  Feste  wird  stets  vorwiirtsschreiten.

Scheint Ihnen das nicht verstiindlich, Genosse Daniel Renoult? Versuchen Sie darmiber

nachzudenken, tnd Sie werden es begreifen.

Die Mehrheit der Mitglieder der Franzosischen Kommunistischen Partei aber - wir

sind iiberzeugt davon - hat es schon begriffen.

G. Sinowjew.

Die Zerse13 Ung

der Italienis qjen Sozialisfisc5en Parnei.

Die Ereignisse, die sich in Italien entwickein, zeichnen mit besonderer Schiirfe

jene nach dem Kriege eingetretene Krisis,

aus deren Druck sich die Bourgeoisie selbst

in diesem Siegerstaate nicht befreien kann.

Als Resultat des siegreichen * Krieges erweiterte Italien seine Grenzen, verwirklichte

seine seit Menschenaltern gehegten Wiinsche

und wurde zum,,Grofjstaat". Dieses,,siegreiche Ende" bereicherte aber nur einige

hundert kapitalistische Rijuber, nachdem  es

das ganze Land zugrunde gerichtet, viele

Hunderttausende junger Arbeiter und Bauern

ins Grab gestol3en und Hunderttausende

Kranke und Kriippel zuriickgelassen hatte.

Gleichzeitig aher erweckte der Krieg das

Selbstbewultsein der unter dem Drucke des

Kapitalismus leidenden Massen und brachte

neueElementarkriifte inBewegung, die berufen

sind, die Menschheit zu befreien und eine neue

Weltordnung zu schaffen. Die Volksmassen,

die alle Qualen und Entbehrungen des imperialistischen Krieges so Lange Zeit hindurch mit

Sanftmut und Geduld ertragen hatten, ge

rieten jetzt, von Zorn und Haf3 dem richtigen

Feinde gegeniiber erfiillt, dem stiirmischen

Meere gleich, in Bewegung und gingen zu

einem machtigen Angriff iiber, vor dessen vernichtenden Folgen die Bourgeoisie nur durch

die Unfahigkeit der Arbeiterfiihrer gerettet

wurde. Der Angriff millang. Das italienische

Proletariat wurde zu einem vorlaufigen Ruickzuge gezwungen,

Die entstandene Atempause beniitzte die

Bourgeoisie, ur sich in noch grol3erem Urlfange zu bewaffnen und ihren Kiassenapparat

zur Verteidigung und zum Angriff zu stairken.

Der Biirgerkrieg dauert aber nicht nur weiter

an, sondern wird immer erbitterter und

blutiger. Und je zilgelloser der von der in

Wut geratenen Bourgeoisie entfaltete Terror

wird, je mehr proletarisches Blut in dieserki

ungleichen Kampfe vergossen wird,.um -so.

stairker lodert in der Brust der Arbeiterschaft..

das Geffihi des Hasses und der Rache empor.,

und ur   so fieberhafter bereitet-  sihcS

zu einem neuen Angriff vor,

~j ~



In der Geschichte  dieses Biirgerkrieges

"Ã½'.bleibt der September 1920 eine der ruhmvollsten und gleichzeitig schicksalschwersten

Seiten. Die Arbeiter- und Bauernbewegung

7' A  breitete sich in diesem Moiiat mit soicher

Kraft und in so riesigem Umfange aus, daI3

alle Festen der Bourgeoisie ins Wanken gerieten. Wenn die Fiihrer selbst nicht al!tcs

getan huitten, ur  die Bewegung zuriickzuhalten, ware die Herrschaft der italienisehen

Bourgeoisie schon laingst gebrochen.  Die

Fiihrer der mit Begeisterung vorstiirmenden

Armee des italienischen Proletariats erwiesen

sich als Feiglinge und Verriiter und brachten

die Bewegung gerade in dem Augenblick zum

Stehen, als  der Sieg  fast erreicht war

und der Feind sich schon anschickte, die

Waffen zu strecken. Diese Lehre ging an der

Italienisehen Sozialistischen Partei, die damals

an der Spitze des revolutioniiren Proletariats

stand, leider ohne jedes Ergebnis vorbei. Die

Bourgeoisie hingegen begriff jetzt vollauf die

Gr 0'3e der Gefahr, die ihr drohte, und schritt

unverziiglich an die Mobilisierung alier ihrer

Kriifte zur Verteidigung und zum Angriff. Sie

begriff sehr wohi, daB, soliten die roten

Fahnen mit Sichel und Hammer noch cinmal

auf  den  Fabriken   und  Betrieben,  den

Munizipalitaiten und anderen bjffentlichen Geba~uden gehiBt werden, das unvermeidliche

Ende ihrer Klassenherrschaft gekommen sei,

Vom drohenden Untergang gerettet, erkliirte

sie jetzt der von ihr unterdriickten Kiasse

den offenen, schonungslosen Krieg,

Die Septemberereignisse spielten sich gerade

nach dem zweitenWeltkongrel ab, aufwelchem

die Kommunistische Internationale beschlof3,

den verriterischen Reformisten, die sich in den

der Kommunistisehen Internationale angeschiossenen oder den Anschlul3 wiinschenden

Parteien eingenistet hatten, keine Schonung

zu gewoihren1 Der italienischen Delegation, an

deren Spitze sich der damals am Hbhepunkt

seines Ruhmes stehende Serrati befand, wurde

vom Kongrefi emn Ultimatumn gestelit, die

~~Partei von den Reformisten, die aus alien

Kr~ften die Arbeiterbewegung hinderten, zu: saubern. Die Geschichte Serratis ist genug: iiend bekannt. Wir werden sie daher nicht

in alien Einzeiheiten dariegen. In dem Ge

-Ã½.nossen Sinowjew, der mit der gr"lBten Energie

auf die die I. S. P, zersetzende Wunde hinwies

und die Gesundung der Partei forderte, sah

I
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Serrati seinen Hauptfeind und hielt fiir seine

nichsten Freunde d'Arragona und Turati, Es

mul3 gesagt werden, da3 Serrati - wie unwahrscheinlich das auch klingen mag - die

Septemberereignisse  nicht  gentigend  beachtete, sie fast nicht bemerkte, wahrend seine

reformistischen Freunde zusammen-nit dem

alten Fuchs Giolitti inzwischen diese grandiose

Arbeiteraktion zum Zusammenbruch brachten,

Alle Energie seines hartnaickigen Charakters

verwendete   Serrati  auf  cine  kleinliche

Polemik, in der er Sinowjew und Lenin gegentiber weder vor Verleumdungen noch vor Insinuationen zuriickschrak und in der er unbedingt beweisen wolite, daB die Kommunistische

Internationale nicht informiert sei dariiber,

was in Italien und in der I. S, P, geschehe.

Nach seinen Worten waren sogar die Reformisten Revolutionare. Die Bourgeoisie machte

sich nun, da sie sah, daf3 die I. S. P, gar nicht

so sfark sei, wie sie ihr schien, und daf3 der

Geist der Enttaiuschung und des Miltrauens

in die Arbeiterschaft hineingetragen wurde,

mit erhbhter Energie an die Organisierung

ihrer weif3en Garde, Die besten Elemente der

I. S. P, mit Bordiga und den Turiner Genossen an der Spitze sahen kiar den Abgrund,

in den die antimarxistische Sozialdemokratie

und die Reformisten die Partei fiihrten, und

sie begannen daher einen energisehen Kampf

gegen sie, Serrati aber gelang es durch Ausniitzung der Naivitat der Einen, durch die

Schwache Anderer und durch die Helfershelferdienste Dritter, die wichtigsten Kampfesmittel, wie z. B. die Zeitung,,Avanti" und die

parlamentarische Gruppe, in seinen Handen- zu

behalten; er verstand es auch, auf die Zentrale

der Partei einen Einfluf auszuiiben, und sate

so Zwietracht und Kleinmiitigkeit in die Reihen der Partei.

So hildete sich in der I S, P. zum Zeitpunkte des Kongresses von Livorno einerseits die Fraktion der Kommunisten, die

aus wirklichen Revolutionairen bestand und

emn kiares und genaues Programm hatte,

andererseits hingegen die Fyraktion Serrati, die

f1r das,,Serrati--Programm" kmpfte, d: hA

furt Programmlosigkeit und fuir die beriihmte,,Einigkeit', die damals das Verbleiben der

Reformisten in der Partei bedeutete. Es

gelang Serrati, sehr viele davon zu iiberzeugen,

daB die Kommunistische Internationale einen

verhaingnisvollen Fehier gemach~t habe, daB3
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die,,Moskauer" nur durch einen gemeinsamen

Widerstand von ihrem Irrtum iiberzeugt und

zur Annabme des Standpunktes von Serrati

bewegt werden kInnten. Wir wissen nicht, ob

Serrati begriff, weichen Schaden er durch

seine machiavellistische Politik der Arbeiterbewegung zufiigte; jedoch  entsprach  das,

was er tat, voilkommen seiner sozialdemokratischen Ideologie Emin bedeutender Teil

der breiten Massen wurde durch die geschickte Kampagne, die Serrati im,,Avanti"

fiihrte, irregefiihrt, und nur durch diesen Zustand einer volikommenen Kopflosigkeit, wie

auch durch die damals schon einsetzende

Offensive der Bourgeoisie, der Serrati die Parole der Vereinigung der Kriifte mit...den

Reformisten entgegenstellte, kann es erklirt

werden, dafl die Fraktion der sogenannten,,Unitarii" (Anhainger der Einigkeit) auf dem

Kongref zu Livorno die Mehrheit hatte. Das

ganze Spiel der,,Unitarii" u ar darauf gerichtet, die breiten Massen glauben zu machen,

daB die 1. S. P. gar nicht an einen Bruch mit

der Kommunistischen Internationale denke.

Nach-dem Kongrel zu Livorno fing in Italien eine neue Periode des Kampfes an, Die

iibermailig schwerfaillige, nach dem Kriege in zu

schnellem Tempo angewachsene I. S. P. wurde

gespalten. Eine kleine, aber von Kriegsgeist

und Entschlossenheit erfiillte, durch und durch

proletarisehe Kommunistische Partei kam zustande. Es war ein sehr schweres Erbe, das

sie zu iibernehmen hatte: die Massen waren

desorganisiert, ermiidet und enttaiuscht. Die

Bourgeoisie war nicht nur wiederhergestelit,

sondern organisierte und. konzentrierte auch

ihre gesamten Kraifte und bereitete sich zu

einer schonungslosen, systematischen Offensive vor. Die Armee, die mit der Unzufriedenheit der Nachkriegsperiode und dem Geist der

Empiirung angestecktwar, wurde allmiihlich

aufgeliist und durch neue militairische und

polizeiliche Formationen ersetzt, die aus besonders hierzu ausgewaihlten Elementen des

riickstaindigen Siidens und der Insein (Sizilien,

Sardinien) zusammengesteilt wurden. Auf

diese Art wurde die kiinigliche Garde und das

Carabinierikorps erneuert. Das war nicht

mehr eine einfache Schutzpolizei friiherer

Zeiten, das waren wirkliche Bataillone und

Regimenter mit eiserner Disziplin, vorziiglich

bewaffnet, iiach alien Regein der Kriegskunst

ausgebildet, mit Kavallerie, Artillerie, Panzer

wagen und Aeroplanen. Neben diesem legalen,`"

offen ziir Ziigelung der Massen bestimmten'

Kriegsapparat schuf die Bourgeoisie mit

iiuf3erst weitgehender Unterstiitzung seitens

der Regieruing auch ein anderes noch gefiihrlicheres, aulerhalb des Rahmens der Gesetzlichkeit stehendes Mittel - den Faszismus.

Im. Augenblick der Gefahr fand die Bourgeoisie geeignete Retter in den Personen des

alten Zynikers Giolitti und -des jungen energischen Verraiters, des ehemaligen Lieblings der

Massen, Benito Mussolinis. Die Geschichte des

italienischen Sozialismus ist reich an Verritereien von Fiihrern, die, nachdem sie sich

mit Hilfe der Massen emporgerungen hatten,

dann zum Feinde iibergingen und zu grausamen Henkern wurden,      In der- Galerie

dieser Verraiter ragt auf dem blutigen Hintergrunde des Biirgerkrieges die Gestalt des

ehrgeizigen  Abenteurers  Benito  Mussolini

durch grenzenlosen Zynismus und finstere

Grausamkeit besonders hervor. Diese Figur

wird auf ewig im Gediichtnis des Proletariats bleiben als Beispiel dafiir, wie ge-.fihrlich verriiterische Fiihrer sind, und wie

notwendig es ist, ihnen noch beizeiten' das

Handwerk zu legen.

Mussolini, dem gegenwairtigen Abgott des

kapitalistischen  Italiens,  gelang  es,  alle

schwarzen Elemente der herannahenden Reaktion um seinen Namen zu vereinigen und

zum Fiihrer und Inspirator von moirderischen

Banden zu werden, die schnell anwachsend,

ganz Italien iiberfluteten.  Bourgeoisiespr6f3 -linge, pensionierte Offiziere, durch Polizeiagenten und Kriminalverbrecher verstiirkt,

bildeten, ohne auf irgendwelche Hindernisse

zu stoflen, die ersten Kerntrupps der Faszisten. Allmiihlich zogen Sie auch das Kleinbiirgertum, Beamte, grol3baiuerliche Elemente

des Landes, alle abenteuerlichen Elemente

der Intelligenz und an manchen Orten auch

ungliickliche, terrorisierte Arbeitslose in ihre

Reihen. Diese riesige, nach militiirischer Art

organisierte Horde, die einige Hunderttausende

Mitglieder ziihlt und sich iiber ganz Italien erstreckt, terrorisiert jetzt unaufhijrlich die

jArbeiterbevijlkerung und die besitzlose

Bauernschaft durch tierische Mil~handlungen,

Morde und Brandstiftungen. Der Kampf gegen

die Faszisten ist trotz aller Kampfesenergie

des italienischen Proletariates au~eerordentlich -

schwierig, da sie i~iber alle Mittel des Angriffes:~~~ ~,~.:~~: '~~

jn

1

I.uj~

'~

i

~.~

~

ii:

ii:

i

~~

~;;L

r:i

rT") ~:~-;ci:

"'

i.,

~;8

i..--

a

"-o'

~c-il

I~

~~ i:

~~

i....

et'.-~

'"~- i~?

-";~sw

~-~ i`i~

i~

'~;.'~e ~

ri'



I; ~iil

'"

~-.-~bS ~n:,:I....'I

~)i                      7':                                                                      ~~r.rr '--,

~:1

K~.?: ~,ns;,-                                               r?'.?

'"i:.-i.P._

r.r.

~: '~~, ~i:

3~~419:~; rr;:

~i~;: i +~s~

~_c-.~~;.;

ir

uJnd der Verteidigung verfiigen. Diese Orga4isation braucht keine Geidmittel, da die.Brieftaschen der Grofbourgeoisie und der

Ã½'Grolgrundbesitzer fu"r sie stets offenstehen,

geradeso wie die Staatsarsenale. Jeder Faszist ist in sein Bataillon eingeschrieben, an

dessen Spitze sich ein pensionierter oder auch

ein im aktiven Dienst stehender Offizier befindet; jeder Faszist ist -  besser als irgend

ein Soldat - mit cinem Gewehr neuesten

Systems, mit Revolver, Doich und Handgranaten bewaffnet, Ihre Offensive, deren

Plan von Kriegstechnikern, hohen Offizieren

und Generalen ausgearbeitet wurde, entfalteten die Faszisten systematisch, indem sie

bei den schwiicheren proletarischen Provinzen

anfinken und sich allmiihlich fiber ganz Italien

ausbreiteten. Wenn ein Gebiet schon besetzt

und der Diktatur der Agrarier und ihrer

weiflen Garde untergeordnet ist, werden

Expeditionen in die benachbarte Provinz organisiert. An einem bestimmten Tage wird ein

Ueberfali mit mehreren Dutzenden Kraftwagen

unternommen, die mit bis an die Ziihne bewaffneten Faszisten gefiillt sind, Diese Armee

bricht von mebreren Seiten in die Stadt ein,

In militirischer Ordnung besetzen nun die

Faszisten alle strategischen Punkte der Stadt

und  zerstreuen  sich  schielend, Bomben

werfend   und  der   ganzen  Bevolkerung

Schrecken  cinjagend  in  alle  Stadtteile.

Dann fiingt eine systematische Jagd auf

klassenbewufte Proletarier an,  Besondere

Abteilungen mit Brandapparaten, Benzin und

Naphtha suchen die Arbeiterviertel auf,

dringen in Arbeiterhijuser, Arbeiterboirsen,

Arbeiterorganisationen, Arbeiterkonsumgenossenschaften und Arbeiterzirkel eim, milhandein und morden die dort befindlichen Arbeiter,

begieBen alles mit Petroleum und Benzin und

geben es dann durch eine Brandbombe der

Zersto-rung und den Flammen anheim. Aber

damit nicht zufrieden, umringt ein Faszistenkordon das brennende Gebaiude, um    das

LiTschen des Brandes zu verhindern.

Sind die Faszisten gentigend stark, urn ihren

Plan zur Besetzung einer,,feindlichen Stadt"

-auszufiihren, so verschwcinden Polizei und Behbirden und geben ihnen volle Handllungsfreiheit. Wenn dagegen die Kriifte der Ban-;diten unlgeniigend sind, erscheinen ihnen unter

~~_--`dem~ Vor~wande  der Aufrechterhaltung der;~~~1
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Ordnung Abteilungen   der Carablinieri und

der koiniglichen Garden zur Hilfe. Nach

Zerstgrung von Gebaiuden fiingt die Jagd auf

einzelne Personen an; Listen der mehr oder

minder bekannten   6rtlichen  Kommunisten

werden von den Faszisten von vornherein

aufgestellt.  Einzelne  Trupps durchsuchen

die Hijuser; Tiiren werden mit Gewehrkolben

und Bomben zertriimmert; gelang es den Einwohnern nicht, beizeiten zu fliehen, so konnen

sie dem Tode oder schweren Mifharidlungen

nicht entgehen, Kinder werden vor den Augen

der Muotter mil3handelt, der greise Vater wird

totgepriigelt, weil er flehend bittet, sein junges

SOhnchen  nicht umzubringen.   Schlief3lich

wird alles, was sich im Hause befindet, auf

die Strafe geworfen, wo ein feicrlicher

Scheiterhaufen errichtet wird.

All diese tierisehen Grausamkeiten dauern

schon seit 2 Jahren an; alles, was Arbeiter

durch jahrelange Arbeit sammelten, ist in

Asche verwandelt; es gibt keine Stadt, keine

Ortschaft, kein Dorf, wo die Faszisten kein

Proletarierbiut vergossen kitten; es vergeht

kein Tag ohne Morde und Miflhandlungen.

Die Repressalien und die Strafexpeditionen

werden immer blutiger und grausamer, die

Ueberfaille auf die Staidte nehmen, wie die

letzten Beispiele von Bologna und Ravenna

beweisen, den Charakter regclrcchter Feldziige an, mit Belagerung der Stadt, Pliinderungen und Brandstiftungen.

Unter solchen Bedingungen wuchs heran

und organisierte sich die Kommunistische

Partel Italiens. Seit den allerersten Tagen

ihres Bestehens muBte sie einen tatkraiftigen

Kampf fiihren; Die Bourgeoisie begriff, daf3

die I. S. P. nach dem Kongref von Livorno

aufhborte, ihr Hauptfeind zu sein, und daB

ihr Hauptfeind nunmehrdie Kommunistische

Partei Italiens war, gegen die sich nun

alle Angriffe der Bourgeoisie richteten. Die

Kommunistische Partei Italiens ist nur in

Worten eine legale Partei. Neben der legalen

Thtmgkemt muBte sic *auch cmn weites Netz

illegaler Organisationen bilden, urn ihre zerstreuten und grausam vcrfolgten besten proletarischcn Elemente zu schwerem Kampfc zusammcnzufassen, zu begeistern und zu bewaffnen. Der unziihmbare Geist des italicnischen

Proletariats fand einen Stiitzpunkt und sab

semnen Glauben an die Zukunft unci~ semnen Mut

in der jungen und walirhaftig revo~lutionliren

/

/
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Kommunistisehen Partei Italiens verkijrpert.

Die stets wachsende Wut und Grausamkeit

der Bourgeoisie, ihrer Regierung und ihrer

So"ldlinge zerschellt an dem entschlossenen

Widerstand der Arbeiter, Keinerlei Expeditionen vermojgen den Widerstandsgeist der

Arbeiter zu' brechen, die den Kampf unermiidlich stets von neuem aufnehmen und trotz

der schlechten Bewaffnung und der verhijitnismil3igen Schwiiche der Organisation fqrtfahren, sich gegen den verhal3ten Feinde zu

verteidigen und ihn anzugreifen,

In diesem  schweren Kampfe stand die

Kommunistisehe Partei Italiens ganz allein,

da die I. S. P. nach Livorno nicht nur jeden

revolution iren  Zug  verlor, sondern  auch

selbst hauptsaichlich mit dem Kampfe gegen

die Kommunisten beschaiftigt war, Die Fiihrer

dieser ParteiÃ½- die Opportunisten und Reformisten - fiirchteten nicht so sehr die Faszisten als die Kommunisten, denen sich die

Sympathien der Massen zuzuneigen begannen,

und sie versaumten daher keine Gelegenheit,

die Partei vor den Arbeiter zu diskreditieren, zu schmiihen und zu verleumden.

Die voile Schwere der biirgerlichen Diktatur,

deren H~elfershelfer die Reformisten waren,

wurde der Kommunistischen Partei zur Last

gelegt, und da die Kommunisten, statt die

Arbeiter mit verraiterischen Redensarten und

Ratschlaigen zu taiuschen und einzulullen, eine

bewaffnete Verteidigung organisierten, wurden

sie von den ehemaligen Genossen,,rote Faszisten" genannt, Die Fabrikanten jagten die

Kommunisten aus den Betrieben, die Polizei

nahm unter ihnen Massenverhaftungen vor und

zerrte sic in Gefiingnisse, wo sic oft mittelalterliche Foltern zu erdulden hatten, die Faszisten mifhandelten und mordeten sie-und zerst~rten ihre Wohnungen, die Organe der Korporationen verdriingten sie aus den Gewerkschaften und entfernten sie aus fiihrenden

Stellungen. Die Syndikalisten und Anarchisten,

die anfangs scheinbar von demselben revolutionliren  Geist  erfiillt  waren  wie  die

Kommunisten, zeigten bald ihre ganze Unzuverliissigkeit. Sie zogen sich vor dem ersten

Druck der Reaktion zuriick, liel~en ihre

Kampftrupps zerfallen und zeigten ihr inhaltloses Politikastertum.

W~as geschah aber mit der L, S. P. wiihrend

dieser blutigen Periode des Biirgerkrieges?

Was wurde aus ihr ~vom Kongref3 zu Livorno

bis Mailand und von Mailand bis zum bevorstehenden Kongrel in Rom?   Was tat diese''.,,ruhmreiche" revolutionaire Partei' im Moment

einer so schweren Priifung des italienischen

Proletariats? Leider ist diese lehrreiche, wenn

auch kurze Geschichte sehr traurig und kam

den Arbeitern  und Bauern   sehr teuer zu

stehen. Die Vorhersagen der Kommunistischen

Internationale bewahrheiteten sich vollauf in

der Folge der Ereignisse,,lie sich mit einer

unerbittlichen Logik entwi'ckelten, Die L. S. P.

wurde  allmaihlich  unter dem  Einflusse des

stets wachsenden schamlosen Tobens der

Faszistenbanden  von   aulen,  wie   auch

durch die *unaufhOirliche zersetzende Arbeit

der Reformisten von innen zu einer kliiglichen,

hilflosen, iiberfliissigen Partei, bei der' der

Mangel an jeglicher Methode und an einem

klaren Programm die ihr folgenden Massen

in  eine  Sackgasse ' fiihrt und  der  der

Kampf der verschiedenen Richtungen und

Stro-mungen,  bei viwlligem  Fehlen - proletarischer Disziplin, jede Festigkeit und Zusammenarbeit nimmt* die ffur cine nur irgendwie revolutionaire Partei unumgainglich notwendig. sind.

Aus welchem Grunde entfalteten diese,,Vertreter" des italienisehen Proletariats eine so

wiitende Propaganda? Sic taten es im Namen

der,,Einheit", zur angeblichen Verteidigung

gegen die herannahende Reaktion; es war

aber nicht die Einheit mit jenen gemeint, die

tatshichlich den Vortrupp im Kampfe der Arbeiterklasse bildeten, sondern mit jenen, die

fMr die dreil3ig Silberlinge der grol3italienischen

Versprechungen die Arbeiter verrieten. Diese,,Einheit" zeitigte schon bald ihre Friichte;

waihrend der triumphierende rechte Flilgel

seine Tiitigkeit im Interesse der Einheit mit

der Bourgeoisie energisch fortsetzte, waren

die Maximalisten damit beschiiftigt, die ihnen

folgenden Massen vor der kommunistisehen

Ansteckung zu schiitzen. Dafiir haben sic viel

Energie und Kampffiihigkeit iibrig, den Faszisten gegeniiUher begniigen sic sich abet mit

evangelischen Spriichen und Worten iiber

Zivilisation, w~hrend diese taiglich ~proleta--I

*risches Blut vergiel~en, Schutzlose mif~handcln s;

und territorisieren ulnd ihr Hab und Gut ver.;

nichten.

Bei der Zusammensetzung, die die I., S. P.i':i

nach dem Kongrel3 zu Livorno erhielt, yerriet

sic immer mehr die Sadie der Arbeiters'chiafIt.

~1
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Ibre revolutioniire Phraseologie konnte niemanden melr irrefiihren, aber auch diese machte

bald Platz der Propaganda der Reformisten,

die sogar im Zentralorgan anfangen, ihre Ansichten offen zu verkiinden und die Partei

wegen des - wenn auch noch weiter verringerten - Scheines der revolution ren Gesinnung verurteilen. -Die Tiitigkeit der Maximalisten mit Serrati an, der Spitze war iibrigens

den Reformisten sehr niitzlich, da jene durch

ihre  verlogene Phraseologie  die  Massen

in der I. S. P. festhielten, waihrend die Reformisten die Massen allmiihlich, aber unaufhorlich vergifteten und bei ihnen eine Stimmung

erzeugten, die es den Bourgeoisbanden ermbglichte, immer schamloser und gewaltthitiger

zu werden.

Die Massen als Ganzes bewahrten aber

ihre Kampffiihigkeit; und waren sie auch gezwungen, unter dem Drucke iiberwiiltigender

Kri"fte der - Reaktion  zuriickzuweichen, so

hofften sie doch auf den Moment, da die I. S.

P. von neuem in die Reihen der Weltorganisation des revolutiona0ren Proletariats eintreten und wieder zu einer wahrhaftig revolutionairen Partei. werden wiirde, fahig, sie zum

Kampfe vorzubereiten und zu fiihren.

Das ist der Grund, warurn jene, die alles

taten, um die Partei von der Kommunistischen

Internationale loszureif3en und sie dadurch zugrunde zu richten, gezwungen waren, ihre

Delegierten zum III. Kongref3 zu senden, um

angeblich die Gutmachung der begangenen

'Fehier zu versuchen. Das erwies sich aber

als ein einfaches Manbjver, da die I. S. P. schon

zu stark mit dem reformistischen Gift durchtriinkt war, als daB ihre Gesundung als Ganzes

noch moglich gewesen ware. Auf dem Kongrel3

in Mailand wurde es klar, dal die I. S. P. als

eine Partei des Klassenkampfes im Sterben begriffen ist; kleinbiirgerliche Elemente, Reformisten und Opportunisten bemaichtigten sich

gleich miirderischen Bazillen des siechen Organismus der I. S. P. Die Maximalisten waren

nur dem Schemne nach, Herren der Lage, in

WV~irklichkeit stand ihre Partei schon unter

Sdem herrschenden Einflusse der Reformisten;.

audi unterschieden sich die Maximalisten mit

ihirer pazifistischen und nebelhaften Psychologie wenig von den Reformisten. INur emn

Skleines Hijuflein klardenkender Elemente

gruppierte sich um die zum III. Kongref3 ent

sandten Delegierten, Maffi, Lazzari und Riboldi, sprach laut iiber die von Serrati und Co.

begangenen verhaingnisvollen Fehier und fing

an, den Bruch mit der Bourgeoisie und die

Riickkehr in die Kommunistische Internationale zu fordern. Die Stimme dieser kleinen

Gruppe wurde aber auf dem Kongrefl, wo die

italienischen Sozialdemokraten schon offen

nach der Pfeife der Reformisten tanzten, iibertoint.

Um die Massen noch einmal zu betbren,

wurden wieder hochtrabende Phrasen gedroschen von der drohenden Reaktion, von

Widerstand, von der Einheit und von eiserner

Disziplin. Diese Phrasen soilten es dem rechten

Fliigel, der sich hinter den demagogisehen

Miitzchen der Maximalisten versteckte, ermoglichen, seine verderbliche Arbeit und die

der  Bourgeoisie  geleisteten  Helfershelferdienste fortzusetzen.

-In dem kurzen Zeitabschnitt, der den Kongref3 der I. S. P. zu Mailand vom bevorstehenden Kongrel3 in Rom trennt, kojnnen wir im

Leben der Partei iufuerst bezeichnende Erscheinungen feststellen, Ein grol3er Teil der

breiten Massen verll3t allmiihlich die Partei,

deren Mitgliederzahl trotz des neue f#Zuflusses

kleinbiirgerlicher Elemente sich um die Haifte

verringert hat. Das gleiche Schicksal erreicite

auch ihren Hauptverbiindeten, die reformistische Arbeitskonfoideration. Aber damit nicht

genug: der rechte Fliigel findet, daB es an der

Zeit ist, der Partei den letzten, todlichien

Schiag zu versetzen und sie in eine konstitutionelle, parlamentarisehe Partei zu va!rwandein, geeignet zur offenen Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie und den Henkern

des Proletariats, den Faszisten. Auf die Verwirklichung dieses kiaren und bestimmten

Zieles ist die ganze Tatigkeit des rechten

Fliigels der I. S. P. gericitet. Die Maximalisten

leisten ihren Freunden und Genossen von

rechts keinen Widerstand. Das aus Maximalisten bestehende Z. K., das vom  Kongre3.

aulerordentliche Vollmachten erhielt, war

nicht imstande, wenigstens des Schemnes haiber

MaBnahmen zu treffen, um die Partei vor

einem solchen Niedergang zu bewaihren. Die.

Partei wurde tatsiichlich von Turati, Modigliani, d'Arragona und Co. geleitet. Baldesi,

der jetzt bei den biirgerlichen Zeitungen hoch

in Ehren steht, wurde die fiihrende Persojnlichkeit in der I. S. P. und Sekretiir der Par
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lamentsgruppe. Die klaiÃ½1ichste Rolle spielte

Serrati. Es ist schwer, sich ein traurigeres

Ende fu'r einen politischen Fiihrer vofzustellen,

der noch unliingst Liebling der Massen und ein

kaimpfender Revolutioniir war,

Serrati verwendete waihrend dieser zwei

Jahre seine Energie dazu, die Reformisten zu

decken und zu verteidigen und mit den Kommunisten zu polerisieren, Jetzt warten seine

Freunde nur auf den giinstigen Augenblick,

um ihn wie einen nutzlosen Lappen endgiiltig

beiseite zu werfen. Serrati wollte die Taitigkeit der Kommunisten verhindern und die Reformisten gefiigig machen, der Baindiger geriet

aber selbst in die Falie der Reformisten, die

*zu seinem Grabe werden wird,

Die Reformisten sind der Ansicht, dal die

I. So Po schon genii4gend von revolutionairen

Elementen gereinigt sei, ur die Hand nach

den langersehnten Ministerportefeuilies auszustrecken und die ganze Partei auf dem

Weg der Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie

mitzureil3en. Sic verkiinden dieses Programm

offen in alien ihren Organen und in den Resolutionen der Parla~mentsgruppe, Die Reformisten aus der Konfojderation drohten sogar

der Io S. P. mit der Bildung eincr besonderen

Partei der Arbeit, solite das Programm der

Koliaborationisten nicht angenommen werden.

Diese Drohung jagtc den Maximalisten keinen

geringen Schreck ein, die dadurch gieichsam

vom Mond herunterfielen, sich die Augen

rieben und sich darauf besannen, daB sie sizh

vor. zwei Jahrcn in Livorno wohi geirrt haben

diirften, da die Entwickiung gerade den Weg

eingcschiagen hat, den die Kommunistische Internationale damais vorhcrsagte. Es wurde ein

(fast ausschliel3lich aus Maximalisten bestehender) aul3erordentiichcr Nationairat einberufen,

auf dem mit sehr kleiner Mchrhcit Parolen des

Klasscnkampfes und einer strengen Diszipiin

angenommen wurden, Die Reformisten handein jctzt aber nicht mehr mit der friiheren

schamhaften  Vorsicht;  unverziigiich  nach

dem Nationairat bestaitigen sie von neuem ihre

friiheren Entschiiefungen und beharren auf

dem Programm der Zusammenarbeit mit der

Bourgeoisie. Die Ailgemeine Arbeitskonfaderation ruft hierauf einen auflerordentlichen

Kongrel3 zusammen, auf dem das Programm

der Zusammenarbeit nur infoige des anwachsenden Einfiusses der Kommunisten nicht

durchdringt. Jetzt greift auch das Z. K. zum

ietzten Mittel: es entschiielt sich zur Einm

bcrufung eines K6ngresses,-auf dem die Frage

entschiedcn werden soil, ob die I. S. P. noch

auf den Namen einer Partei Anspruch erheben

kann, die auf dem Boden des Klassenkampfes

steht, oder ob sie schon eine Partei des Klein-'

biirgertums und der Inteiligenz ist, die Hand

in Hand mit den Demokraten, den Volksparteilern (Populari) und den Faszi ten sich der Wiedergeburt des biirgerlicher. Vateriandes zu

widmen hat. Die Vorbereitungen zum Kongrefi

sind noch im Gange. Der endgiiitigc Zerfali der

Partei ist aber schon v6llig kiar. Die Reformisten weichen keinen Schritt von ihrem Programm zuriick. Sie verwenden aile ihre Kraifte

zur Propaganda tnd zur Organisation, Ihre

Tageszeitung, die sich durch nichts von jeder

beliebigen  liberalen  biirgerlichen  Zeitung

unterscheidet, brachten sie aus Reggio Emilia

nach Mailand, von wo sie in zchntaus nden

Exemplaren in ganz Italien*verbreitet wird.

Das Grundthema ailer Artikel ist: Kritik der

Maximaiisten und Teiinahme an der biorgerlichen Regierung. Hinter den Kuiissen des

Pariamentes ist die riihrigste praktische Taitigkeit im Gange: die Reformisten cilen, dcnn

sic wolien mit ciner vollzogenen Tatsache vor

dem Kongrel3 erschcinen. Sic wenden sich an

die Volksparteiler; die schiauen Pfaffen haben

es aber nicht cilig, sic warten auf denr

vblligen Zerfail der I S, P., ur dann die Verriter ins Schlepptau  zu nehmen.    Diese

suchen cinen Ministerpninsidenten, der sic in

sein Kabinett aufnchmcn wiirde. Gelingt es

nicht mit Nitti, so wenden sic sich an Giolitti;

augcnscheiniich haben sic aber ihrc Anziehungskraft schon verioren,. denn sclbst diese

Zyniker wenden sich von ihnen ab. Sic verrieten die Massen und sind nunmehr fu"r die

Bourgeoisie iibcrfiiissig; dicsehofft, daB sic auch

ohne die Verninter fertig werden wird. Bei den

letzten Rcgierungskrisc taten die Reformisten

alles M,6gliche, ur ihren ianggehegtcn Wunsch

zu verwirklichen. Sic griffen schon zum riuf3ersten Mittel und machten es so, dal3 waihrend

der Krisis Turati mit den Fiihrenn ailen bflrgeriichen Panteien zusammen vom Kanig zur Be-.

ratung berufen wurde. Turati unterhielt sich

iangc fiber irgend etwas mit dem K1nig, es

kam aber fuir die Reformisten wenig dabej

henaus; sic enniedrigten sich wieden cinnmal in:

den Augen den Massen, wiihrend bei den Bour-~

geoisie sich ihre Chancen dadunch nicht



U$ ben. Sie wairdenz eine Regierung mit dem

Nationalsten und Interventionisten Orlando

an der Spitze mit Begeisterung aufgenommen!haben, aber die Kombination, die dieser

V rskhlug, d. bi., daB  an  der Regierung

Sneben  Turati auch   Mussolini teilnehmen

solle,  erschien ihnen  vorliiufig  doch  zu

gewagt,   Auf  diese  Weise   konnten  es

die  Kollaborationisten,  nachdem  sie  alle

Mittel versucht und sogar mit der Erklairung

des allgemeinen $treiks in ganz. Italien gedroht

hatten, durch den sie sich den Weg zur Regierung ebnen wollten, zu nichts bringen; nach

der Krisis kehrte, ohne sie und gegen sie, die

friihere Regierung zuriick, die Massen wendeten sich noch mehr von ihnen ab, und sogar

in den wenigen Orten, wo der friedliche,~Kultur"-Reformismus  vorherrscht,  morden

und wiiten die Faszisten ebenso wie jiberall,

Die Kollaborationisten machen jetzt ihre baorgerliche Politik offen und mit vollem Selbstvertrauen, da sie fiihlen, daB sie in der

I, S. P. die Herren der Lage sind und daf3,

wenn auch nicht die Mehrheit, so doch eine

gute Hailfte der Partei mit ihnen ist. Tatsiichlich hat die L. S. P, jetzt noch ungefi"hr 65 000

Mitglieder, darunter gibt es Maximalisten,

deren Zahl in Livorno noch zirka Hunderttausend betrug, nicht mehr als 20-25 000, die

uibrigen gehiren zu den Reformisten, Unionisten und den Anhaingern der Kommunistischen Internationale (die Fraktion Lazzari,

Maffi, Riboldi).

Die Maximalisten treffen ihrerseits auch

rahrige Vorbereitungen zum Kongrel3. Sie, diese

Helfershelfer Ã½der Reformisten, die die Partei

verraten haben, sie, die die volle Verantwortung fair den Zerfall der I. S, P. tragen,

machen   noch  einen  Versuch,  mit ihren

alten Freunden zu einer Vereinbarung zu gelangen. Durch Ueberredungen und Drohungen

woliten sie sie auf den frabheren, far die

SMassen *noch gefiihrlicheren Weg zuraickbringen, als sie hinter der Maske der laigenhaften Demagogie nicht so offen mit ihrem.-bargerlichen  Programm  auftreten  konnten.

~~ ~  Die Reformisten erwiesen sich aber als standShaftere Leute und wollen jetzt, da sie die Maxi-~

Smalisten vom Typus Serrati nicht mehr niitig

haben, keinen Schritt vom beabsichtigten Ziel

abweichen und gehen ihren eigenen Weg.

Erst unlaingst erklirte Serrati, daB er einen.Streit in Familienkreisen einem Baindnis mit

A. VITOLI

dem,,luBeren Feinde" (d, h. mit den Kommunisten) vorziehe. Sein heif3es Siidliinderherz

erlaubt e~ Sihm nicht, sich von d'Arragona, Turati und Baldesi zu trennen, solange er sich

nicht aiberzeugt hat, daf3 diese von der Ho"heihrer Ministerportefeuille tatsiichlich befehlen

werden, auf Arbeiter zu schief~en. Die,,Freunde" wurden aber von solehen Worten

gar nicht   geriihrt,  setzten  ihre  Arbeit

fort, wobei sie nicht mehr mit der Zentrale

der Partei rechneten, der sie noch immer angeho"ren, sondern nur mit dem Verhalten, das

die biirgerlichen Parteien und die Regierung

ihnen gegenaiber bekundeten. Schliefflich gaben

die Maximalisten ein Manifest heraus, das eine

offene Verurteilung und Brandmarkung der.

ganzen Taitigkeit und Taktik der I, S. P. in den

vergangenen zwei Jahren darstellt. Die Maximalisten - darunter auch Sirrati - geben zu,

dal3 sie sich in Livorno getaiuscht und den richtigen Weg verlassen haben, indem sie jene als

ihre Freunde und Genossen anerkannten, die

jetzt mit der Bourgeoisie zusammenarbeiten

wollen. Sie geben zu, daB es jetzt keine

andere Rettung fa'r die I. S, P. gibt als den

Bruch mit den Reformisten. Dieses traurige

Dokument der verspiiteten Reue von Leuten,

die die Partei zugrunde richteten, ist sehr

lehrreich, seine praktischen Ergebnisse aber

kbSnnen natafrlich jetzt nicht mehr grof3 sein.

Die in die Enge getriebenen Maximalisten

geben zu, daB sie die Arbeitersache ins Verderben gefahrt haben, keiner wird aber

die  Hunderte   und  Tausende   Proletarier

wieder lebendig machen, die diesem Fehler

zum   Opfer  gefallen  sind;  keiner  wird

jene  Schrecken   aus   der   Wirklichkeit

streichen  koonnen,  mit denen  die Bourgeoisie infolge der Feigheit und des Verrates

der Fiibrer der I. S. Po schiindeten, und

keiner wird den vergifteten und geschwaichten

Organismus der J. S. P., die die Arbeiter und

Bauern zum   Siege hotte fa.hren sollen, i^% s

Leben zuraickrufen. Die Maximalisten sehen

jetzt, daB das Ende ihrer Partei gekommen

ist und daB3 die Massen bereit ~sind, sie

giinzlich zu verlassen. Sie lIiuten daher Sturm

und sp~rechen und schreiben daraiber, daB3 man

endlich den Bruch durchfaihren und sich von

den Reformisten trennen maisse. Der KongreB

wird zeigen, in welchem Mal~e sie aufrichtig

und zur Verteidigung der wahren Interessen

der Massen fiihigl sind. Ihre ganze Vergangen-.

A
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heit und Gegenwart veranlal3t zu einer groflen.

Skepsis. Der Kongref3 wird gleichfalls zeigen,

wieviel Revolutionaire es noch unter den der

I, S, P. angeharenden 20-25 000 Maximalisten

(in Livorno waren es ungefaihr 100 000) gibt.

Die einzige Gruppe in der I. S, P., die noch

den revolutioniiren Charakter bewahrt hat und

auf dem Boden des Klassenkampfes verblieben

ist, ist die Fraktion von Maffi, Lazzari und Riboldi. Diese kleine Gruppe, auf dem Kongref in Livorno ungefiihr 3000 Mann, die in

Mailand sowohi seitens der Relormisten als

auch seitens der Maximalisten mit Angriffen

iiberschiittet wurde, ist den Kollaborationisten

jetzt besonders verhalt. Sie zaohlt gegenw5.rtig

ungefaihr 10 000 Mitglieder, und alles, was in

der I. S, P. ehrlich, revolutionair und aufrichtig

ist, gehbirt ihr an. Die Anhiinger der Kommunistischen Internationale erkliirten noch vor

dem Kongrel3 in Mailand offen, da3 d-ie I S. P.

einen gefaihrlichen Weg gehe und daf3 die

Partei nur durch Gutmachung der in Livorno

begangenen Fehier und durch Riickkehr in lie

Kommunistische Internationale zu einer wahrhaftig revolutionaoiren Massenpartei werden

kbnne; in dem gleichen Geiste fiihrten sie die

ganze Zeit hindurch ihre Propaganda, tarchteten sich nicht, vom Untergang der I. S. P.

zu sprechen und sagten offen, daf die Verschmelzung mit den Kommunisten die revolutionairen Elemente der I. S, P. noch retten

kiinne, Wenn diese Fraktion aus der I. S, P.

ausscheidet, wird es im italienischen Parlament eine neue konstitutionalistische Partei

geben - die friihere I. S. P.

Die ganze Schwere des Kampfes gegen die

Diktatur der Bourgeoisie lastet in Italien auf

der Kommunistischen Partei, die trotz ihrer

vorliiufig noch schwachen Kriifte den Kampf

mit wunderbarer Energie und Ausdauer fiihrt,

das Proletariat organisiert, bewaffnet und begeistert.  Trotzdem  fast in ganz   Italien

tatsachlich schon eine Militiirdiktatur herrscht

und iiber einige Provinzen, wie z, B. Piemont,

Lombardien und Ligurien, der Kriegszustand

verhingt ist, kann die Bourgeoisie die gewiinschte Ruhe nicht erreichen. Hunderte

Millionen Lire werden fur den Unterhalt dier

Armee, der Karabinieri, der Kijniglichen Garde

und der Ri"uberbataillone cier- Faszisten verschleudvrt. Die 'Unruhen hoiren aber doch

nicht auf, der Biirgerkrieg wird immer blutiger

und erbitterter und eine Regierungskrise folgt

auf die andere. Die Bourgeoisie kann sich

nunmehr nur durch blutige Gewalt, 'durch

Raubmord und Terror halten; sie will aber

ihrer Herrschaft immer noch eine'demokratische Form verleihen - daher all diese parlamentarischen Konvulsionen und der vbllige

Mangel an jeglicher, auch* der biirgerlichen

Rechtsordnung.

Das italienische Proletariat kann niedergehalten und voriibergehend in eiserne Ketten

geschlagen werden, es la"l3t sich aber nicht erwiirgen, es wird von neuem aufstehen, seine

Freiheit erkaimpfen und harte Rache an seinen

Unterdriickern iiben. Der soeben beendete

Generalstreik in Italien bewies, welche Vorraite an kriegerischem Geist und Energie in

den italienischen Massen aufgehiiuft sind. Und

wenn die ungliickselige,,Alleanze de Lavoro",

die den Streik leitete, ihn nicht gerade in dem

Augenblick, als er den Charakter eines bewaffneten Aufstandes anzunehmen anfing, eingestellt haitte, so hiitte er nach einer langen

Periode des Partisanenkrieges den ersten offensiven Vorstol gegen Bourgeoisie und Faszismus bedeutet. Der Streik wurde auf BeschluB

der,,Alleanze de Lavoro" eingestellt, und die

Regierung und Faszisten konzentrieren jetzt

alle ihre Kraifte in den Hauptzentrten des Proletariats und wollen dort der Arbeiterbewegung einen endgiuiltigen Schlag versetzen. Es

fliefjt noch Blut in Mailand, Ancona und Genua,

wo jede Stral3e, jedes Haus mit Sturm genommen werden muf3 und ganze Regimenter

mit Maschinengewehren und Panzerwagen hin-.

zugezogen werden miissen. Wenn auch dieser

Streik zu keinem praktischen Resultate fifihrte,

so zeigte er doch die Kampfbereitschaft des

Proletariats, Und wenn die Bourgeoisie eine

offene Mililiirdiktatur vorbereitet, so gibt sich

auch das Proletariat keinen Illusionen mehr

hin, es bewaffnet sich und weiB, daB auf die

Diktatur der Bourgeoisie nur die Diktatur'des

Proletariats folgen kann und muf3.

A.  iLo.iL

"y..A.                 ____.
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DISKUSSION ZUR FRAGE DES PROGRAMMS

Diskussion zur Frage des Programms

Kommunisitscl9en Inernmafionale.

der

iVie soil das Programm der

1~0mmunisfiscf5en Inlernatlonale bescf5affen sein?

Die Hauptschwierigkeit in der Programmfrage liegt in folgendem: Wie ist es mbglich,

eine aligemein giiltige Strategie des Kampfes

der kommunistischen Parteien auszuarbeiten,

cine Strategie, weiche zwar allgetmei n

giiltig, aber trotzdem     konkret sein

soil, d, h. nicht formell prinzipielle Regein des

Kampfes der Arbeiterkiasse im ailgemeinen,

sondern  eine   dem    gegenwairtigen

speziellen Stadium der Weltgeschichte - da der Kapitalismus seine

Stabilitait verloren hat und kapitalistische

Staatswesen, Diktaturlainder, wie auch Uebergangsformen, z. B. die Republik des Fernen

Ostens,  nebeneinander  bestehen      entsprechende, ailgemeine, ko nkre t-sa c

Ii c h e Strategie des Kampfes des Proletariats

um die Eroberung der politischen Macht in

weiteren Lindernl

Es gibt Genossen, weiche die Notwendig-'

keit der Schaffung einer soichen Strategie

leugnen und die strategische Frage als,,taktische" aus dem Programm ausschalten und in

das Arbeitsfeld der einzelnen Sektionen verweisen wollen. Man argumentiert mit der

groi3en Verschiedenheit der konkreten VerhaIitnisse, den raschen Verainderungen in der

Kampflage usw, Merkwiirdigerweise ist ein

so hervorragender Theoretiker wie Genosse

Bucharin in diesem Lager. Ich stehe aber

nun nicht an, zu behaupten, dali dies nichts

anderes waire, als

eine 5ankrofterkldrung

des Marxismus.

Nachdem in bezug auf die Ziele keinerlel

Meinungsverschiedenheiten bestehen, ist die

Berufung auf die,,Verschiedenheit der VerhaIitnisse",,,rasche Aenderung der Verhi"Itnisse",

nichts  anderes   als  das   Eingestaindnis:

Wir 4gind      nicht   imstande,      die

gegenw.rtige Epoche der Weltgeschichte theoretisch zu erfassen, theoretisch zu beherrslj~--   c sh e n  Die Verweisung Idieser Probleme in

7,              j.;-I:

das Gebiet der Taktik 1'st ein feiges Ausweichen, keine Lbjsung.

Ich mijchte nicht miliverstanden wercien,

Ich behaupte durchaus nicht, daf fuir  ie

Liinder der Erde eine gleiche konkretsachliche Strategie m6glich ist, aber es muf3

moglich sein, die Erde in einige grolle Liindergruppen einzuteilen - wie es G. Sinowjew in

seiner Diskussionsrede andeutete -, fu'r diese

Gruppen die m6glichen grollen Linien der Entwicklung theoretisch auszuarbeiten und die

verschiedenen Etappen des Kampfes der

Arbeiterkiasse - nicht formell, sondern konkret - festzulegen. Die  Ausarb eitung

muB3 so konkret und so volls t fi n d i~g  s e i n,  dalB  in  k e i n e m

Lande, in keinem Zeitpunkt des

naichsten    Jahrzehnts      (u n g e f 'i h r)

bei der K. P. Zweifel dar iiber

entstehen      k6nnen,      in   weIche

Gruppe ihr Land gehiirt und in

weIcher Etappe'der Entwicklung

es sich momentan befindet, 1st

die theoretische Fundierung bis hierher gediehen, so ist es ein leichtes, fuir jede aindergruppe und fu"r jede Etappe die Strategie

auszuarbeiten.  Fulr, die   Programme

der   einzelnen      Sektionen       verb e i b t: Die Begriindung, warum ihr Land

in'diese oder jene Lindergruppe gehbrt, in

welcher Etappe der Entwicklung es sich befindet, was filr Spezialitaiten in den Kiassenmachtverhiiltnissen es aufweist; weiche Modifikationen die allgemeine Strategie daher hier

und jetzt erleiden mul. Endlich fur kuii r -

zere Perioden - 1 bis 3 Jahre - bestimmte, ganz konkrete Aktionsprogramm e.

Prinzipiell will ich nochmals betonen: So

weit    unsere     theoretische       Erkenntnis konkret reicht, so weit

kann auch unsere Strategie konkret ausgearbeite~t werden, Wer

da behauptet, er siihe die Entwicklung der

klassenmachtverhltnisse  theoretisch  kiar,

k6nne aber nicht sagen, wie der Kampf unter

den gegebenen und erkannten Klassenmachtverhiiltnissen zu fiihren sei, erkilirt damit, dali
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er alles andere, nur kein Politiker sei; oder

aber, dab er die Verantwortung fuir die Richtigkeit seiner theoretisehen Erkenntnisse nicht

tragen will, daI3 er also an ihre Richtigkeit

selbst nicht glaubt.

Erfolg oder Milerfolg des zu schaffenden

Programtns als Mittel im Kampfe des Proletariats ur die Eroberung der politischen

Macht - und es soll doch wohl ein K a rn p f -

m i t t e 1, kein Lesestiick zur Erbauung der

Parteimitgliedschaft sein -  haingt also ganz

und gar von der Richtigkeit der theoretischen

Analyse der gegenwartigen Weltlage ab.

Der Aufbau des Programms.

Dieser prinzipielle Standpunkt gibt fu-r mich

die Grundlage fuir den ganzen Aufbau des

Programms der K. I. Im aligemeinen ist zu

bemerken:

Das Programnm   soll dem  revolution iren

Proletarier ein vollstiindiges 6konomisch-politisches Weltbild in historischer Entwicklung

bieten. Es'soll knapp, aber gemeinverst'andlich   gehalten  sein, da darauf zu

rechnen ist, daf groi3e Proletariermassen aus

einem politisch unbewuften Zustand unmittelbar - mit Ueberspringung der sozialdemokratischen Epoche - zur K. P. kommen.

Der Aufbau soll historisch      sein und

sich ungefaihr folgendermafen gliedern:

1. Die    vorpkapifalisflsc45e  Epoc~e.

Die vorkapitalistischen Klassengesellschaften, Sklaven, Leibeigene, H9rige

usw, Ganz fluichtige Skizze Thnlich wie im

Kommunistischen Manifest, Hervorzuheben

waren:

1. Die durch alle Formen hindurch feststehende Tatsache der Ausbeutung.

2. Die Rolle der Klassengewalt und

das Monopol des Waffentragens der

herrschenden Klasse, wodurch die

Ausbeutung erzwungen wird.

3. Das Bildungsmonopol der herrschenden  Klasse, wodurch   die  ideolo--

g i s c h e B e'h e r r s c h u n g erleichtert wird.

4. Die Rolle des S t aa tes  als Gewaltorganisation d~er herrsche'nden Kiasse.

2. Die E~poq~2e des feslgefU g/en

K~apilalism us.

a) D e r a u f f r e i e r ~K o n k u r r e n z b a -

sier~te Kapitalismus (bietet keinerlei

~. 1^'"s

Schwierigkeit, d Analyse,von"Mal~x: urUik

Engels im Wesen durchgefiihrt). Schaiifer hez~..

vorzuheben auch hier die Rolle des Staate&amp;s,-'

und seines Gewaltapparates (Lenin, Staat tundf,

Revolution) und  die Tatsache  der realeir

Besserung der Lebenshaltung der Arbeiterschaft,

b) Der,,organisierte     Kapitalis-11

mu s', ungefaihr die zwei Jahrzehnte vor dern

Kriege, Muf3 etwas detaillierter ausgearbeitet'

werden. Hauptpunkte, welche im Gegensatz

zum    vorherigen  hervorgehoben  werden

mussen:

Die technische Betriebskonzent rnat i o n erreicht in den fiihrenden Industrign

ihre  durch  Standort-Faktoren  bestimmte

Hbjchstgrenze. Hingegen Zusammenschlul in

horizontaler und  vertikaler Richtung, wie

auch gesamtstaatlich (,,Staatstrust" Bucha..

rins).  Verschairfte Konzentration des Verm6gens und vor allem der wirtschaftlichen Macht in der Hand einer sehr

kleinen Gruppe von fiihrenden Kapitalisten.

Der Gegensatz zwischen Grof3grundbesitz und

Kapital ist im Schwinden. Die,,Organisierung"

des Kapitals erm6glicht es, die Lasten der

Krisen auf das Proletariat abzuwailzen, Die

reale Lebenshaltung der Arbeiter hebt sich

nicht weiter (Kautsky, Weg zur Macht. -

Neuere    amerikanische   Untersuchungen).

Kredit- und Kleinaktienwesen ermiiglichen

weiten Kreisen, Brosamen des Mehrwertes

zu erhascheni, wodurch nichtkapitalistische

Schichten am Bestehen des Kapitalismus interess-iert werden. - Ausbeutung der Kolonien.

Rolle der Arbeiteraristokratie in den Kolonialmiichten. Der Glaube an die Unerschiitterlichkeit des Kapitalismus bei den proletarischen Massen allgemein noch feststehend.

Imperialismus.  Konkrete Gruppierung  der

hainder. Der Weltkrieg als unvermeidliche

Folge der Interessengegensiitze zwischen den

imperialistischen Maichten. Kurze Charak-.

terisierung  der Kriegswirtschaft. und  der

Kriegsfolgen.

3. D~ie E~poc~e des ersct~Uifterfen

Ka~pifalismus   und des UJebergangs~r

~ur D~ik/afur des Prolelariats.

Wie wir bereits betonten, hiingt Erfoig oder~

Millerfolg des Programms ganz und gar da-:

von ab, ob die theoretische Analyse dieser

gegenwartigen Epoche richtig durcbgef~ihr
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wird oder nicht, Es ist'daher unumgin glich    notwendig,       daf3   die

b ebesten  KBpfe   der K. I. an dieser

Arbeit.    mit   voller    Kraft    teiln e h m e

Einige Versuche liegen vor, doch sind sie

neines Erachtens ungenfigend, Das Buch B u -

c h a r i n s fiber,,Die Oekonomik der Transformationsperiode"  ist ein wichtiger Beitrag.

Es gibt aber nur eine abstrakt theoretische

Darstellung der Erscheinungen des zerfallendcen,,Kapitalismus iiberhaupt". Wir brauchen

aber eine k o n k r e t e Darstellung und theoretische Ausarbeitung der gegenwi"rtigen Tendenzen. Fuor uns ist nicht das wichtigste,,W i e

zerfallt der Kapitalismus?", sondern,,Zerfaillt

der Kapitalismus in absehbarer Zeit (f Ur weiche

ein Programm geschaffen wird) iiberhauptW"

Geht der Zerfall kontinuierlich vor sich,

oder werden die vorhandenen Gegentendenzen stark genug sein, ur eine kiirzere Periode

der neuerlichen Festigung des Kapitalismus zu

bewirken? WeIche Rolle f ai Oltindem

Z-erfallsprozeB dem Proletariat

selbst zu, und in welcher Weise,

durch weiche Strategie kann die

Wirkung des Faktors,,Proletariat" -   des einzigen, auf den die

Kommunistische Internationale

unmittelbar      einwirken      kann

auf die hbo'chste Potenz gebracht

werden?

Zur Beantwortung dieser entscheidenden

Fragen geniigt die Analyse Bucharins auf

keinen Fall.

Ich versuchte, in meinen,,Wirtschaftlichen

Problemen" die Erscheinungen und Ursachen

der Krise des Kapitalismus zusammenzufassen.

Manches   Richtige  ist darin  -  wie ich

glaube -  enthalten. Als ganzes aber

ist diese Analyse unrichtig, weil

sie die Erscheinungen im besiegS  te~n    und     bankrotten       Mitteleuropa im Weltmaf3stab verallgeme inert!

Viel Wertvolles ist in den verschiedenen

i_:  -Th~esen und M2anifesten  der drei ersten Kon~~::-~lreuse der Kommunistischen  Internationale

ethalten. Doch leiden dieselben vom Standpunkte einer Programmschaffung im allgemeinen an dem Mangel, daf3 sie zu aktuell ge-:"~:.: ~halten  -  auf  eine  zu  kurze  Pe

r i o d e - von einem Kongresse zum anderen-zugeschnittensind, berselbe

Mangel haftet auch meinem Versuche an,

welchen ich in der zweiten Ausgabe meiner,,Krise der kapitalistisehen Weltwirtschaft"

gemacht habe, die aligemeinen Tendenzen

der Entwicklung der Wirtschaft in den drei

Nachkriegsiahren festzustellen. Kurz: wenn

auch manche Vorarbeit geleistet ist, so steht

die grundlegende Arbeit doch noch

vor uns.

Ich will nun versuchen, ganz skizzenhaft,

ohne auf Vollstiindigkeit oder Endgiiltigkeit

irgendwie Anspruch zu machen, einige wichtige Tendenzen hervorzu.heben.

1. Die gegenwartige Epoche wird vor allem

dunch eine U n s t a b ili t ai t im W e1 t m a 13 -

stabe charakterisiert, Diese Unstabilitlit wird iiuferlich gekennzeichnet:

W i r t s c h a f t 1i c h durch das tatsiichliche

Feblen eines Weltgeldes und die ungeheuren Schwankungen der Valuta, durch die

ungleiche Preisgestaltung und durch die verschiedene Konjunktur.  Politisch, durch

das Nebeneinanderbestehen von Gesellschaftssystemen widersprechenden Charakters (kapitalistisehe und Sowjetstaaten), durch die ununterbrochenen   auf3enpolitischen  Krisen

(Kriege und Kriegsdrohungen) in den kapitalistischen Laindern, durch die fast staindigen

Regierungskrisen, durch die rasche

Aenderung der P art e ib i1d ung e n sowohl

im biirgerlichen als auch im proletarischen

Lager; vielfacher Wechsel in der Gruppierung

der Klassen. Sozial: Unsicherheit der

i n d i v i d u e 11Ieen Existenz, rascher Wechsel

von Bereicherung und Verarmung, ArbeitsIosigkeit und Ueberarbeit, ungeheure Vermebrung der Lohnkiimpfe usw.

2. Verschiirfung der Klasseng e g e n s 'a'ttz e, Das revolutionare Klassenbewul3tsein des Proletariat hebt sich:

Grol3e Massen der Arbeiter glauben nicht

linnger  an  die  Unerschiitterlichkeit  der

Klassenherrschaft. (Diese Tendeiuz wird stArker oder schwiicht sich ab mit den Erfolgen

oder Mil~erfolgen Sowjetruf~lands auf militiirischemi~, auf3enpolitischem und wirtschaftlichem

Gebiet.) Verschiirfung des Gegensatzes

zwischen Stadt und Land, zwischen Bauernschaft und Bourgeoisie. Die Bauernschaft

schreitet zur selbstiindigen Parteibildung, hat
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~talsmus. wiederherzustellen, W i r t s c ha f -

-ic h.: Streben nach Autarkie, Abbau der

weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung, Kapitalwanderung usw. S o z i a: Kiassenbewaffnung, Heranziehung der Arbeiteraristokratie

und vor allem der Gewerkschafts- und Parteib'iirokratie  zum  'Schutz  des Kapitalismus.

PFol t-i s c h: Versuche der imperialistischen

Miichte zur Schaffung einer Weltorganisation

zum Schutze des Gesamtkapitalismus (Viilkerbund); andererseits Riistungen der einzelnen

imperialistischen Weltreiche zu cinem neuen

Kampf I

Ferner genaue Analyse der Verschairfung

der Gegensiitze innerhaib der bii r g e r -

i ic h e n KIa s s e n. (Kampf zwischen Agrariern und Kapitalisten, Bauern und Stiidtern

usw.)

Efidlich Analyse der Lage in den Sowjetstaate'n, Wirkung des Bestehens Sowjetruf3 -lands auf die Weltiage einerseits; Wirkung

des is'olierten Bestehens auf die Lage

Sowjetrul3lands andererseits.

Auf dieser Grundlage solite an die Ausarbeitung der Strategie    der Eroberu n g d e r Ma c h t f ur die typisehen Liinder

der einzelnen* Lindergruppen herangegangen

werden. Dies ist ein Aufgabenkreis, weichen

ich selbst nicht beriihren m6chte, Hierzu gibt

es kompetentere Genossen,

Was hingegen di e Au fg a b e n n a c h d e r

Eroberung, der Macht anbetrifft, so

miif3ten meines Erachtens die A n f a n g s -

schwierigkeiten, die politischen und

bkonomischen Probleme, weiche im Anfangsstadium der Diktatur auftauchen, eingehend

erbrtert werden, damit die Genossen im vorhinhein damit vertraut werden. So z, B. Sabotage der Intellektuellen, zeitweiliges Fehien

der' Arbeitsdisziplin bei den Proletariern,

Widerstand der Bauern, Notwendigkeit, die

besten Kriifte zum Schutze der Diktatur zu

verwenden; daher Riickgang der Lebenshaltung des industriellen Proletariats. Es

nl:  i~i~te  starki  betont  werden, daB3 alle

Schwierigkeiten kleiner werden, je mehr

L~xider vom Kapitalismus zur Diktatur des

Proletariats ~iibergegangen sind.

-I~D~-  SchiuB solite vielleicht eine, wenn auch

kuz-:-::tiize, ~utopistische Darstellung der verwirk

lichten kommtunistisehen Geselisciaftsordnung

bilden,

Berlin, den 17. Juli 1Q22.

_E. targa.

Zur Programmdiskussion.

Der Weltkongre3, der Anfang November in

Moskau zusammentritt,' wird 'sich mit der

Frage der Formulierung cfes Programms der

kommunistischen Partelen befassen. Die vorbereitenden Arbeiten sollen von der Programmkommission beim E. K. der K. I, und von

den ProgrammL9ommissionen, die die einzelnen

Parteien gebildet haben, ausgefiihrht werden.

Fuor diese Arbeiten und fu"r die Diskussion

haben wir nicht ganz vier Monate zur Verfuggung. Es gilt, rasch zu arbeiten, wenn die

Behandlung der Frage des Programms auf

dem Weltkongref3 gut vorbereitet werden soil.

Ich will versuchen, einige ernste Gedanken

tiber diese Aufgabe darzulegen, Gedanken,

weiche nicht durch das abstrakte Denken,

sondern durch die Praxis der kommunistischen

Propaganda und des kommunistischen Kampfes innerhalb der tschechoslowakischen Partei angeregt worden sind.

Wie soll die Konstruktion des Programms

der kommunistischen Parteien sein?

Ein Teil der Aufgabe, die der Novemberkongref erledigen soll, ist meiner Meinung

nach unbestritten und im Wesen schon vorbereitet.- Ich denke dabei an den e r s t e n,

grundlegenden        Teil    des   Prog r a m m s.  Dieser muf  die theoretische

Begriindung  der kommunistischen  Weltanschauung zum Inhalt haben; unser Ziel und unsere Methoden. In diesem Teil wird die Analyse des Kapitalismus in der jetzigen Periode

der Zersetzung und des Absterbens der historischen kapitalistischen Epoche in der Periode

der akuten Weltrevolution konzentriert durchgefifihrt. In diesem Teil wird unser Ziel, der

Kommunismus, charakterisiert, die NotwenIdigkeit der proletarischen Diktatur, das Sowjetsystem, weiter die Aufgabe der kommunistischen Partei im Kampfe um die Diktatur uind.~

bei der Durchfiihrung der Diktatur formhuliert.

In diesem Teil kiinnte ~vielleicht auch der

Unterschied von den anderen Arbeiterpartejen

(besoinders der Sozialdemoktatie) und d~as

Verhiiltnis zur russischen Revolutio~n,soi

auch zu Sowjetruflland  als der ~ einstwei1~::
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in einigen Laondern mal~gebenden Einfluf3 auf

die Regierung gewonnen. Staat und staatlicher Gewaltapparat erscheinen der herrschenden KMasse oder einzelnen Schichten derselben nicht melr als ausreichend oder verlaifllich  genug:  es  entstehen  iiberall

Klassengewalt - Organisationen.

Die 6konomische Basis beider Erscheinungsgruppen ist die verminderte Produktion im   Weltmalstab. Daher naturgemaiof.vermindertes  gesellschaftliches  Gesamteinkommen und scharfer Kampf der Kiassen ur

die Verteilung dieses verminderten Quantums

des jiihrlicheni gesellschaftlichen  Wertproduktes. Die Verminderung wird verursacht

durch die Kriegsfolgen: herabgewirtschafteter

sachlicher Produktionsapparat, Verlust von

Millionen Arbeitskrif ten, Verminderung der

Arbeitsleistung. Letzteres ist Ursache und

Folge zugleich.  Schlechte Ernabrung macht

die Arbeitersehaft zu friiheren Leistungen unfaihig. Der Unwille iiber die schlechte Lebenslage vermindert - bewul3t oder unbewuf3t -

die Arbeitsleistung.  Verminderte, Leistung

bedeutet wiederum verminderte Produktion

und verschlechterte Lebtnslage.

Die Verminderung der Produktion verteilt

sich nicht gleichma"lig auf alle Liinder der

Erde. Es gibt Lander, deren Produktionsapparat gegenwairtig besser, die Produktionsfiihigkeit grbflBer ist als vor dem Kriege (Ver

einigte Staaten), Desto starker ist der Ausfall anderer Lander (Deutschland). Aber alle

sind in die Krise einbezogen, iiberall zeigt

sich eine starke Unstabilitat aller gesellschaftlichen Verhaitnisse, wenn auch in verschiedener Weise, Dies macht eine rohe Gruppierung der Lander notwendig.

Wollen wir, was unbedingt nojtig ist, weiter

in die Details eindringen, so miissen die

Lander der Welt gruppiert werden, Und zwar

nach den zwei Gesichtspunkten: wie der Kapitalismus wirtschaftlich stelt, und inwiefern der Machtapparat des Staat e s intakt oder bescha"digt ist.

1. Gruppe der kapi'talistischen

Staaten mit intaktem Produktions- und Zirkulationsappa rat:

a) die eine genfigende landwirtschaftliche

und Rohstoffbasis im eigenen Lande oder in;-:  beherrschten Gebieten besitzen, eine in grbfl3erem Mallstabe sich s-elbst geniigende

Wirtschaft treiben, was ein langeres Weiterleben auf kapitalistischer Basis mojglich erscheinen lMiO3t, unabhangig vom Schicksal Europas: Vereinigte Staaten, Kanada, Australien, Siidafrika, Japan, Siidamerikanische

L.ander;*)

b) ohne genjigende Agrar- und Rohstoffbasis, daher mit dem wirtschaftlichen Schicksal der tibrigen-Welt enger verbunden: England und die neutralen Lagnder Europas.

2, Gruppe der kapitalistisc hen

Staaten    mit stark    besch'adigtem

Produktions- und Zirkulationsapparat;

a),,S i e g e r s t a a t e n", welche im Gefolge

des Krieges keine politische Revolution durchgemacht haben, wo daher der staatliche Apparat noch ziemlich intakt ist: Frankreich, Beigien, Rumiinien, Jugoslavien, Tschechoslowakei, Polen. Es ist zweifelhaft, ob Italien zu

dieser oder zur Gruppe b zu rechnen ist, ca

sich bier-die Macht des Staates stark vermindert hat und die Kaimpfe zwischen den

Klassen durch au1erhtlb des Staatsapparates

organisierte  bewaffnete  Gruppen   gefiihrt

werden;

b) die,,Besiegten"-La~nder, wo es zu

einer politisohen Revolution kam und die

Staatsmacht als solehe sehr ' schwach erscheint: Oesterreich, Deutschland, Bulgarien

(auch Griechenland und die europa"ische

Tiirkei);

c) die Lainder, wo die Diktatur des Proletariats zusammenbrach: Ungarn und die Randstaaten, Bayern.

3. Gebiete der Fremdherrschaft

(Kolonien formell und   tatsachlich): Indien

(englisch, franzbjsisch, hollandisch), China (mit

Auf3enstaaten), Afrika usw. **)

4. Die Grupp e d erSowjets taate n.

Es miifBte sodann untersucht werden,

weiche Formen die Unstabilitat

in den einzelnen Laindergruppen annimmt,

welche unbewuf3ten Tendenzen und bewu2 -ten wirtschaftspolitischen Bestrebungen vorhanden sind, ur in jeder Londergruppe  die

wirtschaftliche und soziale Stabilitat des Kapi*) Die Reihenfolge bedeutet immer auch eine

Bewertungsreihe; das erstgenannte Land entsprlcht

dem Typus am reinsten.

**) Die Angora-Tiirkei, die sich ihre Unabjhangigkeit erkiimpft hat und Portugal, welches nlur

zumn Schein unabhiingig ist, mui~ten besonders er~wahnt wer~den.
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wichtigsten Position der Weltrevolution. zum

*Ausdruck gebracht werden. DiesÃ½_ alles ist

heute in den in der Kommunistischen Internationale verbundenen Parteien unbestritten. Es

ist durch Thesen und Beschliisse der friiheren

Kongresse vorbereitet; es bleibt nur zu kodifizieren. Diese Arbeit werden die russischen

Genossen sehr gut durchfiihren. Die Programmkommissionen bei den einzelnen Parteien werden durch sie nicht besonders belastet.

Trotzdem  mOichte ich zu diesem   ersten,

grundlegenden Teile des Programms einige

Bemerkungen machen. Vom Standpunkte der

Psychologie der Arbeitermassen in Mittel- und

Westeuropa wiirde ich es fMr niitzlich halten,

wenn in diesem Teil des Programms auch die

SaItze, die die wichtigen Erfahrungen der

russischen Revolution aus der Zeit, des Aufbaues ausdriicken, eingefiigt werden koinnten.

In Mittel- und Westeuropa gibt es ganze

Schichten von Arbeitern, die die Unhaitbarkeit des. Kapitalismus, die Grausamkeit der

Bourgeoisie, die Unumgainglichkeit der Buirgerkrieges, die Unabwendbarkeit der Kiassendiktatur schon fiihlen, die bei einzelnen Aktionen auch eine soiche Hairte und einen soichen

Mut bezeugen, daf3 man meinen soilte, sie

miiBten imstande sein, 'fiur die Diktatur zu

kaimpfen. Was haolt diese dem Kommunismus

schon sehr nahen Massen vom v6lligen Zusammenflief3en mit der Kommunistischen Partei

ab?  Was ermoglicht den Parteien der Internationalen Zwei und Zweieinhalb ihre Existenz

als Massenparteien? Der Umstand, daB diese

Arbeitermassen bei ihrer in gewissem. Sinne

praktischen, realistischen Finstellung immer

noch im Zweifel sind, ob die Diktatur der

Kommunistisichen Partei nach der Uebernahme

der Macht die positive schopferische Arbeit

des wirtschaftlichen Organisierens der Gesellschaft zu bewailtigen imstande ist, ob sie

fiihig ist, die Produktivkriifte zu erh6hen.

Die aiuBeren Eindriicke iiber die russische

Revolution, die vorliiufig zum  Bewul3tsein

dieser  Schichten  als Mba-snsn e  kommen,

beheben diese Zweifel nicht. Es sinzl

dies auf der einen Seite die Eindriicke

~des friiheren,,Kriegskommunismus"' un&amp;'

auf,der~ anderen Seite wieder das andere

Extrem, die Eindriicke der jetzigen,,ne~uen 6konomischen Politik". Diese haben

in Mittel- und Westeuropa verhiilt~ism5.f3i4

stark  eingewirkt,  Das.-Programmix so1Ã½T

zeigen, daB es sich in diesen beiden F10len 4 -

durch  aul3erordentliche VerhaIitnisse  aujgezwungene Maflnahmen handelt, und es.-sollt

- wenigstens theoretisch - die Etappen -desi

kommunistischen Aufbaues nach Erobbrmgder politischen Macht skizzieren.

In den Augen der mittel- und weste'uropaii-,..

schen Arbeitersehaft wiirde unser kommunistisches Programm eine verstairkte Ueber-.

zeugungskraft erhalten, wenn in ihmdurch

irgend eine Formnulierung angedeutet wiirde,

in welchem Mafe die Zwangsmalnahmen des

von der proletarischen Diktatur geleiteten

Staates zulassen, eventuell in der ersten- Phase

direkt fugr notwiendig halten, die Ausniitiung

auch des privaten Interesses und der privaten

Initiative des einzelnen. Es ist nichi entscheeidend, oh im-Laufe des Flusses ein jedes ei..

zelne Atom des Wassers seine Bahn zwangsweise bestimmt bekommt, oder ob im RahmenI

der Ufer das,,freie" Spiel dieser im- ganzen

doch nur geringen Krasfte zugelassen- wird.. Die

Hauptsache ist, daI das Ufer durch betonierte

Diimme fest ausgebaut und somit der Gesaiultlauf des Stromes planmaiiBig bestimmt *ird.

Fine solche Konstruktion des proletarischen

Staates, in der 70 Prozent des Lebens (darunter eben die groloten gesellschaftlichen

realen Kraifte) durch die staatliche PlanmiiBig-r

keit zwangsweise reguliert werden, in der ber

gleichzeitig die iibrigen 30 Prozent eine legle

Freiheit, das pers6nliche Interesse und die

personliche Initiative geltend zu machen

hiitten, wird aller Wahrscheinlichkeit nach den

Typus der wirtschaftlichen Organisation des

Staates in der ersten Etappe nach der Ergreifung der diktatorischen' Macht durch das

Proletariat in den industriellen Gehieten

Mittel- und Westeuropas darstellen. Das.4a.4

bei der Wirksamkeit der regulierienden staatlichen Macht zufallende Gehiet wird in indu;istriellen Liindern sofort von Anfang an gr6f3er

sein als heute in dem grfl1tenteils agrarischen

Rulland; um so grbf3er, je entwuickelte'r der'

Kapitalismus. und je griv, er die Konzent Aatio

in den einzelnen Staaten. Das Prinzip~ de'Ct~

individuellen Initiative bleibt -  wenigste~ix?:~

fuir eine Uebergangszeit -  erhalten 'als eiEii::~

kleine 6r Tel der. CI~~bewegenden gesellscht; af~l)3;t~~kh~i.:;::t~

Kraifte  und fuir die Uebergangsperiode not. 'i'-2:'~

wendig zur Mitversorgung des gese1Ischaff j;

lic~n ~bes.Aber niclit mehr ale i:wj~t X..

i~ 4 i~~'.-;;ir~ r~~ ~~i

~~.,                                    -



schaftlich h e r r s c h e n d e s Prinzip, sondern

zusammengeprel3t gefesselt, in einem stihlernen,. undurchbrechbaren Reifen der staatlichen

Macht, weiche mit den Methoden des Zwanges

einen grol~en Plan zielbewuf3t bestimmt und

gleichzeitig kategorisch festsetzt, bis zu welchem Grade das individuelle Interesse sich

geltend machen kann.

Warum halte ich es ffur niitzlich, daf3 dieser

Gedanke in irgendeiner Form im ailgemeinen

Teil des Programms angedeutet werde?

Erstens - wie ich schon sagte - deswegen,

weil diese Formulierung dem suchenden Blicke

der entscheidenden Massen der mittel- und

westeurop~iischen Arbeiterschaft entgegenkommt, der Massen, die schon fast bei uns

sind, die aber trotzdem noch auf den Lippen

die unausgesprochene Frage haben: W i e werden wir es machen? Aber es gibt auch einen

anderen Grund, der meiner Meinung nach

schon allein genfigen wiirde. Die angefiihrte

Formulierung ist naimlich imstande, zur N e u -

t r a Ii s i e r u n g der Schichten beizutragen,

mit denen in Mittel- und Westeuropa sowohi

im Kampfe um die Eroberung der Macht, als

auch bei dem Aufbau nicht zu rechnen unm0glich ist. Die angedeutete Formulierung erleichtert unserem Programm den Zutritt zu

den Spezialisten aus den Kreisen der Intellektuellen. Wiire es moglich, in Westeuropa damit zu rechnen, daf3 die arbeitende industrielle

Intelligenz dort als ein aihnlicher Verbiindeter

der Arbeiterschaft erkannt werden kb-nnte

wie die arbeitenden Bauern in Rufland?

Es liegt nicht in unserem Plane, das

kleine und mittlere Eigentum (hauptsachlich

dasienige der Bauern) nach der Ergreifun4

der Macht schablonenhaft fiber Nacht zu zerstbren. Es ist ganz gut mboglich, dieses Eigentur indirekt auf dem Wege fiber die expropriierte Grodproduktion  gesellschaftlich  zu

regulieren. Tm Gegenteil, wir selbst, im Interesse des eigenen Kampfes, rechnen mit dem

Funktionieren der kleinen Bauerngiiter, des

kleinen Handwerkes und Handels' in einer

Periode, wo durch den Biirgerkrieg, durch die

Ergreifung der Grol~unternehmungen, durch

die Schaffung der Roten Armee die Grol3produktion unterbrochen wird. Wiire es mbjglieh,: dieses im Programm iiberzeugend und verbindiii:   lch  auszusprechen, festzusetzen, daB  ent

I ( ' -- -i

DISKUSSION ZUR FRAGE DES PROGRAMMS

gegengesetzte Malnahmen gegen die kleinen

und mittleren Eigentiimer nur im Falle

ihrer  gegenrevolutioniiren  Aktivitait,  nur

aus Griinden   der revolution"iren  Abwehr

gegen den inneren Feind in Anwendung gebracht werden wiirden, - so wiirden wir mit

alledem auf diese Mittelschiciten, die staindig

zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat

schwanken, die in Mittel- und Westeuropa

auch selbst -den Druck des kapitalistisehen

Regimes scharf fiihlen, stark einwirken. Damit werden wir unseren Kampf erleichtern

und seinen Erfolg bescileunigen.

Es ist auch zu iiberlegen, ob in dem allgemeinen Teil des Programms in einigen Siitzen

die Aufgabe, die in den industriellen Staaten

in der Periode des Aufbaues den Gewerkschaften und den Genossenschaften zufallen wird,

nicht charakterisiert werden soll. In den industriellen Staaten sind diese Organisationen

(ebenso wie die Fabriken) netzartig fiber das

ganze Land ausgebreitet, nicht wie in Rufland

nur in einigen Gebieten konzentriert. Sie

kbonnen also schon in der Periode des

Karpfes, besonders aber in der Periode des.Aufbaues mehr ausgeniitzt werden, als dies

in RuIland mo-glich war, Meine Meinung ist,

daf3 einige Saitze dieser Tendenz das Interesse

an unserem Programm in den Reihen der bisher nicht kommunistischen gewerkschaftlich

organisierten und in den Kooperativen vereinigten Arbeiter erhoohen wiirde.

Vergessen wir auch nicht ganz die Form

der Sprache und passen wir diese dem

Geist des ersten Teiles des Programms an!

Mit dem Programm wollen wir auch zu den

Ostvolkern sprechen. Man soil ffihlen, ohne

daf3 es ausdriicklich mit Worten ausgesprochen

werden miifBte, da3 der Kommunismus viel

mehr als das Programm einer Partei ist, auch

meir als nur der Ausdruck des Kampfes einer

Klasse - daf3 es die Weltauffassung elner

neuen historischen Epoche der befreit.-n

Menschheit ist. Die formale, stilistiscf e Seite

des Programms wiirde meiner Ansicit nach am

besten gelist, wenn sie nicht stiickweise aus

den Beratungen, Be~ichtigungen und versehie~'denen Diskussionen der Kommissionen hervor

gehen wiirde, sondern wenn diese Aufgabe

der gliicklichen Hand eines besonders flihigen

einzelnen Genossen iibertragen werden

kbinnte.
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Neben diesem grundlegenden Teile soil

meiner Ansicht nach das Programm einen

zweiten Teil haben. In diesem sollen konkret

einzelne  Forderungen   formuliert werden,

welche die einzelnen kommunistischen Parteien ais am wichtigsten fuir ihren uimittelbaren Kampf betrachten.

Bei der Ausarbeitung dieses Teiles wird es

notwendig sein, aus den praktischen Erfahrungen, Bediirfnissen und Situationen einzelner

politiseher Parteien in den verschiedenen Liindern zu sch6pfen. Einige Forderungen werden

fulr verschiedene Liinder verschieden formuliert werden. Der Schwerpunkt dieser Arbeiten wird bei den nationalen Programmkommissionen liegen. Diese Kommissionen soilten

fuo'r die Beendigung ihrer Arbeiten eine genaue Frist, den 1, Oktober, fescsetzen, 3o da3

spitestens am 15. Oktober aus jedem Lande

ein Entwurf dieses speziellen Teiles des Programms in Moskau waire; nur so wird die zentrale Kommission die Zeit und die Maglichkeit

haben, die aus alien Laindern angekommenen

Antraige zu untersuchen, sie miteinander zu

vergieichen, aus ihnen aligemeine Schifisse zu

ziehen und jedem einzeinen Antrag die

seinem Lande entsprechende endgiiitige Stiu*sierung zu geben, den endguiltigen Antrag fiir

den Kongref3 vorzubereiten und den Referenten zu bestimmen.

Dieser Teil des Programms wird zum AUs--

druck dessen werden, was schon den Inhalt

der aligemeinen Praxis der kommunistischcn

Parteien bildet. Die Praxis, an die taglichen

Kaimpfe der Massen ur die Teilforderungen

anzukniipfen und  sie zum  Ausgangspunkt

einer weiteren Steigerung der Aktivitiit

proletarischen Massen zu machen, bekam die

ersten Anregungen durch den Offenen Brief

in  Deutschland.   Eine  weitere  Etappe

ihrer  Entwickiung  bildet  die  Einheitsfront. Im Programm soil diese Praxis v'Alkommen   pianmaifiig, systematisch  durchgearbeitet werden  % Der Kongrel. soil damit den

Plan der Aktion der Kommunistisehen Parteien in der Uebergangszeit bis zum Augenbuick des entscheidenden Auftretens zur

direkten Uebernahme der Macht festsetzen,

In der Tschechosiowakei haben wir mit der

Talktik, die der des Offenen lBriefes unci dL~r

Einheitsfront entspricht, sehr gute Erfahrungeit..

gemacht, Mit dieser Methode haben- wir hi

einer  verha"ltnismiif3ig  kurzen  Zeit  das

tschechoslowakische Proletariat aus der Gefangensehaft der nationalen Ideologie befreit,

der es nach der Schaffung des tschechoslowakischen Staates verfiel, und haben es auf den

festen Boden des Kiassendenkens geleitet,

Mit diesen Methoden befreiten wir die, politisch bewul~ten tschechoslowakischen Arbeiter

als Masse aus der Gefangenschaft des Einflusses der Soziaidemokratie, so daf heute in

der Tschechosiowakei die Sozialdemokratie

nur eine kleine Partei ist, wohingegen die

Kommunistische Partei die eigentiich groBe

Arbeiterpartei biidet. Wenn wir heute bei

uns zu Hause zur Formulierung des spezielien

Teiles des Programms schreiten, haiten wir

es ffur zweckmai"ig, auf die prinzipielle Beantwortung foigender zwei Fragen zu dringen:

1. Zu weichen konkreten tiigiichen Teilforderungen konnen wir in unserer poiitischen

Aktion einen positiven Standpunkt einnehmen

und sie zu Punkten de's spezielien Teiies unseres Programms machen? Solien wir uns

nur auf soziai-wirtschaftiiche Dinge beschrainken, oder konnen wir einen positiven Standpunkt zu den taglichen Teiifragen von ailgemein poiitischer Natur einnehmen?

2. Solien wir die weitere Konsequenz der

Aktion fuir die Teilforderungen und fur die

Einheitsfront, die Formel der Arbeiterregierung, nur fu"r einen methodischen Beheif in

unserer Propaganda, fuir ein bloles Manbver

zur Enthfiilung der Gegner betrachten? Oder

rechnen wir mit einer Arbeiterregierung als

mit einer Konstruktion, die in der Uebergangsperiode zur Diktatur wenigstens in einigen

Staaten mit ihrer Existenz eine bestimjnte Zeit

ausfiillen kann, die auch in noch demokratischen VerhaIitnissen eine bestimmte kuirzere

oder iingere Zeit als eine Regierung wirklich

existieren kann? In diesem ietzten Falle

miif~te die von uns veriangte Arbeiterregierung

ihren eigenen Inhalt haben. Dann miiflte.in

unserem Programm nicht nur die Forderung ~

der Arbeiterregierung aligemein ausgesprochen

werden, sondern es miil3te gieichzeitig festgeil.

setzt werden, womit nach unserer Alnsicitht

ihre Tiitigkeit ausgefiit werden sol,
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der e r s-t e n Frage:

U-nsere Praxis, von den konkreten Teilfor-..,derungen des Tages auszugehen, begann sich

empirisch  zu bilden; Wir hielten es f wr selbst_verstindlich, uns an den Kaimpfen der Arbei-:-terschaft gegen die Offensive des Grofkapitals,

fiur den Achtstundentag, gegen die Herabsetzung der Lb-hne, fur das Koalitionsrecht zu

beteiligen. Sollen wir unsere Aktivitiit auch

auf andere Gebiete iibertragen, sollen wir

programmatisch als unsere nicht maximale

Forderung, sondern f Ur die Uebergangszeit,

noch fu"r die Zeit der Existenz der demokratischen Staaten, konkret Forderungen auf

dem Gebiete der Steuern und Finanzen,

der Justiz, der staatlichen Administration,

der Verpflegung, der biirgerlichen Rechte

erheben? Alle diese Dinge machte jetzt z. B.

in Deutschland das praktische politisehe Leben

unmittelbar  akut,  Meiner Ansicht nach

kbnnen und sollen diese Uebergangsforderungen im speziellen Teile des Programms formuliert werden. In der Steuerfrage sind jibrigens die betreffenden Thesen schon von der

Exekutive ausgearbeitet, und bloIe logis'he

Konsequenz fiihrt dazu, daB auch den anderen

Fragen, selbst auch den mit der Expansion

der Reaktion zusammenhaingenden Fragen des

aligemeinen Fortschritts als Uebergangsforderungen im speziellen Teil des kommunistischen

Programms Raum gegeben werden mu3.

Von der Sorgfalt, mit der wir diejenigen

Teilforderungen behandein werden, die einzelneni Landergruppen spezifisch sind, wird es

abhhingen, ob sich das VerhijItnis der armen

Bev0lkerungsschichten dieser Laindergruppen

zu uns stiirken und vertiefen wird, Wir konnen nicht leugnen - bei der Beratung der

norwegischen Frage auf der Sitzung der Erweiterten Exekutive wurde es auch angedeutet -, daf3 z, B; in den skandinavischen. L'ndern manchmal das Gefiihl auftaucht, alsob

ihre besonderen Verhi"itnisse nicht genilgend

berficksichtigt wiirden. Die Koalition mit den

bfirgerlichen Parteien kann selbstverstaindlich

niclt als ein,,besonderes skandinavisches Ver* h~iltnis" betrachtet werden, wohi aber soil

*:immner vor unseren Augen stehen die soziale

]Lage der dort besonders wichtigen Bev~lkerung:-:sgruppen,  wie die der Fischer, Waldbau::~t~rn  und Kiitner, und wir sollen mit sehr

gro~em Verst~ndnis und mit positiver Hilfe

den aus dieser Lage entstandenen Teilforderungen entgegenkommen. Und es i*st notwendig, alle Situationen in den mitteleuropaiischen und Balkanstaaten ebenso konkret zu

behandein. Ich mache in dieser Zusammenhang darauf aufmerksam, daB in einzelnen

Staaten jetzt die Frage der Zurfickwanderung

aus Amerika einen soichen Umfang annimmt,

daB wir nicht daran vorbeigehen diirfen.

Eine besondere Gruppe der Teilforderungen

der Tagespolitik bilden die sich aus den nationalen Verhiiltnissen in vielen europiiischen

Staaten ergebenden Forderungen. Die Mehrheit der kleinen Staaten in Mitteleuropa und

Siidosteuropa, weiche unter dem EinfluB der

Entente geschaffen worden sind oder existieren, haben in ihren Grenzen starke nationale Minderheiten. In der Tschechoslowakei

leben neben 9 Millionen Tschechen und Slowaken 3 Millionen Deutsche, 2 Millionen Ungain, Ukrainer und Polen. Es entstehen nationale Forderungen, von den kleinen Schulforderungen bis zur Forderung des Umbaues

des Staates im  Sinne der Autonomie, Die

Entente, besonders Frankreich, sieht sehr

gem diese Zusammensetzung der von ihr abhaingigen Staaten. Diese Zusammensetzung ist

eine von den Voraussetzungen, mit denen sie

bei dem System ihrer Weltmacht rechnet. Sie

rechnet so: in einem Staate, wo eine starke

anderssprachige Minoritait ist, muB sich die

regierende Majoritait vor der Revolte dieser

Minoritait fiirchten,- und sie ist deswegen von

mir mehr abhaingig. Sie mul3 schon aus

inneren Griinden eine starke Armee aushalten, die - einmal existierend - im ernsten

internationalen Falle mir zur Disposition

stehen,wird; aus der Situation derjenigen

Nationen, die in diesen kleinen Staaten die

Majoritait in der Regierung haben, entstehen

ernste Sorgen und Forderungen.

In diesen Nationen, deren Bourgeoisie heute

die Staatsmacht beherrscht, beginnen die

wirtschaftlichen Schwierigkeiten der territorialen Kleinheit des Staates fiihlbar zu werden.

Es entsteht in ihnen der Drang nach Vereinigungen, Vertriigen, Allianzen. Die Stiirke

dieses Dranges nritzt wieder die Entente, besonders Frankreich, aus. Unter seinem Protektorat entstand die Kleine Entente. In den

Staaten, die so unter fremder Fiihrung verbunden worcien sind,~ wobei die eigenen wirt.
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schaftlichen Interessen den militarischen Interessen des grolen Vormundes manchmal weichen mufl3en, gibt. es schon heute politische

Strbimungen, die* zu anderen Allianzen und

anderen Foiderationen draingen. So exisiert

z. B. schon heute eine Tendenz, die an Stelle

der franzbisich orientierten Kleinen Entente

auf die Bildung einer wirtschaftlichen Einheit

bestehend aus der Tschechoslowakei, Ungarn,

Rumainien, SUidslavien und Bulgarien, mit

-russischer Orientierung gerichtet ist, Das sind

die mit der nationalen Frage zusammenhiingenden konkreten Teilforderungen, die auf das Gebiet der auswiirtigen Politik iibergehen, Kann

sich die kommunistische Politik und Aktion

auch un diese DiDnge kiimmern? Wird das

nicht ein,,nationaler Opportunismus" sein,

wenn wir zu ihnrn einen konkreten Standpunkt im speziellen Teile unseres Programms

einnehmen wiirden?

Die Erweiterte Exekutive- hat die Kommission fu"r die Nationalitaitenfrage eingesetzt.

Diese Kommission solite meiner Meinung nach

spitestens bis zum 20. August die aligemeinen

Thesen iiber diese Frage ausarbeiten und diese

Thesen der Exekutive zur Genehmigung vorlegen, dann soliten spaitestens bis zum 1. September die genehmigten Thesen allerA nationalen Programmkommissionen jibergeben werden, damit in ihrem Sinne jede Partei in ihrem

Entwurfe des Programms auch zu dem in

ihrem Lande existierenden nationalen Problem

Stellung nehme.

Zur zweiten Frage:

Ich bin nicht der Ansicht, daB in alien

Staaten der Weg zur Diktatur durch das

Stadium der Arbeiterregierung gehen miif3te.

In einzelnen Staaten halte ich es ffur sehr

wahrscheinlich; so in Deutschland und in der

Tschechoslowakei. In diesem Falle ist es notwendig, ffur die Zeit der Existenz der Arbeiterregierung im speziellen Teil des Programms

den Plan ihrer Tiitigkeit zu skizzieren. Als

Beleg dafiir, wie die Frage der Arbeiterregierung in absehbarer Zeit politisch akut

werden kbnnte, fiihre ich folgende Tatsachen

aus der Tschechoslowakei an: Das Land ist

jiberindustrialisiert. Ungefi~hr 55 Prozent der

Bev6lkerung lebt von eigener pers~5nlicher

Arbeit, ohne eine parasitiire Existenz zu

fiihren und oline fremde Arbeitskraft auszu'~

saugen. Bei den letzten Wahien bek  ei  dii

birgerlichen Parteien zusammen 52 Prozt~  U.

die sozialistischen 48 Prozent der Stim'meno...

Unter den Bfirgerlichen befinden sich die

Deutschen  aus   nationalen  Gruinden  der

Regierung    gegenjiber  in    prinzipieller

Opposition, wobei sie 70 Prozent des ii mLande investierten Kapitals repriisentiereit

Von den tschechischen bourgeoisen Partejen

ist zahlenmail3ig am gr~flten  die agrarischt-..Ã½

Partei, welche - von den Grol3bauern -be-o

herrscht - so viele kleine Landwirte umfafit,

dal sie in absehbarer Zeit einer sozialen

und politischen Zerlegung faihig ist. Nach

alledem  kann   man   bestimmt annehmexi,

dal3 bei den nicchsten Wahlen unter d&amp;n

sozialistischen Parteien die Kommunisten die

stairkste Partei sein werden, Ungewif ist, ob

die Gesamtzahl der sozialistischen Stimmen

von 48 Prozent - sagen wir - auf 40 herab-,.

sinken, oder ob sie auf 55-60 Prozent steigen.

wird. Das hiingt in hohem Male davon ab,.

mit welcher Parole im Falle der Wahi wir

Kommunisten in den Kampf gehen werden.

Wenn wir als Ziel die Bildung einer Arbeiteir'regierung erkliiren, und zwar mit einem Regierungsprogramm, das' der Durchschnittsproletarier in der gegebenen Situation ffir

mbglich halten wird, wenn wir dabei die M

li'hkeit haben werden, eine besfilmurti Z.

dieses Ziel, die Einheit im Innern der Par4

und das Einverstiindnis der Interaatfl

vorausgesetzt, erst und iberzeugend  z

propagieren, dann   rechne  ich  mit sehr ''

hoher Wahrscheinlichkeit, daB die proletarischen Wiihler, die bei den vorigen Wahlen mitR

den biirgerlichen Parteien gingen, sich von

diesen abwenden werden, daB unter der,

Arbeiterschaft sich ein grofer, 'suggestiv-er

hinreiBender Wille  zur Arbeiterbewegung

ausbilden wird, und   daB dann beidedon

Wahlen,   unter  der   Form   der  Demo.,ii,

kratie, die  Stimmen   der   sozialistischenr

Parteien   in   der    iiberindustrialisiertea

Tschechoslowakei die G~renze der 50 Prozent

iiberschreiten kannten. Selbstverstlndlich- 1st

das keine reale Kraft, auf die man zurDuh.

setzung der wesentlichen Aenderungen~ inde:

wirtschaftlichen Ordnung und den Verrniens-'"

verhiltnissen rechnen` kijnnte. Aber in jed~

Falle ist das eine inferessante.Erecheii~n.

und auf die subjektive Stimmung derc ~Arbie
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DISKUSSION ZUR FRAGE DES PROGRAMMS

in der Tschechoslowakei wiirde sic ganz besfitimmt einen grofen Einfluf3 haben, Die Frage

der Arbeiterregierung in der Tschechoslowakei

kann also akut werden. Ur in der Tschechoslowakei bei der Kompliziertheit der Verhijitnisse eine kiare und feste Politik machen zu

konnen, ohne innere Schwierigkeiten in der

Partei selbst, und ur dasselbe auch in den

anderen Laindern zu erzielen, ist es notwendig,

daB auf die zu Punkt 2 angefiihrte Frage der

Weltkongref3 eine jede zweideutige Interpretation ausschliel3ende, praizise und kiare Antwort erteilt.

Als ich - unabhaing-ig von der jetzigen

Programmarbeit - iiberlegte, weiche von den

in der - kommunistischen Literatur schon

sch~riftlich skizzierten Formulierungen am

besten geeignet waire, zur Grundlage eines

Programms   f Ur die  Arbeiterregierung  zu

werden, bin ich immer auf die Formulierungen

zuriickgekommen, die im Friihjahr 1917 von

Lenin in seinem Projekt der Plattform der

proletarischen Partei aufgestellt worden sind,

Sowohi ihr Inhalt, als auch die Form ihrer Begriindung  sind  meines  Dafiirhaltens  der

heutigen Situation und Stimmung in der

Tschechoslowakei entsprechend.

Ich habe die Frage der Teilforderungen und

der Arbeiterregierung  sehr scharf gestellt.

Eben  diese Fragen  verlangen

xUbteine ganz scharfe Enfschi44ung und

lMhix scharfe Antwort,

-                  III.

Nun noch zum    zweiten Teile des Programms einige Bemerkungen von meJir ailgemeiner Natur.

Dieser Teil des Programms ist in unseren

Reihen viel weniger vorbereitet als die Forrnulierung des ersten Teiles, Es kann eine

sathliche Verschiedenheit der Ansichten schon

dariiber entstehen, ob der Kommunismus iiberhaupt ein anderes als ein,,maximales" Programrn haben kann, und ob wir nicht durch die

Formulie*rung des zweiten Teiles eigentlich aut

den Boden des Reformismus iibe rgehen. In

Konsequenz dieser Ansicht miif3te man auf

dern Kongrel3 nur das beschliel~en, was in den

ersten "Teil gehbjrt, und nichts weiter.

Abstrakt kanln man diesen Standpunkt begri~inden. Wenn er sich aber auf dem Kongref3

durchsetzen soilte, wir~d der wirkliche Wlille

derjenigen Genossen, die auf der Sitzung der.,i

~:..

Erweiterten Exekutive fu"r die Tagesordnung

des Kongresses gestimmt haben, nicht erfiillt,

Die meisten Delegierten haben h a u p t -

sachlich deswegen die Behandlung der

Programmfrage auf dem Kongref3 verlangt,

weil das praktische Bediirfnis der Parteien

einen kiaren, konkreten, systematischen Plan

fiur die naichste Zeit und ffur die nuichsten

konkreten Aktionen benbtigt.  Die Parteien

verlangen, der Kongref3 mage dieses ihr Bediirfnis befriedigen, und es wiirde nicht befriedigt, wenn wir uns beschrainken wiirden

nur auf die Genehmigung des ersten allgemeinen theoretischen Teiles,

Wodurch wiirde sich dann der spezielle Teil

unseres Programms von dem,,Minimalprogramm" der alten Sozialderokratie unterscheiden?

In folgendem: Als die Forderungen z, B.

des Erfurter Programms formuliert wurden,

befand sich der Kapitalismus auf der aufsteigenden Linie seiner Entwicklung, Er strotzte

in voller Manneskraft, und seine Mittel

vergrofBerten sich mehr und rehr. Durch die

minimalen Forderungen der Sozialdemokratie

soliten fuir die Arbeiterschaft bestimmte langandauernde  Daseinsvorteile  innerhaib  des

Kapitalismus erlangt werden, Der Kapitalismus selbst - sich im Aufstieg befindend -

berechtigen zu der Hoffnung, daB er diese Vorteile. - wenn sie- ihm abgerungen wurden -

gewiihren konne, Heute besteht ein vollkommen anderer Zustand. Es naht der Abend

der kapitalistisehenEpoche. Die kapitalistische

Welt befindet- sich in Auflosung. Wcnn auch

allmiihlich, so beginnen sich doch deutlich die

Schatten des Todes iiber sic zu senken, In

diesem Zustande, auf der jetzigen Stufe der

Entwicklung   der  ganzen   kapitalistisehen

Epoche nach dem Wcltkriege, ist fuir den

Kapitalismus manche Forderung auf die Dauer

unerfiillbar, welche in den siebziger Jahren

des vorigen Jahrhunderts auf 30 Jahre hinaus

fiur seine Kraifte leicht erfiillbar waren, Wenn

ich eine Forderung vorlege, die im Rahmen der

kapitalistischen Ordnung sich erfiillen lif3t, so

ist das cmn reformistische Forderung. Kbjnnen

die heutigen demokratischen, bourgeoisen

Republiken auch nur zum Beispiel die Forderung, von allen Auisnahmezustiinden vollkommen abzusehen, erfiil-len? Es ist iiicht

ausgeschlossen, daB3 einige kommunistische

Parteien in Anbetraclit der Verhijitnisse ihrer
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Liinder in ihr Programm   wb"rtlich irgend

einen Punkt des Erfurter Minimalprogramms

iibernehmen. Das ist meiner Meinung nach

nichts Schlimmes, und man braucht das nicht

zu vertuschen. Sind dies Forderungen, die

in der jetzigen Phase der Entwicklung des

Kapitalismus, in der heutigen Periode der

verschirften  Klassenkiimpfe  im  Rahmen

der kapitalistischen Ordnung auf die Dauer

unerfijilbar sind, dann hat sich mit der

Schwiichung des Kapitaljsmus dialektisch die

Eigenschaft  dieser Forderungen  geaindert.

Heute sind diese Forderungen revolutionair.

Fu"r die reformistische Sozialdemokratie sind

sie eben aus diesem Grunde schon ganz gewif3 nur eine Formalitiit, eine Antiquitat, ein

Stfick  Papier.  Aber eben deswegen   bekommen sie von neuem Wert ffur uns, und

sie beginnen in unseren Hainden ein Hebel zu

werden zum Wecken der Energien und des revolutionairen Elans der proletarischen Massen.

Aehnlich wie heute in der Tschechoslowakei

die Forderungen sich zum revolutiondiren Programm fur das Proletariat gestaltet haben,

weiche waihrend des Krieges der Fiihrer der

tschechischen nationalbourgeoisien Revolution,

Masaryk, in der Emigration ausgearbeitet hat,

und welehe er heute mit Blut und Eisen bekaimpft (,,Pariser Deklaration"). Einzelne konkrete Punkte des zweiten Teiles wiirden wir

- meiner Ansicht nach - nicht gut formulieren, wenn wir nicht auch Riicksicht dara if

nehmen, daB im revolutionairen Kriege des

Weltkommunismus das Prinzip der Elastizitiit

eine grofle Rolle spielen muf. Ich fiihre ein

Beispiel an: Wir wollen in unseren kommunistischen Krieg gegen die Festungen des Kapitalismus die Massen, eine grofe Majoritait des

Proletariats, hineinreif3en,  Wir sehen, daJ

wir heute am besten den Kontakt mit den

Massen herstellen, wenn wir daran ankniipfen,

was in der Tiefe dieser Massen selbst reift,

was auch den verhaltnismaf3ig weniger bewuf3ten Schichten der Massen in der gegebenen   Situation  zur  Durchfiihrung  reif

und miAglich erscheint.  Welches sind die

Grenzen, in denen wir die auf diese

Massen wirkenden Forderungen formulieren diirfen? Bei dieser Entschetdung kommt

das Moment der Elastizitiit zur* Anwendung

Stellen wir uns vor: Alle Stufen der F'orderungen und Wiinsche des Arbeiters, von dem

heutigen Zustande fiber eine Erhiihung des

Lohnes um 10 Prozent, fiber die Einffhrung

der Sozialversicherung, fiber die Kontroll -,dert

Produktion bis zu dem Endziele, zur proletarischen Diktatur im Staate und zur Uebernahtne

der Fabriken sind diagrammatisch bezeiclu4t

mit einer in 100 Teile geteilten Linie f

Kapitalismus ist im heutigen Zustande sefrierÃ½

Kraifte und Mittel, bei Auf3erster Anspannung,

h6chstens imstande, die Forderungen - der

Arbeiter bis zu der Stufe 10 zu erffillen.

Wir   wissen   hestimmt,  daBl  alles,  was

diese Grenze fiberschreitet, alles von -dem

'Grade 11 bis zu dem Grade 100, ffir den

heutigen Kapitalismus unmiuglich  ist.  Wie

sollen wir also die Forderungen und die Parolen formulieren, bemessen, damit wir die.

Massen in Bewegung, in die Front des Kampfes

bringen?  Wir gehen fiber 10, aber wie weit

fiber 10, daffir ist die konkrete Situation und

der Grad der'Reife der Masse entscheidend.

Sollen wir immer nur 'sagen: Endziel, Endziel,

Endziel, Diktatur, Diktatur, Diktatur, 100, 100,

100? Nein! Das wfirde ffir eine weniger reife

Masse der Proletarier viel zu abstrakt, monoton, wenig begreiflich, wenig fiberzeugend und

wirksam seinA 15 ist in den gegebenen Verhaltnissen ebenso unerffillbar wie 100, Wir

werden also wechseln. Einmal Ziffer 100, einmal 15, einmal 50, einmal 30 usw, Dieses

Wechseln, dieses Herabsetzen und Erh6hen der

Forderungen wird aber'nicht nur zuf 4liig

sein. Unsere Methbde, die Massen in Bewegung zu bringen, kann eine ganze Symphonie der Schattierungen   und TIne darstellen; bei der gr6iBten Mannigfaltigkeit aber

muf3 in ihr eine strenge GesetzmaifBigkeit sein;

eine Gesetzmailigkeit, darin bestehend,*daB

alles bestimmt ist dur~zh die konkrete Kenntnis

der Verhltnisse, der proletarischen Masse, der

Resonanz, welche die Parolen in dieser oder

jener Abstufung in der gegebehen Situation in

den Massen hervorruft usw. Die Kommissionen,

die in den einzelnen Liindern den speziellen

Teil des Programms vorbereiten werden,

m6gen bei der Formulierung und Abstufung

einzelner Punkte auf die speziellen Verh~ltnisse ihres Landes, auf- die Psychologi~e i~hrer I

Massen ~Riicksicht ~nehmen. Nur dann werd~n:-:;

wir alle Saiten richtig abstimmen, damit bald

unser Konzert und unser Tanz beginne. Welter~loben schon habe ~ich angedeutet, ~daB i~cli.es

fflr mbiglich halte, in Ldndern  verschiedeinen.:

Entwick~lungsgrades  zu  denselben  Punk~ten'r:

1N15&gt;
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vichiedene- Formeinauszusprechen.      In

' Jtaan sind wir mit dem Proletariat fuir den

ergischsten   Kampf urn    das  aligemeine

glelhe Wahlrecht, dessen Resultat wir in

rainkreich am  sch~irfsten kritisieren. Auch

&lt;  ann es vorkommen, daf irgendwo in einem

Lande auf eine Frage die Genossen zwei -verschiedene Antworten   geben f ur zwei verscbiedene Phasen der Entwicklung, mit denen

sie in absehbarer Zeit rechnen, Das ist in

ehiem  kommunistischen Programm   zulaissig.

Denn in unseren Aktionen entscheidet nicht

-die Schablone, sondern  das Konkrete, die

ZweckmiilSigkeit, und  Hauptsache  ist die

Energie, mit der die Massen fufr sich kiimpfen.

'Die einzelnen Parteien miissen meiner Ansicht

naach bei der Ausarbeitung des zweiten Teiles

des Programms eine bestimmte Bewegungsfreiheit haben, Die Biirgschaft daffir, daf3 diese

Freiheit und das notwendige Prinzip der Elastizitiit nicht miflbraucht werden kbnnen, ist,

-daI3 auch fiber den speziellen Teil des Programms nicht die betreffenden Parteien selbst

definitiv entscheiden, sondern daB auch ffir die

Giiltigkeit dieses Teiles die Zustimmung der

Exekutiye der Kommunistisehen Internationale und des Weltkongresses noitig ist.

Der zweite Teil unseres Programms wird

den Weg vorbereiten, auf dem planmniifig, beschleunigt, in Aklionen auf Grundlage der

syistematischen Erfahrungen und des systematischen Anschauungsunter'richtes das subjektive 'Bewul3tsein und der subjektive Wille der

proletarischen Massen auf'soiche HOihe gebraclt  werden,  daB   sie fibereinstimmen

mit der Reife der objektiven Bedingungen und

M"glichkeiten der Weltrevolution. Der Sinn

unserer&amp;Teilforderungen, auch derer, die viell-,Ieiciht fast wbrtlich mit den friiheren Forderungen  der Sozialdemokratie  gleichlautend

sind. ist niclt der Weg zur Demokratie, sondern von der Demokratie zur Diktatur. Dasselbe, was auf den Koirper des Kapitalismus

'in der  Zeit seiner Miinnlichkeit, seines

WVachstums, seines Aufstieges als Medizin, in

he ile pnder  und  konservierender  W;eise

w.~-I-;,:~iirken  konnte, ka-nn als emn revolutioniires

Mi~ -Yittel, als em G-ift gegen den Kapitalismus

benitz wett~~rden in der Periode seines Sinkens,

Abti~erbens, seiner Zersetzung. Audi der

zweite, spezielle Teil unseres Programms

wir d:nicht die Zelte ~erricliten, in deneni wir

ian -s.: vorbereiten,  in  clar  kapitalistischera

Wtiste zu kampieren. Er ist eine Briicke fjur

unseren Marsch auf die Stelle der entscheidenden Schlacht im Kriege, der schon begonnen

hat und in dessen Mitte wir stehen - in der

sozialen Weltrevolution.

Bo~umir Smeral.

Gedanken U-ber das

Pro grammAls Marx in dem vom 5. Mai 1875 datierten

und seine kritischen Bemerkungen zum Gothaer Programm   begleitenden Biefe erkliirte:,,ein Schritt der realen Bewegung ist wichtiger

als ein Dutzend Programme", machte er zugleich die Bemerkung, daB. die Programme

Wegzeichen sind, die jenen Grad der Entwick-.lung markieren, bis zu dem die gegebene

Gesellschafts und Parteibewegung gelangt ist.

Programme werden selten ganz ausgefiihrt.

Gewb"hnlich fiberfiuigelt sie das Leben, oder es

geht an ihnen voriiber, geht wenigstens an den

detailliert ausgearbeiteten Programmen vorflber. Aber Programme zeugen immer am besten

von dem politischen und geistigen Niveau jener

Parteien, von denen sie aufgestellt werden,

Die Programme dienen auch als Spiegelbild

jener Kriifteverhltnisse und Kraiftegruppierungen, durch die sie zum Leben erweckt

wurden, Die Programme der Zweiten Internationale brachten einerseits eine bestimmte

Entwicklungsstufe des Kapitalismus im Laufe

der Periode von 1889 bis 1914 deutlich zun

Ausdruck. Sie haben kiar und deutlich mit

dem kleinbourgeoisen Proudhonismus und dem

utopischen Sozialismus gebrochen, die der

schwachen Entwicklung der Produktivkriiofte

der Periode der Ersten Internationale entsprechen, die mit Recht als eine grofle Idee

in einem kleinen Karper bezeichnet worden

ist. Ja, dies war die grofle Idee von Karl

Marx, die in fliichtigen Umrissen den ganzen

oder fast den ganzen darauffolgenden Hauptweg des sich entwickelnden Kapitalismus prophezeit hatte- Fu*iir die breiten Massen war

dieser Weg noch nicht kiar, und darum hat

die Erste Internationale nicht so breite Massen

urn sich gruppiert, die den revolutioniiren

Klassencharakter des Sozialismus kiar und

deutlich erkannt hiitten. Erst mit dem reiferen

Zustand der Produktivkrafte des miichtig

gewachsenen K~apitalismsus konnte die Zweite
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Internationale, nicht ohne. aktive Mitwirkung

von Friedrich Engels, des Freundes von Marx,

Wenigstens, in. der Theorie ein konsequentes

Programm des fugr den Gemeinbesitz der Produktionsmittel kiimpfenden Sozialismus formulieren. Das Problem des Eigentums und des

Klassenkampfes- war in der Theorie entschieden, FU"r den Proudhonismus gab es in

der Zweiten Intmrnationale keinen Platz. In

alien Programmen der Zweiten Internationale

war das Endziel des Sozialismus deutlich zum

Ausdruck  gebracht:  Besitzergreifung  der

politischen Macht durch das Proletariat zum

Zwecke der Vergesellschaftung der Hauptproduktionsmittel,  Das Schema des Programms der Periode    der Zweiten  Internationale war folgendes: in ihrem theoretischen Teil, der als Einleitung zu den praktischen Forderungen diente, entwarfen die Programme dieser Periode ein knappes und gedrdingtes Bild der kapitalistischen Evolution.

Es wurde eine allmiihliche und progressive

Zerstarung ' des Kleinbesitzes, seine Aufsaugung durch das konzentrierte Kapital, die

Verwandlung des Produzenten aus dem Mittelstande in einen Proletarier, die Zuspitzung des

Klassenkampfes, die Anhaiufung materieller,

politische~r und intellektueller Bedingungen

konstatiert, die den Uebergang von der kapitalistisehen Wirtschaft zur sozialistisehen mbg*lich und unvermeidlich machten, Nach dieser

allgemeinen theoretischen Einfiihrung, die am

besteti von Marx selbst in dem Programm der

von Jules Guesde und Paul Lafargue gegriindeten Arbeiterpartei Frankreichs formuliert

ist, wurden die sogenannten unmittelbaren,

an den modernen kapitalistischen Staat gerichteten Forderungen formuliert, Dieser Katalog

dtr brennenden Tagesforderungen enthielt gew6hnlich neben rein demokratischen Losungen

(allgemeines  Wahlrecht,  Verkiirzung  des

Militiirdienstes, Trennung von Staat und

Kirche, Erweiterung der politischen Rechte

der Frau, Organisation verschiedener demokratische Institutionen usw.) reine Arbeiterforderungen: Ko alitionsf re iheit, Achtstundentag, Lohinminimum, Verbot der Kinderarbeit

bis zu einem gewissen Alter, verschiedene

Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Abschaffung der Geldstrafen, Krankenversicherung, Altersversicherung, Invalidenversicherung usw; usw.

Unklar war-in alien diesen- Program

Zusammenhang zwischen jenen Forder'wiI

die man zur Kategorie unsere-s revolutlbnareE

Endzieles rechnen kann, mit den Forderugii,*

die  den   alltaglichen  Erfordernissen '. de,

sozialen Lebens und des Arbeiterlebens -:Gei

nuige leisten miissen. Und durch diese's a--

klare Verhiiltnis zwischen dem revolutionliren

Endziel des Klassenkampfes und Seinen uamittelbaren alltaiglichen &amp;adiirfnissen. kam un.

Grunde genomnen die Zweite Internationale.zum Scheitern. Die dutflersten linken Soziali4

sten, jene, von denen man in Rufland zu sageti

pflegt, daI. sie linker als der- geue,

Menschenverstand sind, machten ausschliefllich beim  ersten Teil des Programms halt

und forderten eine unmittelbare Verwirk-.

lichung des Maximalprogramms,' indem   sie

weder die Mittel noch die Wege zu diesemh

sozialen Maximalismus angaben. Es gab verhiiltnismif3ig wenig Maximalisten. Viel zahlreicher und gefiihrlicher waren die Minimalisten oder Menschewiki der Zweiten Internationale, die vor den Biu'men der unmittelbaren Forderungen den Wald der sozialen Revolution nicht sahen. Wenn die Minimalist-en

oder Menschewiki unser Endziel nicht- direkt

ablehnten, so machten sie vor ihm doch nur

aus der Ferne aus Hoflichkeit ihre Verbeugun-.

gen, der Form, des Anstandes halber, in der Tat,

aber konzentrierten sie ihre ganze Aufmerk-i

samkeit ausschliellich auf das Programm 'derbrennenden Tagesforderungen des Proletariats

oder sogar der ailgemein-nationalen Demokratie, wobei in den unmittelbarsten Forderungen ein Maximum von Sorgfalt und Mif3igkeit wurde. Es besteht eine gewisse Uebereinstimmung zwischen der Kiarheit. und

Deutlichkeit des Endzieles und dem System

der Mittel, die dieses Endziel verwirk--

lichen sollen, wie umgekehrt auch eine Proportionalitiit zwischen der Mifligkeit und

Unmittelbarkeit der brennenden -Tagesfor-'

derungen einerseits, und andererseits den

Mittesn besteht, durch die jene verwirklicht

werden sollen. Die Kiimpfer fuir das Endzief cil

des Sozialismus mufiten unvermeidlich -revo.-l;lutioniire Kampfmethoden fordern. Deni~: es ~ist kiar, daB man das eine, das~ kapitalistische:Besitzsystem, nicht durch emn anderes, sili 1

radikal von jenem uniterscheidendes Syatm~

des kommunistischen Eigentumsohe       f*



energische und revolutionaire Ueberwindung

Jdes raximalen Widerstandes der Eigentiimer-!

kiasse -ersetzen kann, Anders verhaIit es sich

mit dem Minimalprogramm. Man kann stets

hoffen, wenigstens theoretisch, daB die Bourgeoisie selbst an der Verwirklichung dieser

oder jener Reformen im Interesse der Wahrung

ihrer Privilegien u-nd ihres Eigentumssystems

interessiert ist, Mehr als einmal schon hat eine

herrschende Kiasse auf einen TelO ihrer Privilegien verzichtet, ur ihre priviligierte Steilung

zu waliren, indem sic partielle Zugestiindnisse

im Interesse  der Wahrung ihres Kiassencharakters machte. Darum haftet dem Refdrrismus immer ein friedlicher Charakter an.

Er ist bemiiht, im Rahmen der bestehenden

Ordnung mit Hilfe der parlamentarischen

Mehrheit diese oder jene partiellen Forderungen zu verwirklichen, Es heilt dahn, daf3

die Revolution fuir die Verwirklichung der

Reformen hinderlich sei, denn sie schrecke

eben jene Elemente zurfick, die beim freien

parlamentarischen Spiel fu"r die Durchfiihrung

ebenderselben  Reformen   farderlich  sein

kbjnnten.

In dem Mafe, wie sich in der Periode der

Zweiten Internationale der Klassenkampf entwickelte und die Bourgeoisie im Interesse des

Kampfes gegen den Sozialismus zu Zugestiindnissen geneigt zu werden begann, ur sich selbst

und ihre Klassenherrschaft vor dem von allen

Seiten heranriickenden Proletariat zu retten,

wurde das Minimalprogramm umgestiilpt, in

den Vordergrund geriickt, und diese Erscheinung fand ihre ideologisehe Widerspiegelung im Revisionismus, Millerandismus,

Jaurusismus, Menschewismus und den anderen

Arten des Kompromisses mit der Bourgeoisie.

Die Herren Opportunisten verzichteten bereits

ungeniert auf das Endziel des Sozialismus -

auf die Verainderung des Besitzsystems zugunsten partieller brennender Tagesforderungen. Der ~Revisionismus kam unter dem

Applaus der Weltbourgeoisie zur Welt,

die triumphierend auf den Sieg hinwies, den

Bernstein uiber den,,Ulanquisten" und Revolutionar Karl Marx davongetragen hatte,

Infolge seines r~eformistischen Charakters

und des Verzichtes auf den Sozialismus:  muf~te der. Revisionismus unvermeidlich die

Harmonie und nicht den Antagonismus der

~.Kiassen, unterstreichen.  Diese Vertuschung

- -- -- ''
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der Klassengegensiitze fand auch ihren, man

kann  sagen, idealen Ausdruck  im  Sozialpatriotismus mit seiner Basis der nationalen

Einheit, Der Klassenkampf wurde auf dem

Altar des Sozialpatridtismus geopfert, und

dem reformistisehen Verrat wurde an der

Schwelle des Weltschlachtens die Krone aufgesetzt. Die Losung des Manifests der kommunistischen Partei,,Proletarier iller Lander vereinigt euch" - zum Sturm, auf das Kapital,

verwandelte sich in ihr Gegenteil:,,Proletarier

aller ainder, vernichtet euch gegenseitig" -

fu'r die Errettung des Kapitalismus. Hiermit

endet die erste Periode des Aufbaus von Programmen nach dem Typus des Dualismus von

Minimalprogramm und Maximalprogramm, bei

dem das Maximalprogramm dem Minimaiprogramm zum Opfer gebracht wird, und die

brennenden Tagesinteressen das Endziel des

Sozialismus verschlingen. Hierbei bleibt das

Proletariat letzten Endes unter der Knechtschaft des Kapitals, ohne hierfiir auch nur ein

reformistisches.Linsengericht zu erhalten,

denn das Weltschlachten vernichtete gleichzeitig mit den Reformisten auch diese Reformen,

Das Programm der Kommunistischen Internationale muf3 sich die Erfahrung des Scheiterns dieser doppeldeutigen dualistisehen Programme der Zweiten Internationale, die so

schmaihlich -mit Selbstmord geendet hat, zunutze machen. Der Selbstmord der Zweiten

Internationale war ein unmittelbares Resultat

des Selbstmordes des Kapitalismus selbst,

denn was anderes ist das Weltschlachten als

ein  Selbstmord   jener  Ordnung,   deren

historische Mission in der Schaffung nie dagewesener Produktivkraifte, einer nie dagewesenen Anhijufung gigantiseher Reichtiimer

war? Der Kapitalismus ist seiner historischen

Mission untreu geworden und machte sich

statt an die Produktion an die Zerstbirung

jener Produktivkr.ifte, die er selbst gesehaffen

hat. Er hat seine historische Existenzber'echtigung, seine historische Rechtfertigung zunichte

gemacht, die durch die griindliche Analyse der

gesellschaftlichen Kriifte Karl Marx so

gliinzend formuliert war. Die theoretische

Einleitung des neuen Programms~ muf3 unbedingt diese Tatsache von ungeheurer Wichtigkeit beriicksichtigen und auf ihr ihren theoretisehen Teil aufbauen. Die Selbstzerst6rung
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des Kapitalismus, die Vernichtung der Produktivkraifte ist die beste Rechtfertigung der Notwendigkeit und Unvermeidlichkeit Ider Welt-'

revolution, Alle Gegner des sowjetistischen,

revolutionairen und kommunistischen Ruflands

gehen von dem Gesichtspunkt aus, dafi wir,

ehe wir an die Schaffung einer sozialistischen

Ordnung herantreten, fuir die Wiederherstellung der zerstarten kapitalistischen Wirtschaft Sorge- tragen miissen. Hierbei wird

jene elementare Erwaigung vergessen, daf] wir

keine Garantien daliir haben, daB die Wiederherstellung der kapitalistisehen Ordnung nicht

in dieselbe Sackgasse fiihren wird, in die diese

Ordnung 1914 beim Beginn des imperialistischen Weltschlachtens   geraten war.   Im

Gegenteil, die gleichen Ursachen miissen die

gleichen Folgen hervorrufen. Wenn der Kapitalismus von Kapitalisten wiederhergestellt

werden wird, so muI3 er unvermeidlich, kraft

der ihm' eigenen Gesetze, denselben Weg

zuriicklegen, den er von der Zeit seiner Entstehung bis zum ersten imperialistischen Weltkrieg zuriickgelegt hatte. Nachdem das Weltkapital sich von der Schiag erholt hat, muf3

es unvermeidlich eine neue Kriegskatastrophe

vorbereiten, in der die moderne Zivilisation

und die moderne Menschheit Gefahr laufen,

endgiiltig zugrunde zu gehen.

Diese Situation mit Hilfe exakter Zahienangaben festzustellen, an einer ausfiihrlichen

Beschreibung der 6jkonomischen und sozialen

Lage der wichtigsten kapitalistischen Lainder

den vollen Bankrott der kapitalistischen Ordnung nachzuweisen, naimlich die Vernichtung

des englisohen Weltmarktes, die Verringerung

des englisehen Exportes ur 50 Prozent, die

finanziell - 6konomische Krise Frankreichs,

den Ruin   der industriellen Zentralmaichte,

die sich entwickelnde gigantische Krise der

Vereinigten Staaten, der erbarmungslose Vernichtungskrieg, der dem kommunistischen

Ruf3land erklairt worden ist, das seine Wirtschaft nach neuen, dem Weltkapital nicht genehmen Grundsaitzen aufbaut usw. usw. - das

ist die Hauptaufgabe des theoretischen Teiles

unseres Programms. Die Schlul3folgerung

driingt sich von selbst auf: der Kapitalismus

kann nicht wiederhergesteltf werden. Es ist

nicht Sache der Zerstbjrer der Produktivkriifte,

die moderne Gesellschaft wiederherzustellen;

dies fuir sie undurchfiihrbare Werk ist Sache

der gesetzlichen Erben des Bankrottes de

Kapitals. Das kann nur die KMasse der Produ",

zenten, nicht aber die Kiasse der Zerstr'irer,"

tun, d, h. die Arbeiterkiasse und nicht die

kapitalistische. Nur das Proletariat kann di6

Anhajufung von Produktivkrif ten zu. einew.

anderen Zwecke als ffur eine Ldsung mit Hilfe

eines neuen Weltschlachtens ausniitzen,. kannm

den noch nicht zerstorten Mechanismus in

Gang setzen, mit desseir Hilfe die grolen

Reichtiimer der alten Welt geschaffen wurden,

um  neue Produktivkriifte zu schaffen und sit

bis zu einem Maxiinum zu entwickeln. Nur

die Klasse, deren Hauptlebensprinzip nicht

der zerstoirende Kampf, sondern die schoipffrische Arbeit ist, kann dem Prozefl der

Selbstvernichtung der modernen Gesellschaft

und Menschheit ein Ende machen.

Eine andere gewaltige Tatsache von Weltbedeutung, die im Programm der Kommunistischen Internationale beriicksichtigt werden

muf, ist die kommunistische Erfahrung der

russischen  Revolution.  Die  ruhmvollev

Fiihrer dieser ersten groien sozialen Rdvolution haben mehr als einmal darauf hingewiesen, daB in der Periode des Kampfes fu*r

den Kommunismus in dem von der kapitalistischen Welt isolierten Lande, die mit allen ihren

gigantischen Kraiften iiber dieses hergefallen

war, unvermeidlich sogenaunte Fehler begangen werden muf3ten. Ob man nun bestimmte Schritte der russischen Revolution,

die eine unmittelbare Verwirklichung des

Kommunismus beabsichtigte, fu"r Fehler hIlt

oder nicht, dariiber kann und muf man noch

streiten, aber es waire der groBlte Fehler, jenos

grandiose Experiment der ersten kommunistischen Revolution unberiicksichtigt zu lasseo,

das sich vor den Augen des Weltproletariatsabgespielt hat. Der Uebergang von der unmittelbaren  sofortigen  Verwirklichung-des

Kommunismus zur 6*konomischen Politik

mit einer neuen Behandlung der neuefl

Frage muf3 von seiten jener selben Leute einer

sorgfiiltigen Analyse unterzogen werden, die

mit ungeheuren, unerhbirten Opfern die Politik

der Verwirklichung des gesamten Kommunismus in der Praxis durchfiihrten und'-die ebenso ehrlich und aufrichtig die Unmo-glichkeit

eingestehen muften, unter den gegebenen'

Verhaltnissen die Warengesellschaft Ain-eii60

kommunistische, auf der allgemeinen Arbejts;..
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`vkt und deni Fehien' der G eldwirtschaft

reg   d'ten Geseilsehaft zu verwandein. Diese

4gehneuer grollen Opfer, die das durch so

vi le Leiden hindurchgegangene Rul3land gebraclt. hat, mfissen der Weltproletariat als

Warnung   vor der mbglichen Wiederholung

dirs~ben Fehl~er unter denselben Bedingungen

dienen.  Man sagt, daB die Geschichte niemander mirgendeine Lehre erteilt hat, Das ist.nicht,ganz richtig. Die Geschichte ist jene

Kollektiverfahrung, die  unvermeidlich  von

jenenm beriicksichtigt wird, denen diese Erfalrung bekannt ist.

Was die unmittelbaren Forderungen anbelangt, so mai3 das neue Programm der Kommunistischen Internationale und ihrer verschiedenen Sektionen die Erfahrung der- Vergangenheit auch in dieser Hinsicht.beriicksichtigen. Sie miissen deutlich jenen organisehen

Zusammenhang aufzeigen, der zwischen der;--.:proletarischen Klassenkampf f uir die brennenden Tagesinteressen und dem Kampf ffur die

endgiiltige Befreiung besteht. In einigen Liindern, wie in Rufland, sind die brennenden

Tagesforderungen bereits nicht mehr an die

Adresse des Feindes, nicht an den Kapitalismus, sondern an die eigene Macht gerichtet,

Unsere Aufgabe in bezug auf jene hinder, in

de'nen die Revolution schon vollbracht.ist, besteht dariA, wenigstens in allgemeinen Ziigen

jene Uebergangsmomente aufzuzeigen, die den

Zusammenhang zwischen der vollbrachtena

Revolution und dem ur seine Verwirklichung

kampfenden Kommunismus hergesteilt haben.

Der Inhalt der unmittelbaren Forderungen

selbst wird offenbar durch den Charakter und

die Entwicklung jedes gegebenen Landes bestimmt, Die Kommunistische Internationale

hat dank der neuen Behandlung der Frage in

Ruffland alle demokratischen Illusionen abgestreift. Und darum bekommt joner Teil des

Programms, der sich auf die demokratischen

Forderungen bezieht, ein' ganz neues Aussehen. Dafiir miuissen ur so stiirker und

schairfer  alle  Arbeiterforderungen  unterstrichen werden, die auch im Minimalteil des

Programms bis zum    h6chsten  Grade der

Durchfiihrbarkeit gesteigert werden miissen,

Ich halte much niclt bei jenem Teil des Programms auf, der den Weg und die Methoden

jenes Kampfes formulieren soil, der zur Besitzergreifung der Macht durch das Proletariat

fiihrt.  Alle  vorhergehenden Weltkongresse

der Kommunistischen Internationale haben die

Frage der proletarischen Diktatur und der

Mittel f ur die Eroberung dieser Diktatur hinreichend geklairt. Und wir werden nur in

klarer und knapper Formulierung das schon

vom vorhergehenden Kongref der Kommunistischen Internationale Geleistete zu resiimieren haben,

Cfparles 1appoporf.

Bibliagrapf5isq5 er Teil.

Zrvei Dokumenle weier versco5iedener Epocem.

(Karl 1 Padek1 In den Pehi   en der deutsc43en

- eutoufion 909-9191. DeutscoeIAusgabe.

Verlag Kurt Wolff, MIncoen- 1Q21.

463 Seiten.)

(N. Cenin und G. SinowJew: Gegen den

Strom. Artikel 1914-1916. Deutscqte          Ausgabe. Verlag der K. I. 1921, Karl Ioym

~Naqt5f. Louis CaOnbley, Hamburg,

536 Seiten.),Das vorliegende Sammelbuch enthfijt eine Auswahi von Arbeiten, die an das deutsche Proletariat

gerichtet waren und es zu den kommenden revolutionaren Zusanmenitiien vorbereiteten. Es geh6rt

zu den ideologischen Dokumenten der Kommunisti9schen PArtei Deutschlands,"

Mi-diesen Worten charakterisiert Genosse Radek

sAt dits erste der hier behandelten Bicher, und

"..v,"   diesem Standpunkte aus mu= es auch bewertet

werden. Auf dem Boden der deutschen revolutionaren Arbeiterbewegung entstanden die erwaihnten

Artikel, die die deutschen Arbeiter zur herannahenden Revolution anspornen und vorbereiten

sollten.

Einen ganz anderen Charakter besitzen die im

zweiten Sammelbuch verb*ffentlichten Artikel der

Genossen Lenin und Sinowjew. Das Sammelbuch

gliedert sich in zwei Teile:,,Ein Teil ist der Beurteilung des Krieges und der sich daraus ergebenden Einschaitzung der politischen Aufgaben gewidmet, Der andere Teil behandelt die Verhajltnisse innerhalb der Partei und jenen Kampf der

Fraktionen, der Kurzsichtigen lange als,,Chaos"

oder als,,perso*nlicher Konflikt" erschien und der

in Wirklichkeit, wie jetzt jedermann einsieht, zur

Abgrenzung der wirklichen Sozialisten von den

Lakaien der Bourgeoisie gefiihrt hat.,.  (Lenin:,,Gegen den Strom" V.) Von den beiden Teilen
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hesitt aber jener, der der,,Entwicklung der Ideen

der internationalen sozialistischen Revolution" gewidmet ist, eine,bei weitem gr6flere Bedeutung"

lals der. andere Teil, der sich auf die russischen

sozialistischen Parteien bezieht.  GewiI  ist der

innere Kampf, der sich in der russischen Arbeiterbewegung abspielte, fMr das ganze internationale

Proletariat sehr lelrreich. 1st es doch jetzt schon

klar, daB der,,Menschewismus" und,,Bolschewismus" keine spezifisch.russischen  Erscheinungen

sind: Wir konnen sie in der ganzen Weitbewegung

des Proletariats beobachten.  So waren sie auch

schon lange vor dem Kriege. Kiimpften gegen die

russischen Mensehewisten die Bolsehewiki mit

Lenin an der Spitze, so fiihrte der linke Flugel

der deutschen Sozialdemokratie, in dessen Reihen

Mehring, Rosa Luxemburg, Radek und Liebknecht standen, den gleichen Kampf gegen die

deutschen Opportunisten.

Das Buch,Gegen den Strom" ist eben diesem

Kampfe im Weltmaflstabe gewidmet, wiihrend der

Gang des Kampfes gegen die russischen Opportunisten von allem Anfang" an in einer Reihe

anderer Werke Lenins behandelt wird.,,Was ist

zu tun?",,Ein Schritt vorwdrts, zwei Schritte

zuriick" usw. und eine grofe Anzahl Artikel). In

diesem Buche finden wir sozusagen blof3 das

Schluf3kapitel dieses Kampfes. Das Buch Radeks

hingegen ist ein Dokument des Kampfes g e g e n

die deutschen0pportu niste n. Undwenn

auch dieser Kampf gerade so wie der Kampf'der

russischen Bolschewiki, der lange Zeit hindurch

in nationalem Mafstabe gefiihrt wurde, letzten

Endes zu dem grofen machtvollen Strom der

kommunistischen Bewegung wurde, so stellen diese

Biicher -nichtsdestoweniger zwei Dokumente dar

aus zwei verschiedenen Phasen des

Kampfes gegen den internationalen Opportunismus. Aus diesem Grunde finden wir in ihnen

auf3erst interessante Untersehiede. Das Interessanteste ist aber die Tatsache, daB wir an Hand dieser Biicher feststellen k6nnen, wie, trotz der Verschiedenartigkeit der Ausgangspunkte, der verschiedenartigen Umstainde und Bedingungen des

Kampfes, diese Untersehiede stets von geringerer

Bedeutung werden, wiihrend die gemeinsamen Ziige

nicht nur in den Zielen, sondern auch in den

Parolen und Methoden immer kiarer hervortreten.

Wenden wir uns vor allem den Unterschieden

zu. Sie sind bedingt durch die Verschiedena~rtigkeit der Epochen, in denen der Kampf gegen die

Opportunisten in Ruf~land durch Lenin und die

Partei der Bolsche~kiki und in Deutschland durch

den linken Fliigel der Sozialdemokratie gefiihrt

wurde.

~~IL 1'
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Das Jahr 1900 bildete in- vielen fleziehunget.i

einen Wendepunkt in der Geschichte der zeitg0Ã½Pn6ssischen  Arbeiterbewegung,.,Nach -nhalteader;

Ruhepause  brach liber. das Weltproletariat.dioe

erste grof3e wirtschaftliche Krise-herein. In dem

Zeitraum  zwischen 1900 und 1907     1907 k~m

die zweite wirtschaftliche  Krise -  brach4 i,eI

erste russische Revolution aus, die blo.

einen Kulminationspunkt im immer lebhafter, wer"

denden Klassenkampf des russischen -Proletariats

darstelite. Diese Entwicklung 'des Klassenkampfes

wurde in der Russischen Sozialdemokratischen

Partei gerade um das Jahr 1900 herum zum ersten

Mal besonders bemerkbar: In diesem Jahre 'fing

die Gruppe,,Sekro" ihre Taitigkeit an und

nahm in den Reihen der russischen Sozialdemokratie der Kampf gegen die Opportunisten, gegen

die,,Oekonomisten" schirfere Formen an, 1902:erschien die Broschiire Lenins:,Was ist zu tun?",

in der die Grundformen dieses Kampfes behandelt

wurden. Der,,Oekonomismus" war die Richtung,

(lie das Aufgeben der politischen Taitigkeit und der

Revolution verkiindete und verlangte, daB alle

Krifte ausschlieflich dem wirtschaftlichen Kampfe

gewidmet wiirden: auf soiche Weise reagierte der

russische Opportunismus auf die Tatsache, daB

Rufland den Weg der kapitalistischen Entwicklung

betrat und daB die wirtschaftliche Bewegung im

russischen Proletariat wegen der herannahenden

wirtschaftlichen Krisis einen immer stiirmischeren

Charakter annahm. Er wollte eine,reale Politik"

machen, und da das russische Proletariat, das keine

Organisationen, keine legalen Moglichkeiten und

keine politische Erfahrung besaf3, durch den wirtschaftlichen Druck doch in den Kampf gezogen

wurde, wollte er von allem Anfand an diesen -

Kampf auf das wirtschaftliche Gebiet beschriinken,

um  ihm  seine politische Spitze zu nebmen. Die,,sozialdemokratische Politik" wollte er durch

eine,,tradeunionistische" ersetzen. (Wir wollen

da bemerken, daB, wenn jetzt Kautsky und Bauer

die',,englische Methode" der,,russischen Methode"

gegeniiberstellen, das nichts anderes bedeutet,

als daB sie jetzt eine von den russischen,,Oekonomisten" liingst breitgetretenen Weg -betreten.)

Die Bedingungen des Kampfes gegen die Opportunisten waren hier von vornherein durch die Besonderheit der russischen Arbeiterbewegung gegeben, es handelte sich in erster Linie um organisatorische     Fragen.  Fragen, die fdir die

westliche Arbeiterbewegung schon liingst erledigt

schienen, mul~ten hier zum Gegenstand eines theoretischen Kampfes werden, da die Wirklichkeit mlit

der schweren Biirde der Illegalitlit auf der prakti-:

schen Bewegung lastete.

Der Klassenkampf des russischen Prolettaiatsl

nahm daher die Form eines Ele me n ta re~re ig-l  I -

nisses an, er mu~te sich mit elementarer
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-,JK #flkft: B'atn brbechein,  dtid  ieseri iUmstand

bradbte sogar Rosa Ltixeiibtxrg, die-die'-Rolle'der

i nicht ganz richtig bewertete,'in  Verwirrung.

111 Auslande, weit von-der lebendigen Arbeiterbeweg6ung unter den, -Emigranten, sehen wir elfie

Mknge von Zirkein:i,,Es gab unter ihrien keine Verlbintdung, keine Parteiautoritiit stand fiber ihnen;

sie rn;uluen in der Auffassung der Grundfragen der

Biwegung im' gegebenen Augenblick unvermeidlichrodneinander abweichen." (Lenin:,,Was ist zu tun?"

S.'43.)  In Rufland: voile Illegalitat selbst der.Ge;werEkschaftsbewegung, die' trotzdem immer stairker 'wurde; die wirtschaftlichen Aktionen des Proliet riats werden immer zahireicher und schiirfer.

Der,,Elementarkampf" macht eine,,Fiihrung' notig.

Diese EFfiihrung kohn'te' nur eine Partei gewaibren,

dieb ich, den illegalen' Bedingungen anpaf3te und in

volle:M'" Bewuftsein ihrer -RoRlle in ihren Reihen

strenge Disziplin hielt. Dies fiihrte zur Herausgabe

der Leninsehen Parole von den,,Berufsrevolutionaren' und zur Ausarbeitung der organisatoriscben

Probleme einer,,Kampfpartei.  Es entstand das,,Chaos" der russischen Arbeiterpartei, der Kampf

zwischen den Bolschewiki und Menschewiki wurde

/immer scbiirfer und nach der Revolution von 1905

unerbittlich. In diesem unerbittlichen Kampf wuchs

die Kommunistiscbe Partei heran, die sich 1917

fahig erwies, die Macht zu ergreifen.

Hinter den organisatorischen Fragen stecken

natuirlich zwei ganz verscbiedene Weltauffassungen,

die der Opportunisten und Revoiutionire. Trotzdem

muflten aber die organisatoriscben Fragen im

Kampfe zwischen diesen beiden Lagern notwendigerweise gerade aus dem Grunde eine -uflerst

wicbtige Rolle spielen, weil die Bedingungen des

Klassenkampfes in Ruffland zu dieser Zeit so

eigenartig waren.

Ganz anders entwickelte sich der Kampf zwischen den Opportunisten  und  Revolutiondren in

Deutschland. Im Vordergrunde stehen bier ganz

andere  Fragen. Die    organisatorischen  Fragen

waren fuir eine Zeit gel-st.  Nach Absehaffung

d&amp;s Sozialistengesetzes entwickelten sich miichtige

Gewerkscbaften, immer mebr sthirkte sich die Par-.tei und' immer weiter wurden die Grenzen der

Legalitait, deren Wirkung sich in stetig wacbsendem MaIle zeigte. Mit Stolz blickten die Gewerkschaftsfiibrer auf die standig wachsende Zahi der

Mitgliedschaft, auf die vollen Streikkassen, auf die

ichtigen ^ Gewerkschaftsh-iuser; laut klangen  in:den Parlamenten die Reden der sozialdemokratischen Abgeordneten.   Die Le ga lit ii t  die es

'inRufBland nicht gab und deren Mangel hier die

~organisatorischen Fragen in den Vordergrund

steilte, iiberwucherte die ganze deutsche Arbeiterb'iewegu~ng; wurden in Ru~land  die Massen wegen

des Fehiens legaler Organisationen s p on t an un d

a.i e m e ii t' a r infolge der wirtschaftlichen Entwick

luag Ruglands- tinter det Fiihruu iw dke+W~A

Haufleins von,,Berufs'rtvoltttioniit'eff,',! -'.: -Akci nt dth

Kamipf gezogefi, so, standA- an der Spitze-dei', dita.:

schen Massen eine arohlorganisie'rter l, 16tle'aNrtfi

mit weitverzweigten Organistaitioieni, t mith aidi~ntriff

organisierten Gewerks'Caftstvereiaiiguuig;,~ -dee:lt It fe"

elemnentare spontane Beta-tigting- der.Massg.'jt*

hinderte und ablehnte.  Als ~tnach der 'russincheA

Revolution 1905 Ontgigen 'dem "-Wiilen;~der GeLwerk.I

schaftsfiihrer die Frage. des Massenstreiks auf&amp;worfen wurde,, stellten ich die:Biirokrat~n.d -&amp;

deutscben Ã½Arbeiterbewegutng  sogar elreiiqe wÃ½ chath

Streik als- ein  Auftreten.0   gewerksiiiaffliicb

organisierter Arbeiter vor, das autf Befi~hf'-ih figefangen und-plan-miifig nach allien:::Re~g~einr de'; -gBewerkschaftlicben Kampfes *m'it iVorheidgetr' "Bnach-:

ricbtigung der Bourgeoisie- durcbgefiihrt witd - 'S.ie

hatten natiirlich recbt darin, daf3 selbst ffiur:elren

Massenstreik die Bedingungen -der legalen, deutscben Arbeiterbewegung* gariz andere waren als die

der illegalen russiscben.

Die Partei war das Hbchste, was es an,,Einigkeit" geben konnte.   Es gab kein,,Chaos" wie

in Rufland, keine,,Sekten", keine,,Gruppen und

Griippchen', die erbittert gegeneinander kimpften.

Nicbts derartiges gab es in Deutschland, sondern

es gab eine festgefiigte einheitlicbe Partei, in deren

Mitte es wohl Meinungsverschiedenbeiten gab, aber

in der keinerlei Kampf gegen den die Partei beberrscbenden Opportunismus gefiibrt wurde.

Aber gerade so wie das Jabr 1900 ffur die russiscbe Arbeiterbewegung wurde das Jabr 1907 fihdie Arbeiterbewegung in Deutscbland bedeutungsvoll.  Es wurde bedeutungsvoll nicbt nur durcb

die zweite wirtscbaftlicbe Krise, sondern aucb durch

den Zwischenfall von Marokko. Das Kriegsscbiff

der deutschen Flotte,Panther" erscbien von Tanger,

und in den Geschol3kammern seiner Geschiitze

konnte scbon damals der Keim des Weltkrieges

stecken. Von Jabr zu Jabr wucbs die Gefahr des

Weltkrieges;  der  Klassenkampf 'wurde    imnmer

beftiger, die Bedingungen des Klassenkampfes des

Proletariats wurden aber pl6tzlicb ibrem 'Wesen

nach ganz andere. Wie kam das?     DaB die Klassengegensaitze nach der ersten russiscben Revolution'

sicjh tatsiichlicb von Tag zu Tag verschairften, daf

eine neue revolutiondre Aera einsetzte -tdiese

Tatsacbe konnte auch ein Blinder konstatieren;

aber dieser Blinde - wir meinen die Fiibrer der

deutscben Sozialdemokratie - sucbte vergeblich

die Ursache aller dieser Verlinderungen; er konnte

(ricbtiger gesprochen: er w ol 11t e) sie nicbt~flnden,

trot;.dem sie ibm ganz vor der Na'se stand. Urn die

Mdglicbkeit zu bebalten, weiter Opportunisten

bleiben zu kannen, leugneten -diese Fii~Ier hartnhckig, -daf3 der Imp'eriali'smus` eine~ neue e i g'e n -

a rt ig e Ph a se des Kapitalismu~s ~darste~lit, und

bebaupteten mit der gleichen Hartnackigkeit, dal3

~' A- `
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er blo13 eine,,Stromung" innerhalb der Bourgeoisie

bildet, gegen die andere Teile der Bourgeoisie auftreten,,kAnnen". Je revolutiondrer die Epoche

wurde, je, unaufhaltsamer,,die soziale Revolution

herankain, je entschiedener sich der Augenblick

naherte, da,,alles auf die eine Karte gesetzt sein

wird", - ur so entschiedener waren die Fiihrer der

deutsehen Sozialdemokratie bestrebt,,,diekommenden grofen Kiimpfe der Initiative der Geschichte

zu fiberlassen', vorhiufig aber die tiigliehe Arbeit

so weiter zu fiihren, als oh sie gar nicht von ihnen

abhinge.

HIie Imperialismus -  hie Sozialismus!  Das

mufte die Losung des linken Fliigels der Partei

sein, der mit Rosa Luxemburg, Radek und Pannekoek an der Spitze den Kampf gegen diesen Verrat aufnahm, den Kampf in d e r P a r t e i, denn

- wie Radek in seinem Buch zugibt - sie,,waren der Ansicht, daB blol3 die Illusionen der

Fiihrer an dieser Politik die Schuld tragen, Illusionen, die unter dem Drucke der sich verschirfenden   Klassengegensiitze  verschwinden

werden.   Die Erfahrung zeigte, daf   wir uns

tiusehten.  Vor allem  war diese Politik  nicht

blof3  eine    Politik   der   Fufhrer.   Die

Trennungslinie zieht sich auch durch

die Arbeitermassen", (S. 320), Der Kampf

wurde innerhaib der Partei gefiihrt, weil die Bedingungen ffur eine Spaltung  erst spdter, viel

spiter eintraten, und zwar als die deutschen VerhiIltnisse,russifiziert" wurden,

Mit dieser Periode, mit dem Artikel,,Die

Aufenpolitik der Sozialdemokratie", der 1909 im

Organ der,,Linken" -,Bremer Biirgerzeitung'

erschien, fiingt das Buch des Genossen Radek an.

Die Politik des linken Flilgels der deutschen

Sozialdemokratie orientierte sich nach der ersten

russischen Revolution, Die russische Revolution

ergriff sie   vor allem  Rosa Luxemburg und

Pannekoek       durch   die  Spontan eit't

einer Massenbewegung, durch die

Elementarerhebung          von   Millionenmassen. Die deutsche Partei blieb untiitig und

beschriinkte sich auf Parlamentsreden; die Gewerkschaften erlitten eine Niederlage nach der

anderen und waren bestrebt, durch Abschlie-3en

von langfristigen Kollektivvertriigen den Kampf zu

vermeiden. Die Partei und.die Gewerkschaften

gingen immer meh~r den gleichen Weg, - richtiger

gesprochen: die Partei geriet immer mehr unter

das Joch der Gewerkschaftsbiirokratie. Der Kampf

sowohi der Partei als auch der Gewerkschaften

stiitzte sich immer mehr auf die organisierten

Kadres der Arbeiter und wurde im Interesse der

Arbeiteraristokratie paralysiert. In der Hoffaung

auf eine Abschiittelung dieser Passivitlit erwartete

11

0

eisl Teil des linken Fliigels von der Spontaneitat

der unorganisierten Massqn, wenn auch nicht allgs,

so  allerdings  mehr, als bei Beruicksichtigung

der langjaihrigen Organisiertheit der deutschen

Arbeiterkiasse erwartet werden soilte und konnte.

Radek verfiel nicht in diesen Irrtum. Die erste

russische  Revolution  war  auch  fuir ihn  eine

grof3e Lehrerin wie ffur Rosa Luxemburg. Er entlehnte aber seine Orientierung schon von allem

Anfang an den Bolschewiki. Eine konkrete Analyse, - das war stets der Leiistern dieser Partei,

die sich durch keine oberfldchlichen Analogien

tduschen lieB. Radek, der immer an einer praktischen Orientierung festhielt, dem der Marxismus

als ein,Mittel zur konkreten Analyse diente,

schatzte die Eigenheiten der deutschen Verhilltnisse weit richtiger ein, als alle fibrigen Mitglieder

des linken Fltigels. Massenaktionen gegen

den Imperialismus, - das war das Ziel auch seiner

Politik.  Aber  eine  40jiihrige  organisatorische

Arbeit lafft sich nicht auf einmal beiseite werfen.

Darum muf3 die Partei zur, Aktivitdt veranlaft

werden. In den Artikeln Radeks tritt daher die

Frage der Spontaneitat in den Hintergrund

gegenuiber der Frage: wie wird sich die Sozialdemokratie in den kommenden Kiimpfen verhalten? Wie hat sie sich zu verhalten? Wie sie

sich zu verhalten hatte, war klar; sie sollte anerkennen sollen, dai3 der Imperialismus die letzte

Phase des Kapitalismus ist, sie sollte daraus die

Folgerung ziehen, daB eine neue revolutionare

Aera eingetreten ist, und sich auch demgemiif3

zumn Kampfe vorbereiten. Wird sie aber so

handeln? Gab es doch gerade in der Auffassung

des Imperialismus zwei Ansichten; Kautsky - -der

schon endgiiltig vor dem Opportunismus kapituliert hatte - bestritt energisch, daB der Imperialismus die 1 e t z t e Phase sei, und sogar, daB er

eine Phase des Kapitalismus sei, die sich von den

fruiheren Phasen  unterscheidet.      In seinen

Augen war der Imperialismus bloB die,,Politik

einer Schicht der Bourgeoisie".,,Fi*r Kautsky

wurde der Marxismus zur     Laufbrett zu einem

Luftsprung, ein Mittel zur Kombination iiber das

interessante Thema;,,Es kbnnte besser sein, und

wie wdre es, wenn das der Fall wdire". (S. 186).

Es  war   somit wenig   Hoffnung  vorhanden,

daBl die Sozialdemokratie mit Massenaktionen

gegen   die  wachsende   Kriegsgefahr  kaimpfen

wiirde. Sie betrat auch schlieBlich nicht

diesen Weg:,,Die Politik, die der Gefalir der

imperialistischen Politik gegeniiber die einzige

Aufgabe der Sozialdemok~ratie in der Hebung. der.

Aktivitiit der Massen erblickte" (S. 203), blieb ein

unverwirklichtes Ideal und zur tats~chlichen

Politik der Sozialdemokraten wurde die Politik

des 4. August: der Burgfrie den.
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-se$ -ozPusagen eine einzeln dastehende und in ihrer

Art iiuflerst erfreuliche. Erscheinung, dafl der Streit:V:edrschiedener Richtungen innerhaib des SozialisÃ½Mus aus nationalen Streitigkeiten zu einem internationalen  Streit wurde.  In friiheren  Zeiten

blieben die Meinungsverschiedenheiten zwischen

SLassalleanern  und  Eisenachern,  zwischen  den

Guesdisten und Possibilisten, zwischen den Fabianern und Sozialdemokraten, zwischen der Narodnaja Woija und den Sozialdemokraten rein nationale Streitigkeiten, spiegelten rein nationale Zuige

wider und spielten sich sozusagen auf verschiedenen

Gebieten ab. Gegenwairtig aber (jetzt ist das

schon kiar ersichtlich) bilden die englischen

Fabianier, die franz6sischen Ministerialisten, die

deutschen Bernsteinianer, die russischen,,Kritiker"

alle eine Familie. Vielleicht wird die internationale revolutionaire Sozialdemokratie in  diesem

ersten, wahrhaft internationalen Ringen mit dem

sozialistisehen Opportunismus geniigend erstarken,

um der in Europa schon Idingst herrschenden politischen Reaktion ein Ende zu setzen?"   (Lenin:,,Was ist zu tun?" S. 25-26).

Diese Hoffnung Lenins wurde nicht verwirklicht, im Gegenteil: Der internationale revolutionare Sozialismus kapitulierte vor der,,einheitlichen Familie" des internationalen sozialistischen

Opportunismus. Der Weltkrieg ermaglichte, was

'Radek ffur unmbglich erkaiarte: Im Augenblick der

Kriegserklhrung  verschwanden die Kiassengegensfitze aus dem Bewul3tsein der Massen. Die 40 -ja*hrige Arbeit der Sozialdemokratie loiste sich in

niclts auf. Die Massen gingen auf den Krieg ein,

sie verteidigten,,ihr Vaterland". Was war nun zu

tun?,,Gegen den Stroml" - Diese Parole verkiinden

Lenin, Sinowjew und alle Revolutionaire, die der

Revolution treu blieben.,,Die Zweite Internationale ist, vom Opportunismus besiegt, tot. Nieder mit dem Opportunismus, und es lehe die nicht nur von den,,Ueberlaufern", sondern auch vom Opportunismus gesauberte Kommunistische Internationale." (Lenin.)

Die Losung der Revolutionare, die der Revolution treu blieben, lautet:,,Darauf (d, h, auf den Weltkrieg) gibt es nur

eine Antwort: Organisation, Propaganda, Vorbereitung des Biirgerkrieges in alien Landern, wo das

Proletariat eine einigermal3en ernste Kraft darstelit.",,Unsere Aufgabe besteht darin, daf3 wir

uns zu den kommenden Kiimpfen vorbereiten und

~i-::'un,~ wie auch die ganze Arbeiterbewegung in dem

Gedanken erziehen, daB wir entweder sterben oder

tinter dem Banner des Bfirgerkrieges siegen

rn._- ',iissen."  ( Sinowj ew.)

r,:::lAls  die gesamten Sozialdemokraten -  Plechau-iow und Siidekum, Kauteky und Martow - sich
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verhiillt oder offen  in Sozialchauvinisten urmwandelten, blieb die Partei der russischen Bolschewiki der Revolution treu. Sie blieb ihr treu und

volizog die grisfte Heldentat, die eine kiassenbewulte Partei voliziehen kann: sie kimpfte gegen

den Strom, Sie rettete die Ehre der proletarischen Revolution, die die uibrigen feige verraten

hatten, und sie verlieh diesem Kampfe gegen den.abscheulichsten Verrat -in der Weltgeschichte eine

klare, einfache, allgemein-verstiindliche und konsequente Losung: die Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Biirgerkrieg.

Ueberall bildeten sich revolutiondire Gruppen,

die der Revolution treu blieben. Aber nur die

Bolsehewiki und jene, die wie Radek die Politik

der bolsehewistisehen Partqi befolgten, waren imstande, auf einmal allen Unklarheiten und Schwankungen zu entsagen und die marxistische Methode

klar und konsequent auf die gegebene Lage anzuwenden. Nur die Bolschewiki und Karl Radek in

Deutschlancl (d. h. die Gruppe der Internationalen

Sozialisten Deutschlands), begriffen mit voller Klarheit, daB die- Spaltung der Parteien nicht nur in

nationalem, sondern auch in internationalem Mafstabe zur unvermeidlichen Notwendigkeit wurde,

ja noch mehr, daf diese Spaltung die Vorbedingung zur Entstehung einer neuen revolutionairen

Internationale bildete. Sie verstanden auch, daf3

die Abgrenzung nicht blof3 von den Scheidemiinnern und Siidekum, sondern auch vom Zentrum, von den Kautsky und Martow, unvermeidlich wurde.,,Die Mehrheit der Zentristen ist unverbesserlich", -  erkliirt Radek im Jahre 1915,

und der,schamlose" Kautsky mit seinen,,frivolen"

Phrasen wird unverziiglich von Lenin blof3gestellt.,,Wollen wir offen.sagen, was ist. Es gibt drei

Stromungen im internationalen Sozialismus: 1. die

Chauvinisten, die konsequent die Politik des

Opportunismus machen; 2. die konsequenten Feinde

des Opportunismus, die imstande sind, eine revolutionare Taitigkeit in der Richtung zum Bfirgerkrieg zu entfalten; 3. in Verwirrung geratene und

schwankende Leute,- die jetzt hinter den Opportunisten einherhinken und dem Proletariat durch

ihre heuchlerischen Versuche, den Opportunismus

sozusagen wissenschaftlich und marxistisch (im

Ernst!) zu rechtfertigen, am meisten Schaden verursachen. Ein Teil der letzteren kdnnte gerettet

werden, aber nur, wenn sie entschieden mit ihrer

ganzen Vergangenheit und dem Opportunismus

brechen."r (Lenin.)

So gelangen die beiden behandelten Buicher

schliel~lich zum gemeinsamen Kampf gegen den

Verrat der alten Sozialdemokratie. Erst jetzt erfijilt sich, was Lenin im Jahre 1912 vorhersagte:

Die internationale revolutionlire Sozialdemokratie

(der gegenwartige Kommunismus) tritt in den

Kampf gegen den sozialen Opportunismus. Die
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nationalen Scheidewainde stfirzen ein, eine neue

revolutionaire Arheiterhewegung wird geboren. Sic.

wird zur Wirklichkeit.  In diesem  Kampfe fu*r

eine neue revolutionaire Partei, ffur eine neue

Internationale  kaimpfen  jetzt alle konsequenten

Revolutionaire zusammen.

In dieser vollig gleichartigen Lage verschwinden

nun   alle  Verschiedenheiten,  die  wir friiher

in der russischen und der deutschen Arbeiterbewegung feststellten. Westeuropa ',russifiziert

sich', es breitet sich aus das- Chaos', aus dem

eine neue revolutioniire Bewegung entstehen muf3.

Es ist interessant festzustellen, wie jetzt beide

Bileher (ibereinstimmen. Am schairfsten tritt dies

hervor in der Kritik, der die Broschiire von Junius durch Lenin einerseits und durch Radek

andererseits unterworfen wird. Was wirft Lenin

der Broschiire Junius' vor?: Erstens machte sich

Junius nicht vallig frei von der,,Umgebung" der

deutschen, selbst linken Sozialdemokraten, die sich

vor einer Spaltung fiirchten und es nicht wagen,

revolutionire Losungen mit restloser Kiarheit auszusprechen.

Zweitens stelit Junius statt eines proletarisch

internationalen und sozialistischen Programms ein

nationaldeutsches Programm auf, das ffur die Jahre

1914-1916 schon veraltet ist: Er woilte die,,Geschichte",  richtiger  gesagt  den  Kleinbiirger,,,iiberlisten".

Worin besteht nun der Einwand Radeks?,,Die

Verkiindung einer Losung mit national beschriinktem Programm in der Epoche des Imperialismus,

das ist der Vorwurf, den wir Junius machen." Dadurch verwickelt sich Junius in Widerspriiche und

macht den Sinn und die Bedeuitung der Weltkrise

unklar.

Gehort das Buch des Genossen Radek zu den

ideologisehen Dokumenten der Kommunistischen

Partei Deutschlands, so ist das Buch der Genossen

Lenin und Sinowjew ein ideologisches Dokument

der Kommunistischen   Internationale.  Die voile

Bedeutung heider Biicher wird nur jenen klar, die

sie selbst gelesen haben. Jeder revolutioniire Arbeiter sollte sie durchlesen, denn auch jetzt wenden sie sich an ihn; jedem   Arbeiter, der noch

im Lager der Sozialdemokraten ist und den der

schmaihliche Verrat an der Revolution die Augen

noch nicht 6ffnete, soilte man diese Biicher geben

*und ihm sagen: Lies und iiberlege. Diese Biicher

wenden sich an Dich und an Deine Parteigenossen,

Ihr wart es, die Ihr Eure Revolution verraten

habti Klar und eindringlich, einfach und (iberzeugend ist die Sprache sowohi von Lenin und

Sinowjew, als auch die von Radek. Die Probleme,

die die Arbeiterklasse erregen, sind noch fast un-verhndert, wie sich auch am Verrate der Sozial

demokraten nichts geaindert hat.  Hie'IeA..

mus, hie Sozialismus! Modge ein jeder diese Werki -

lesen und fiber ihren Inhalt nacldenken. Er m'a5;ge

das,- was ibm die Fiihrer der Weltrevolution sagen,

iibcrlegen und nachhcr entscheiden, ob er ffur den

Imperialismus oder den Sopialismus ist.

Jene aber, die schon cinen Entschlufl fabtenjene Genossen, die die ganze Zeit hindurch der,

Revolution  treu  blieben,  werden. aus  diesen

'Buichern die feste Ueberzeugung schbpfen, daB

nicht der Imperialismus, sondern der Sozialismus

siegen wird!

Pucdas.

bor der Enfsq.DeidungiWilliarn Eylot Orfon:,,Laboqrin Transition",,ondon 1Q921.

Siraw Desmond:,,Cabour, tYe Giant, rwito

tie feet of clay", London 1921.

Entsetzliche Kriimpfe erschiittern den ungeheuren Leib des englischen Proletariats. Was hat

das zu bedeuten? Sind es Geburtswehen, die die

bevorstehende Geburt eines neuen Englands ankiinden, oder ist es irgend eine Krankheit, die z. B.

durch Ansteckung oder durch Vergiftung mit

irgendeinem Gifte (z. B. dem bolschcwistischcn)

hervorgerufen und deren Heilung-bei entsprechender Pflege zu erwarten ist? Die,     genannten

Verfasser stehen als Aerztc am      s Kranken

und schiitteln sehr beunruhigt d+,,Wir wisscn nicht, was e      sagen' sie,,,die Symptome sind noch nircht klar. Vielleicht ist es Scbwangerschaft; vielleicht etwas

anderes.  Fuir den Ausgang  garantieren wir

jedenfalls nicht. Es ist ein sehr schwerer, ein

sehr verwickelter Fall. Es ist uns in unscrer

Praxis noch kein derartiger vorgekommen...

Es sind zwei versehiedene Aerzte, mit. verschiedener Vorbildung und versehiedenen Qualifikationen. Der cine von ihnen, Orton (der offenbar

die Rolle cines Beraters spielt), ist eincMann

mit ciner bedeutenden allgemeinen und speziellen

Bildung. Er hat die Universitut zu Cambridge

besucht und hat den Gelehrtengrad der Londoner

Universitait inne. Man sieht, daB er in der

Londoner,,School of Economics", der beruihmten

Pflanzstdtte  des Fabianschcn  Sozialismus,  gearbeitet hat, denn er widmet seine Arbeit ilrem

Direktor (ich ka~hn' augenblicklich nicht mit Bestimmtheit sagen, oh dem jetzigcn oder dem- ehemaligen) und crwiihnt etwa zweimal mit sicltlicher Liebe ihren Inspirator Sidney Webb., Dementsprechcnd ist sein Buch vortrcfflich geschrieben,

gibt ein gedrungtes, aber inhaltsreiches Bild derEreignisse in der Gcschichtc der Arbeiterkiasse-in

England vom Beginn des Weltkricgcs an-und..

verirrt sich -in nebelhaften Allgemeinpliitzen, wen-n

es zu Verallgemeincrungen und SchluBfolgerungen

*kommt. Der andere, Desmond, list im Grunde ge-..

nommen nicht cinmal Arzt, sondern eher - cm'n

Lazarettgehilfe, der die Symptome bald in dieser,

bald in jener Weise auslegt, die wissenschaftliche

Terminologie durcheinanderwirft, Fremdw*rterg --

braucht, ohne ihren Sian richtig zu verstehen,.uberhaupt ein Wirrkopf und ein,,gutes Hers'" i

(,,Ein gutes Herz, verwirrte Phantasie4 das jet eti
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Narr, wie Lamettrie", wie Friedrich der Grofle

schrieb), der jedoch das Gliick* (vielleicht aber

auch das Ungliick) hatte, der Reihe nach in allen

Partelen Englands gewesen zu sein und, nachdem

er iiber sie alle enttiiuscht war (wie sich das fur

einen englischen Intellektuellen oder Halbintellektuellen gehflrt),,,doch Sozialist zu bleiben", wie

er in dem  Vorwort erkliirt, Das,,ich bin doch

Sozialist"  wiegt vollstiindig  das  alte  deutsche,,auch Sozialist" auf und ist offengestanden viel

schlimmer als das,,ich bin gar nicht Sozialist"

von der Art des Orton; Desmond hat aber doch'

den Vorzug vor dem letzteren, dal er die beriichtigten,,Arbeiterfiihrer" Englands persflnlich kennt

und' sie gar nicht iibel beschimpft, wenn er die englische Heuchelei vergift, die ihn zuweilen veranlaft,  sogar  Henderson   als,ehrlichen,  bescheidenen Mensehen mit guten Absichten' zu

bezeichnen, Im einzelnen aber ist Orton mehr

beunruhigt, waihrend Desmond fiber die letzten

Phasen der engtischen Arbeiterbewegung mehr

enttaiuscht ist, doch kommen sie beide zu derselben

Schlufffolgerung, daB, wenn der englische Arbeiter

zu semen iibrigen Tugenden nicht das,,Verantwortungsgefiihl" hinzufuigen wird, ein Ungliick eintreten  werde.  Das   Verantwortungsgefiihl aber

wird von beiden nicht in bezug auf jenen

vortrefflichen Anonymus, der bei den Engliindern

mit   dem   Wort,,Gesellschaft"  (Community)

bezeichnet wird, d. h, also in bezug auf die

Bourgeoisie, hauntsaichlich die Kleinbourgeoisie.

Desmond ist nicht in der stilisierten Prosa der

fabianischen Pdiblizisten erfahren, er sagt ohne

Umwege, mit der Guitmiitigkeit eines einfachen

Lazarettoebilf en:,,Wenn die Arbeiterbewegung sich retten

will, so miissen die Fiihrer den Durchschnittsarbeitern sagen, daB man fu*r ein Privileg mit

Verantwortli'chkeit zablen muf. Sie miissen ihnen

sagen, daB sie ffur jeden von ihnen dem,,Kapitalisten und Unterdriicker" und auch sich selbst

abgerungenen Schritt mit gesteigertem Verantwortungsgefiihl und dem Gefuihl der Pflicht

der Ge.;ellschaft gegentiber, ganz unabbainoig von

der Klasse, und mit gesteigerter Selbstaufopferung zablen miissen.'

Wie man sieht, ist Desmond ein sehr strenger

Moralist und Prediger, da er als,doch Sozialist"

sogar die Kapitalisten und Unterdriicker in ironische Anfiihrungszeichen stellt: wer weif, was alles

die Arbeiter fiber die Kapitalisten schwatzen.

Orton ist als fabianischer,,Spez" vorsichtiger:,,Wenn das Gefiihl der sozialen Verantwortlichkeit", sagt er,,,zuweilen in der Praxis der

Trade-Unionisten fehlt, so wird man noch viel

lflnger nach ihr unter den Organisationen der

Arbeitgeber zu suchen haben: einige Handlungen dieser ignorieren nicht nur die Interessen der Gesellschaft, sondern setzen sie

direkt einer Gefahr aus."

Hier haben wir eine ganz unparteiische Verteilung des Tadels zwis'chen den Arbeitern und

Ka~pitalisten, s~ogar mit einem Uebergewicht desselben auf der Seite der letzteren. Orton gibt

sogar zu, daB die Schaffung einer besseren Gesellschaftsordnung letzten Endes grol~e und spflrbare

Opler im Sinne der Macht, der Privilegien und des

Besitzes fordert.

Doch er fiigt sofort hinzu:,,Aber diese Forderung mufJ im Namen der

Gesells~haft vorgelegt und durch eine Autorit~it
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sanktioniert werden, die nicht geringer ist als

die ganze Nation, Die Kampfkraft der Arbeiterklasse wird das letzte verzweifelte Mittel sein;

fiur alle aber, die England lieben, muf3 es

wichtig sein, daf in der entsprechenden Zeit

die notwendigen Opfcr nicbt durch die flkonomische Macht der Arbeiterklasse erzielt

werden, die gezwungen ist, zu scharfen Zwangsmaf3nahmen zu greilen, sondern durch das allgemeine Gewissen der Gesellscbaft, die zu

einem schalrferen Bewultsein davon erwacht

ist, was gerecht ist."

Mit anderen Worten, beide Autoren iiberreden

die Arbeiterklasse, im Kampfe gegcn die Kapitalisten nicht selbstaindig vorzugeben, sondern abzuwarten, bis die bourgeoise Gesellschaft ihre

Aktionen selbst sanktioniert, und zwar spricht

Desmond -von den notwendigen Opfern von seiten

der Arbeiterklasse, wiihrend Orton delikat genug

ist, die -Opfer von seiten der Bourgeoisie zu erwihnen. Das ist ein recbt sch6nes Rezept fur die

Befreiung der Arbeiterklasse vom kapitalistisehen

Joch, das muf3 man schon sagen.

Aber was ist eigentlich los? Warum der Lairm?

Bisher war, wie es scheint, in keiner Arbeiterklasse

das Verantwortungsgefiibl vor der Bourgeoisie

so  stark  entwickelt  wie  in  der  englischen.

Wurden ihr nicbt von allen Enden der Welt und

in allen Sprachen gerade fMr diese erbabene

seelische Eigenscbaft Lobhymnen gesungen? Und

auch gegenwflrtig: wo und wann bat die bourgeoice

Gesellscbaft, vor der sich die Arbeiterklasse wie

vor dem hichsten Tribunal verantworten soll, auch

nur einen kleinen Stein nach ibren anerkannten

Fiihrern geworfen, von der Art der- hochverebrten,,ehrlichen,  bescbeidenen  und  woblmeinenden"

Hendercon, Thomas, ja sogar Macdonald. 0 weh,

es stellt sich beraus, daB im Laufe der letzten

Jahre dieser Musterarbeiter, dieses brave Kerlchen,

das sich unter seinesgleicben durch seine guten

Sitten auszeicbnete, ganz unfolgsam geworden ist:

in ihm ist irgendein Gefiibl erwacht, sind Elemente

aufgetaucht, die zwar vorlijufig  die Minderheit

hilden, aber eine sehr energiscbe Minderbeit mit

revolutionairem Klassenbewuftsein, in ibm ist die

Nei%!ung entstanden, zur frilberen Aktionsart zu

greifen, d. h. zur Trerrorisierung nicbt nur der

Arbeitgeber,  sondern,,der Gesellscbaft  selbst"

durch grandiose Streiks, die die Grundlagen der

biirgerlichen und verfassungsmiifligen Ordnung ersrhiittern.  Orton schildert ausfiibrlich und ziemlik objektiv das Wachstum dieser Gesinnung

wihrend des Krieges und nach dem Kriege. indem

er zeigt, wie d-e englischen Arbeiter, trotzdem sie

sich mit dem Krieg einverstanden erklairten, sich

doch nicht mit der kapitalistischen Exploitation

einverstanden erkliiren konnten, die unter dem Tflrm

der patriotischen und nat onalistiscben Fanfaren

scblimmer als friiher testiegen war; trotz aller

Ueberredunien ihrer Fiibrer also, die sich sowobl

mit dem Kriege als auch mit der kapitalistischen

Exploitation einverstanden erklairt und,,warme"

RegierungspliLtzchen eingenommen batten, begannen

die Arbeiter schon im zweiten Kfriegsjahr zu strciken und durch den Streik nicht nur den Kapitalisten, sondern auch der Regierung selbst Scbliige

zu versetzen. Orton zeigt, was Ifiir furcbtbnare Opfer,

was fflr eine iibermenscbliche Kriifteanspannung

die Arbeiterklasse wiihrend der ganzen Kriegszeit

auszuhalten hatte, wie man ibr von allen Seiten

schwor, daB dieser Krieg der letzte sei, daB mit

der VernichtunQ des deutscb~en Imp~erialismus das

tausendjiihrige Reich Christi anbrecblen werde, daB.,

~=`c~'.Y~T;:~i~:i
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nach dem Kriege,,die Welt ein heldenwiirdiger

Wohnplatz werden wird" und auf die zerqualte

Erde wie aus einem Fiillhorn okonomische, soziale

und politisehe Reformen ausgeschiittet werden,

die  die  Wunden    heilen. und  ein  stindloses

Paradies fuir eine gliickliche, wenn auch miide

Menschheit schaffen  werden.  Desmond   charakterisiert an einer Stelle den englisehen Arbeiter

als,,einfachen, sentimentalen, gutmiitigen Menschen, der sich von seinem Herzen lenken la-f3t und

die Verstandesprozesse ignoriert",  Der Verfasser

selbst gehbrt zweifellos zu dem  Typus, der,,die

Verstandesprozesse ignoriert', trotzdem er nicht

aus der Arbeiterkiasse hervorgegangen ist; aber

wihrend des Krieges hat der englische Arbeiter

durch seine kindliche Vertrauensseligkeit sich tatsiichlich  dieser Charakteristik  geniihert.  Jede

Arbeiterkiasse ist damals in ihrer Weise betrogen

worden. Den franz6sischen Arbeiter zwang man

zu glauben, daB er gegen die preulische Pickelhaube fuir die Demokratie und die Vermiichtnisse

der grofen Revolution kiimpfe; dem deutschen

Arbeiter suggerierte man den Gedanken, daf Konkurrenten und Neidlinge sein Vaterland vernichten

wollen; dem englisehen Arbeiter aber pra-sentierte

mian ganz leeres Geschwaotz von der Art etwa, daf3

die regierende Klasse nach dem Kriege nur noch

sich der einen Arbeit widmen werde, dem Arbeiter

m6glichst Atele gebratene Rebhiihner in den Mund

fliegen zu lassen.  Und der englische Arbeiter,

Jer trotz des Burgfriedens erbittert gegen seine

Kapitalisten und seine Regierung kiimpfte, lausclite

sofort leichtgliiubig auf ihre Versprechungen fir

dic Zeit... nach demn Kriege. In der Tat, er

ignorierte die Verstandesprozesse. Und bei dem

Erwachen erging es ihm tatsaichlich sehr schlecht.

Mit Ausnahme    der Reform   des Wahlrechts in

demokratischer Richtung, einer Reform, die, nebenbei hemerkt, damals niemand verlangte und die

schon Anfang 1918 durchgefiihrt wurde, um den

Deutschen, die eine solehe Reform in Preufen anstrebten, zu zeigen, um wievielmal die demokratische Regierung Englands besser sei als die

preufische,  mit  Ausnahme    dieser  niitzlichen,

aber unerbetenen Reform, hat die Regierung und

die kapitalistische Klasse den Arbeitern rein garnichts gegeben. Orton widmet ein besonderes Kapitel

unter   der  ironischen  Ueberschrift,,Heldenwohnungen" der Geschichte einer der schamlosesten Betriigereien, die Lloyd George in der

Frauenfrage gegen den gutmiitigen Arbeiter veriibte, und gibt bei dieser Gelegenheit die Beschreihung eines erfolgreichen Versuchs, den auf dem Gebiete des Haiuserbaues' eine Londoner Arbeitergenossenschaft machte: wie auf Grund dieses Versuches,profitlose" Baugenossenschaften unter dem

Namen des,Gildensozialismus" gebildet wurden,

die den Versuch R. Owens tnter den Verhailtnissen des vertrusteten Kapitalismus wiederholen

woilten. Schlimmer aber als.-die Nichteinhaltung

friiher gegebener Versprechungen war es, daf, als

die Arbeiter es sich einfallen lieflen, die Regierung

und die Ges.ellshaft an sich zu erinnern, wie

die Bergarbeiter dies in der Frage der Nationalisierung der Bergindustrie zu tun wagten. sie

auf den* einmlitigen und sehr imposanten Widerstand stief~en, der durch die Organisation von

Streikbrechern, die Herbeirufung von Truppen, die

Sehaffung einer weiflen Armee usw. begleitet

wurde. Die gleichen,,Helden"., an deren patriotisehes Gefiihl man noch vor kurzem appelliert

halte, um das Vaterland zu retten, und die das

Vaterland tatsiichlich dureh ihre hijllische AQrbeit

in den Kriegsfabriken und durch ibren eigenen

Leib in den Schiitzengraiben gerettet haben, befanden sich jetzt in der Lage von Heloten in

eben demsejben geretteten Vaterland, denn der

Arbeitslohn begann sofort immer mehr zu sinken

und. war 1920 his auf das Niveau von 1914 und

noch   tiefer  gesunken,  wahrend   'die  Preise

fiur die Gegenstainde des alltaigiichen Gebrauches

das Doppelte und mehr als das Doppelte der Vorkriegszeit betrugen und die kapitalistische Klasse

mehr als je im Golde sehwamm. Orton beschreibt

vortrefflich die Emp6rung der Arbeiter und die

Streikwelle, die wiitend iiber. das Land hinwegfegte und deren hbchster Kamm die Bergarheiterbewegung war. Das kapitalistische England erbebte unter den Schlaigen dieser Elementargewalt,

aber es hielt glucklich stand, weil es den einzelnen Wellenkiimmen   niemals gelang, sich zu

einem miichtigen Wall zu vereinigen. Uebrigens

ist Orton dessen nicht sicher,,,ob das kapitalistische England tatsaichlich nicht standgehalten

haitte, wenn es dem kombinierten Anprall der

Streikflut ausgesetzt gewesen w~ire", wiihrend Desmond sogar vollstiindig iiberzeugt ist, daB es standgehalten hiitte, denn,in keinem Lande wird auch

nur ein Soldat von 50, ein Matrose unter 100, und

ein Polizist unter 1000 sich weigern, nach den

eigenen Briidern, den Arbeitern zu schiel~en, wenn

der Befehl dazu gegeben wird". -Da wir aus Erfahrung wissen, daB es hier und da nicht ganz so

gegangen ist, so erseheint uns das Arglument Desmonds nicht besonders iiberzeugend. Der Skeptizismus Ortons ist' auch, wie es scheint, nicht

ganz aufrichtig, denn an einer anderen Stelle

warnt er vorsichtig, daB, wenn,,Staat und Industrie

ihr Verhalten zur Arbeiterklasse nicht aindern,

in den naichsten zehn Jahren unvermeidlich eine

revolutionaire Situation entstehen werde".  Orton

bewegt sich als Verehrer Fabius des Cunktators

sehr langsam vorwairts und denkt sich in dieser

fernen hypothetischen Zukunft nicht einmal eine

Revolution, sondern nur eine,,revolutionare Situation"; daB sie aber im Geiste schon seinen Seblaf

durch ihren Atem beunruhigt, ist aus jener -Bgharrliehkeit zu ersehen, mit der ' er von den

Arbeitern und sogar von den Kapitalisten das,,VerantwortungsgCfiihl" zu fordern nicht aufh6rt.

Doch handelt es. sich nicht hierum. sondern

darum, warum denn eigentlich die einzelnen

Streikwellen sich kein einziges Mal zu einem Wall,

dem,,neunten Wall", zusammengeschlossen haben,

Orton widmet die beiden Schlufkapitel seines

Buches den beiden Generalstreiks der Bergarbeiter,

und obwohl er das, was die charakteristischste

Episode in beiden Fiillen ist, naimlich. den Verriterakt der Fiihrer im allerkritischsten Moment,

geschickt vertuscht, so ist dennoch aus seiner Beschreibung zu ersehen, was ffur eine trennende und

paralysierende Rolle in der englisehen Arbeiterbewegung gerade die Fiihrer spielen. Den ersten

Streik der Bergarbeiter brachte ihr Fiihrer William

Brice zum Scheitern, der eigenmiichtig im Parla-.ment mit einem Kompromil~vorschlag auftrat, der

von der Regierung sofort angenommen wurde und

von der ganzen Kammer und der Presse unterstiitzt worden ist. Dafiir wurde er aisbald von

den Bergarbeitern seines Postens enthoben und

erhielt sofort einen Posten von der Regierung. Der

zweite Streik wurde durch Frank Hodges, den

Generalsekretiir der Bergarbeiter, zum Scheiter~n

gebracht, der auch, ohne sich bei den Arb~eitern

nach ihrer Einwilligung zu erkundigen, emp  K~om-'_
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protnif ffur die Entscheidung  des Streites der

Kammerkommission vorlegte. Zwar wurde er so7   fort vom  Exekutivkomitee desavoulert, aber hier

'mschten sich die beiden beriihmten Partner des,Dreiverhandes  die Fiihrer der Eisenbahn- und

Transportarbeiter, mit einer Weigerun~g ein, den

Plan des Generaistreiks zu unterstuitzen, und die

isolierten Arbeiter' waren gezwungen zu kapitulieren. Desmond, der' sich veraichtlich i-ber die

ganze Streikbewegung als fiber eine niedrige, grob

materielle Bewegung fufr,,die Steigerung der Lohne

und die Verringerung der ArbeitIAuBert und nicht

den geringsten Zweifel an der Reinheit der Absichten  der Thomas und Hodges hegt, spottet

dennoch giftig iiber den Dreiverband und die*

lauten Phrasen der verschiedenen Fiihrer, indem er

die ganze englische Arbeiterkiasse als,,KoloBl auf

to~nemen Fiiuen" charakterisiert, Dieser Spott ist

sehr billig, hauptSiichlich aber ist er unverdient.

Die englische Arbeiterkiasse ist eher ein KoloB,

der an Hainden und Fiilen durch die Ketten der

veralteten  Organisationsform  gefesselt ist.  Der

Trade-Unionismus, diese historische, erstarrte, von

der Bourgeoisie selbst aufrechterhaltene Form der

englisehen Arbeiterbewegung, die aufgebaut ist

-mach dem   Zunftprinzip,  das die Arbeiterkiasse

fnateriell und moralisch zerspaltet, statt sie zu

einigen, der durch seine ganze Struktur nicht so

sehr an den Kampf als an ein Kompromif3 mit

den Arbeitgebern angepai~t ist, diese von Grund

auf untaugliche Organisationsform, die nur in der

Periode des sich entwickelnden Kapitalismus und

der sinkenden Preise emporwachsen und zu einem

engen und festen Panzer erstarren konnte -

dieser Trade-Unionismus, der ununterbrochen aus

sich selbst heraus eine fast autokratische Macht

und sogar die Unabl-sbarkeit der Biirokratie

schaift, ist gerade jener Feind, in dessen Umschlingungen die englische Arbeiterkiasse wie in

den Ringen einer Riesenschlange vergebliche Anstrengungen macht, um sich zu befreien. Unsere

beiden Autoren zitieren denselben Satz von

Hodges, den dieser auf dem Kongrel der Arbeiterpartei in Brighton im Jahre 1921 aussprach, indem

er die Gewerkschaftsbewegung in England charakterisierte als,,hauptsaichlich und leider auf der

nichtverschmolzenen Gruppierung geschlossener und

enger Korporationen beruhend, die sich nur um

die Interessen ihrer eigenen Gruppen kiimmern' 0

Das ist richtig, aber nicht nur in jenem von

Hodges geaiulierten negativen Sinne, dali es der

--englischen Arbeiterbewegung an irgend etwas fehie,

sondern in jenem  positiven--Sinne, dali das Bestehende     der Trade-Unionismus und die auf

ibm beruhende Arbeiterpartei - sie so bindet, dali

sie aulierstande ist, sich zu entwickeln, Solange

die englisbzhe Arbeiterbewegung im Strombett des

Trade-Unionismus   verliuft,  solange  wird  sie

-durch ihre Fiihrer und ihre eigene Schwdche zum

Scheitern gebracht werden. Es ist notwendig, dal

sic entweder aus den Ufern tritt und sich frei

ausbreitet, wenn auch in einem ungeregelten Strom,

oder daIn sie sich em  neucs Strombett schaift, ehe

sic zu jener Macht wird, die niemand, auch sie

*  selbs~t nicht, zum Scheitern bringen kann.

Sowohi Orton als auch Demond sind geradel

durch jeneh Umstand beunruhigt, dali die englische; Arbeiterbewegung anscheinend den Versuch macht,

diesen oder jenen Ausweg oder sogar alle beide

zu finden. Einerseits machte sich schon wiihrend

des Krieges eine neue Organisationsform der

E:abrik- und W~erkiiltesten (Shop Stewards) andeu_~tutngsweise  bemerkbar,  die ~Orton  ziemlich

genau beschreibt, andererseits machte sich. in den

letzten Jahren die Tendenz zur,direkten Aktion"

bemerkbar, die zu den traditionellen Funktionen

der Trade-Unionisten im Widerspruch steht und

in ihrer weiteren Entwicklung die Struktur dieser,,geschlossenen und engen Korporationen" zu veraindern droht. Zwar scheint die Organisation der

Fabrikaltesten nach dem Kriege in Verfall geraten zu sein, wa*hrend die,,direkte Aktion",

nachdem sie ihren Kulminationspunkt im August

1920 in der Schaffung des historisehen Aktionsrates fuir die Verhinderung von Kriegsaktionen

gegen Sowjetrulland erreicht hatte, seit jener Zeit

sich auf lokale, sporadische Aktionen reduziert

hat, die keinerlei Bedeutung haben. Aber beide

Verfasser verstehen, dali aller Anfang schwer ist,

und dafl, wenn einmal die Richtung angedeutet

und sogar durch eine ziemlich tiefe Furche angedeutet ist, die Arbeiterbewegung ein zweites Mal,

wenn man ihr den Weg versperrt, schon leichter

dorthin einlenken kbnnen wird, Da beide Verfasser  die  Tatsache  nicht verheimlichen,  dali

unsere Oktoberrevolution.und ihre weitere Entwicklung auf die Einbildungskraft des englischen

Proletariats einen starken Einflul ausgeiibt und

den Gk rungsprozeli verstairkt hat, der sich des englischei Proletariats bemaichtigt hatte, so ist es

interessant, hervorzuheben, dal Desmond es fuir

seine Pflicht hiilt, naive Leute,. die unsere neue

dkonomische Politik als ein Zeichen der Ueberwindung der bolschewistischen Gefahr auslegen, iu

warnen, dali dies sich bei weitem nicht so verhalte. Was er aus diesem Anlal sagt, ist zwar

etwas komisch, aber doch interessant:,,Vor allem  mul man in Betracht ziehen,

dal Nikolai Lenin (in England und Amerika

nennt man ihn oftials Nikolai) ein absolut

aufrichtiger Mensch, ein Fanatiker bis auf das

Mark der Knochen ist, ein Genie von der Art

Napoleons, mit einem Organisationstalent, das

nicht seinesgleichen hat; zudem ist er ein

hervorragender Propagandist.  Er hat rings

um sich Personen beiderlei Geschlechts versammelt, die zu den glunzendsten und fanatischsten in der sozialistischen Bewegung der

ganzen Welt geh6ren, und wenn er dem Anscheine nach auf den Gedanken verzichtet hat,

die ganze Welt zu bolsehewisieren, so kann

man doch iiberzeugt sein, dali er nur cinen

Riickzug vorgenommen hat, um wieder vorzustolien, sobald die Zeit giinstig sein wird. Tatsachlich wird die bolschewistische Propaganda

ununterbrochen und uqermiidlich in allen Gewerkschaften Europas betrieben, obgleich das

Wort Bolschewismus selten benutzt wird, und

mari kana sich hiervon iiberzeugen, wenn

man hinter die Kulissen einer beliebigen Gewerkschaft in Grolbritannien oder auf dem Ken--

tinent schaut,"

Aber ganz unab'hiingig von der zersetzenden

Wirkung des bolschewistischen Bazillus ist Desmond iiberzeugt, dali eine groBe revolutionaire

Lawine sich England niihert.,,Beim Vorhandensein eines Zauberkreises',

sagt er,,,bestehend aus der Arbeitslosigkeit, die

durch den Zerfall des Kreditsystems verursacht

wird, und dem Zerfall des Kreditsystems, durch

den die Arbeitslosigkeit verursacht wird, und

dei Unerzogenheit, die im Sinne eines Mangels

an Standhaftigkeit und Bereitschaft zur Selbstaufopferung in allen Klassen herrscht.. ist

nichts wahrscheinlicher, als dali nach Erschiip
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fung der heutigen instinktiven Versuche, die fGi"

sellschaft umzugestalten, die Arbeiterkiasse zur

Methode der direkten Aktion und der physischen

Gewalt gefiihrt werden wird... Wenn aber

dieser Augenblick eintreten wird, so werden wir

nicht nur lokale Streiks, nicht nur Streiks in

ganzen Jndustriezweigen, sondern aligemeine und

sogar internationale Streiks* erleben.. Und

das werden nicht mehr Streiks ffur die Erho-hung

der Arbeitslbhne, sogar nicht einmal Proteststreiks, sondern Verzweiflungsstreiks sein."

Vom Erhabenen zum Liicherlichen ist nur ein

Schritt: zur Verhinderung einer solchen Katastrophe

empfiehlt Desmond folgendes: 1. Festsetzung eines

minimalen Arbeitslohnes, 2. Festsetzung des Prinzips des,Rechtes auf Arbeit" und 3..,, Geistige

Umerziehung, denn,,man kann die Frage der Giirungen in der Arbeiterkiasse nur l6sen durch Erziehung

d&amp;s menschlichen Charakters". Man sieht, daB

Desmond tatsiichlich,,die Verstandesprozesse ignoriert" und,sich von seinem Herzen leiten liiBt".

Interessant ist es aber, daf3 auch Orton ein ungefaihr ebensoiches Mittel, die,,Erziehung zur Bewultheit", empfiehlt, denn,,nur durch eine solche

Erziehung kann man jene Revolution des menschlichen Geistes erzielen, die man nicht aufhort seit

Ibsens Zeiten vergeblich zit forder'n".  Es ergibt

sich, daf3 der Arbeiter zu grob, zu,materialistisch",

zu egoistisch ist, urn im eine so verantwortliche

Sache, wie die Revolution es ist, anzuvertrauen,

Er muB bei den Fabianern Zartgefufhl und bei den

enttaiuschten,,doch Sozialisten" idealismus lernen.

0 weh, wir beftirchten, daI der englische Arbeiter

diese guten Ratschlaige- nicht befolgen und, wenn

die Zeit kommen wird, seinen Freunden nicht wenig

Betriibnis bereiten wird. Diese Zeit aber scheint

sich tatsaichlich zu nahhern.

TD. Potstein.

Ueber die Pressefreif5eiLNorman Angel: Tje Press and L~e Organisaflon of Sociely. Condon 1922.

Dieses Bich des bekannten Sozialpazifisten iiber

die Presse, der einstmals Mitarbeiter an der beriichtigten,,Daily Mail" war und iiberhaupt auf

Grund zwanzigjiihriger Erfahrung mit der englischen

Presse vertraut ist, ist von groflem Interesse; es

reiBt die Hdillen  von  der bourgeoisen  G6ttin,,Pressefreiheit" herunter und zeigt, daB dies glorienumstrahlte Wesen eine ganz richtige, widerwairtige

Hexe ist, selbst auf jenem Olymp England, wo sie

nach den Versicherungen der Liberalen aller Lainder und Zeiten besonders gern zu leben pflegte.

Der Verfasser illustriert an der Hand zahireicher

Beispiele nicht nur die Macht der Presse, sondern

auch, da1 diese Macht unmittelbar auf die geistige

Verknechtung der Arbeitermassen gerichtet ist und

auf diese Weise als Waffe der,,kapitalistischen

Autokratie" dient.,,Eine der Enttiiuschungen der

rein politischen Demokratie", sagt er,,,besteht darin, daB3 die sogenannte freie Presse, diese ungehinderte und reichliche Produktion billiger Zeitungen, die unsere Gro~viiter als eine Waffe der Volksfreiheit und Volksaufkliirung betrachteten, zu einem

der schlimmsten Hindernisse fuir die Entwicklung

der Fuihigkeit wahrer Selbstbestimmung, ja vielleicht zur schwersten Gefahr hir die neueste Demokratie geworden ist." Angel weist ganz richtig

darauf hin, dai3 die Rolle der Presse in der Periode,

die er als die der,,kapitalistischen Autokratie" be

zeic1net, keineswegs unbedingt in der-Weise'zWstande kommt, daf3 diese Oder jene eFinanzgrppe

diese oder jene Zeitung uriterstiitzt oder daBd ie

Zeitungen von jenen Firmen abblingen, die Inserate

in ihnen unterbringen, sondern daB sie ihren Grund

darin hat, daf die Zeitungen unter den heutigen Bedingungen selbst sehr' grof3e kapitalistische Unternehmen, oftmals gigantische Syndikate sind, die in

ihren Hiinden einige zehn periodische Publikationen und sogar Papierfabriken mit eigenen Pflanzungen vereinigen. Es ist begreiflich, da8  die

Presse, da sie auf die sogenannte- 6"ffentliche Meinung einen noch gr68eren Einfhd3 ausiibt als das

Parlament oder sogar Schule'und Kirche, diesen

dafiir verwendet, ur die Macht des Kapitals iiber

die Volksmassen zu kra-ftigen. Angel fiigt viele

interessante Illustrationen zu diesen Thesen bei, und

sagt hinsichtlich der,,Autokratie" (d.-*h. der Diktatur) des Kapitals folgendes:,,Unter den bestehenden sozialen Bedingungen iibt die gar nicht zahlreiche 6jkonomische

Autokratie ilber den Rest der Nation, fiber. das.alltiigliche Leben von Millionen von Menschen

eine Macht aus, die eine unermef~lich grofBere ist

als jene, die der Kaiser und seine Regierung jemals iiber das Leben der Polen oder Elsflsser

ausgeiibt haben..I. Millionen von Arbeitern

leben Tag fuir Tag in Angst dahin, eine Entscheidung irgend eines dieser Autokraten kionne

sie in Arbeitslosigkeit und Hilflosigkeit stiirzen,

eine Entscheidung, die darin besteht; die Fabrik

von einem Ort an einen anderen zu verlegen

oder sie irgendeinem Trustzu iibergeben oder

irgendeine neue Erfindung oder ein neues Rohmaterial einzufiihren, lauter Dinge, iiber die jene

Leute, deren Leben dabei auf dem Spiel s.teht,

nicht die geringste Kontrolle haben... Und das

ist nur ein geringer Teil jener Macht, iiber die

diese  Autokratie verfiigt.  Ihr Einfluf  und

Klassenstandpunkt beherrschen die Gesctze und

die Rechtsprechung, die Schule, die Mehrzahl

der Kiinste, die Kirche, die Verkehrsformen,

selbst die Spiele und Vergniigungen mit einbegriffen. Ihre Stellung ist eine solche, daB sie

imstande ist, fast automatisch die Form und die

Grundlagen der Gesellschaft zu bestimmen,rA'n

der wir leben, und dadurch ihre eigene Stellung als die der herrschenden Klasse und die

Existenz einer anderen, der verknechteten Klasse,

die aus dem ganzen iibrigen Volk besteht, zufixieren. Sie hat es verstanden, die Annahme

einer solchen gesellschaftlichen Organisation

durchzusetzen, unter der der privilegierten Bevolkerungsschicht die Macht, das Prestige, die

MuBe, die Bildung, die Selbstbestimmung und

die gesellschaftliche Achtung garantiert werden,

wofhrend die groBe Masse der Beviolkerung sich

mit einer ganz anderen Lebensweise, mit einer

ganz anderen Bildung einer in ganz bestimmter

Weise mit der niedersten sozialen Lage, mit bestimmten Merkmalen der dauernd verknechteten

und mit ihrer eigenen Rolle und der iarer Kinder, der Rolle von Knechtesknechten zufriedenen

Klasse, einverstanden erkliirt, als wiire es etwas

ganz Nattirliches. Und diese al~gemeine Lag~e

iindert sich nicht im geringsten dadurch, daB emn

unendlich kleiner Teil dieser verknechteten

Klasse zuweilen in der Lage ist, mit Hilfe exklusiver Hartniickigkeit -und Fiihigkeit die~

schwiicheren Konkurrenten erbarmungslos 'bel-r

seite zu schieben, sich aus dem Zustande der

Verknechtung herausruarbeiten und einen a~nd~i.

ren Platz in der Gesellschaft einzunehnien: atd~
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dem er sich die herrschende soziale Unger4ch.

tigkeit zunutze machen wird.'

In dieser Weise werden die hourgeoise Gesellschaft und die bourgeoise Presse entlarvt, nicht von

einem Kommunisten, nicht von einem Revolutionair,

sondern von einem ehrlichen burgerlichen Radikalen,

einem Sozialpazifisten, fur den jedoch die Lehren

der groljen russischen Revolution, die die Diktatur

des Proletariats an die Stelle der Diktatur des

Kapitals gesetzt und den Fetisch der,,freien"

Presse zerschmettert hat, keine vergeblichen gewesen sind. Am Anfang war die Tat, und im Lichte

dieser Tat erblickten sogar ehrliche buirgerliche

Schwiirmer die Wahrheit.

Das Schlimmste an diesen biirgerlichen Schwa-rmern ist aber, daB, sobald es zu praktischen MaBnahmen des,Kampfes gegen das von ihnen entlarvte Iebel kommt, sie hoffnungslos in ihre alte

urspriingliche Schwirmerei zurtickversinken, da sie

der Meinung sind, daB man einen Eierkuchen

machen kann, ohne die Eier zu zerschlagen. So

triiumt' auch Angel, wenn er zu der Frage iiber die

Mittel der Schaffung einer,,freien" Arbeiterpresse

iibergeht, davon, dal3 diese unter der bestehenden,,Autokratie" des Kapitals selbst ohne Gewaltanwendung gegen diese denkhar ist. Im Widerspruch

zu seiner eigenen These, dal3 diese,,Autokratie"

die Gesetze und die Rechtsprechung selbst beherrscht, macht er den Vorschlag, die Journalisten

zu einer ebensoichen Korporation mit beruflichen

Qualifikatioren und beruflichem Ehrenkodex zusammenzuschlieflen, wie sie ffur die Juristen und

Aerzte bestehen, eine Regierungspresse zu schaffen,

chif jedoch nicht der Regierung selbst, sondern, von

dieser unabhiingigen, durch den Kodex der Berufsehre gebundenen, Journalisten-Richtern untersteM und gleichzeitig die Arbeiterpresse auf die

Mittel der Kooperative und Trade-Unions zu verweisen, indem man die Mitglieder dieser Organisationen individuell zwingt, diese Zeitungen zu

kaufen und dadurch fuir diese eine Finanzbasis zu

schaffen, die nicht weniger solide ist als die Basis

der biirgerlichen Presse, Aber, o weh, der Verfasser

selbst gibt eine vernichtende Kritik dieser von einer

schanen Seele ausgehenden Projekte und fiigt zum

Schiusse hinzu:,,Noch ein mWort, Ich persbnlich glaube nicht,

daB dieser Plan in einigermafen bedeutendem

Malstabe in der allernaichsten Zeit durchfiihrbar

sein wird oder daB, wenn der Versuch gemacht

werden wird, ihn zu verwirklichen, er von einem

einigermaf3en hedeutenden Erfolg gekr6nt sein

wird. Dies bedeutet nicht, daB es unm6glich wure, ihn zu verwirklichen, sondern es hedeutet, dal3 man nicht an seine Verwirklichung

herantreten wird."

Der Verfasser hat noch nicht begriffen, daB eine

wahrhaft freie Presse sich nur in einer kommunistischen, d. h. klassenlosen Gesellschaft verwirklichen

laif3t, und daB die Presse bis zu jener Zeit nur eine

Waffe der Klassendiktatur, der bourgeoisen oder der

proletarischen, sein kann, Einen dritten Weg gibt

es nicht, und der ehrwiirdige Sozialpazifist wird

friiher oder spiter wiihlen miisseii

T. IE.


