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Die Kommunlstische Parte! Deutschlands kann Mitglieder, die in ihrer Pro-

paganda durch Wort, Schrift und Aktion gegen diese Grunds&tze verstoBen,

nicht in ihren Reihen dulden. Sie 1st gezwungen, sie auszuschlieBen.

Aus; *Der Kampfer, Kommunistische Partei Deutschlands (Spartakusbund), Bezirk Grofl-Ber-

lirT, l.Jg.(1919), Nr. 20/21 (14. /lS.Juni 1919).

-vm-

Leits^tze Uber kommunistische Grundsatze und Taktik vorgelegt von der

Zentrale auf dem 2. Parteitag der KPD(S) im Oktober 1919

1. Die Revolution, geboren aus der wirtschaftlichen Ausbeutung des Pro-

letariats durch den Kapitalismus und aus der politischen Unterdrlickung durch

die Bourgeoisie zum Zwecke der Aufrechterhaltung des Ausbeutungsverhalt-

nisses, hat eine zweifache Aufgabe:

Beseitigung der politischen Unterdrlickung und Aufhebung des kapitali-

stischen Ausbeutungsverhaltnisses.

2. Die Ersetzung des kapitalistischen Ausbeutungsverhaltnisses durch

die sozialistische Produktionsordnung hat zur Voraussetzung die Beseiti-

gung der politischen Macht der Bourgeoisie und deren Ersetzung durch die

Diktatur des Proletariats.

3. In alien Stadien der Revolution, die der Machtergreifung des Prole-

tariats vorangehen, ist die Revolution ein politischer Kampf der Proleta-

riermassen urn die politische Macht.

Dieser Kampf wird mit alien politischen und wirtschaftlichen Mitteln ge-

ftihrt.

Die K. P. D. ist sich bewufit, daB dieser Kampf nur mit den groBten po-

litischen Mitteln (Massenstreik, Massendemonstrationen, Aufstand) zum
siegreichen Ende gebracht werden kann.

Dabei kann die K. P.D. auf kein politisches Mittel grundsatzlich ver-

zichten, das der Vorbereitung dieser groBen Kampfe dient. Als solches Mit-

tel kommt auch die Beteiligung an Wahlen in Betracht, sei es zu Parlamen-
ten, sei es zu Gemeindevertretungen, sei es zu gesetzlich anerkannten Be-

triebsraten usw.

Da aber diese Wahlen als nur vorbereitende Mittel dem revolutionaren

Kampf unterzuordnen sind, kann auf die Anwendung dieser Mittel in ganz be-

sonderen politischen Situationen verzichtet werden, namlich wenn im Gange

befindliche und auf die Entscheidung gehende revolutionare Aktionen die An-
wendung parlamentarischer Mittel vorlibergehend oder dauernd UberflUssig

machen.

Die K. P. D. lehnt daher einerseits die syndikalistische Auffassung von

der tiberflussigkeit oder Schadlichkeit politischer Mittel, andererseits die Auf-

fassung der U. S. P. ab, daB revolutionare Errungenschaften auch im Wege
parlamentarischer Beschliisse oder Verhandlungen mit der Bourgeoisie her-

beigefiihrt werden konnen.

4. Schon vor Eroberung der Macht ist auf den Ausbau bestehender und

die SchaffungneuerRateorganisationen das groBte Gewicht zu legen.

Dabei ist zunachst freilich im Auge zu halten, dafl Rate und Rateorga-

nisationen nicht durch Statuten, Wahlreglements usw. geschaffen werden kon-

nen, und daB sie nicht durch Statuten, Wahlreglements usw. gehalten wer-

den konnen.

Sie verdanken ihre Existenz vielmehr allein dem revolutionaren Willen

und der revolutionaren Aktion der Massen und sind der ideologische und or-

ganisatorische Ausdruck des Willens zur Macht fiir das Proletariat gerade-

so, wie das Parlament dieser Ausdruck fur die Bourgeoisie ist.

Aus diesem Grunde sind die Arbeiterrate auch die gegebenen Trager der

revolutionaren Aktionen des Proletariats, Innerhalb dieser Arbeiterrate ha-

ben sich die Mitglieder der K. P. D. fraktionsmaBig zusammenzuschlieBen

und zu versuchen, durch geeignete Parolen die Arbeiterrate auf die Hone ih-

rer revolutionaren Aufgabe zu erheben und die Fiihrung der Arbeiterrate und

der Arbeitermassen zu gewinnen.

5. Die Revolution, die kein einmaliges Schlagen, sondern das lange, za-

he Ringen einer seit Jahrtausenden unterdrUckten und daher ihrer Aufgabe und

ihrer Kraft nicht von vornherein voll bewuBten Klasse ist, ist dem Auf- und

Abstieg, der Flut und der Ebbe ausgesetzt. Sie andert ihre Mittel je nach der

Lage, sie greift den Kapitalismus bald von der politischen, bald von der wirt-

schaftlichen, bald von beiden Seiten an. DieK.P.D. bekampft die Anschau-

ung, als lbste eine wirtschaftliche Revolution eine politische ab.

Die wirtschaftlichen Kampfmittel sind von besonderer Bedeutung, well

sie dem Proletariat Uber die eigentlichen Ursachen seines wirtschaftlichen

und politischen Elends in ganz besonderem MaBe die Augen offnen. Der Wert

dieser Kampfmittel steigt urn so mehr, als in dem Proletariat die Einsicht

wachst, daB auch diese wirtschaftlichen Kampfmittel dem politischen Ziel

der Revolution dienen.

Aufgabe der politischen Partei ist es, dem Proletariat den ungehinder-

ten, auch von keiner konterrevolutionaren Gewerkschaftsbureaukratie ge-

hemmten Gebrauch dieser wirtschaftlichen Mittel zu sichern, wo notig,

selbst urn den Preis der Zerstorung der Form der Gewerkschaft und Schaf-

fung neuer Organisationsformen.

Die Anschauung, als konne man vermoge einer besonderen Organisa-

tionsform Massenbewegungen erzeugen, daB die Revolution also eine Frage

der Organisationsform sei, wird als ein Ruckfall in kleinburgerliche Utopie

abgelehnt.

6. Die Revolution selbst kann nur von den breiten Massen des Prole-

tariats durchgekampft, der Sieg nur bei deren klarem Willen und tatigster

Entschlossenheit errungen und gehalten werden.
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Nur die Massen und nur die Tat sind Trager und Mittel der Revolution.

Von diesem Gesichtspunkt aus 1st zu erklaren, dafi die passive Resi-

stenz zwar im gegenwartigen Augenblick die berechtigte Notwehr des Pro-

letariats gegen Unterernahrung und korperliche Erschopfung wahrend des

Krieges und somit vollstandig berechtigt ist, aber keine Aktion revolutio-

narer Massen darstellt.

Die individuelle Sabotage, d.h. die Sabotage Einzelner oder kleiner

Gruppen verwirft die K. P. D. als ein von Anarchisten und Syndikalisten ge-

priesenes, tatsachlich aber gegenrevolutionares Mittel, das die Aktion der

Massen durch die Aktion Einzelner ersetzen will, in Wirklichkeit aber da-

durch, dafl es von den Massen als gegen sie gerichtet empfunden wird, die

Revolution hemmt.

Die K. P. D. verwirft die Anschauung als utopisch, als sei der General-

streik oder irgendeine andere Massenaktion ein einmaliger, unvermittel-

ter, kraft der Organisation beliebig anwendbarer revolutionarer Akt. Der

Generalstreik, wie jeder revolutionare Akt, kann nur als natiirliche Frucht

aus den jeweils gegebenen politischen und okonomischen Grundlagen und in

organischer Steigerung hervorwachsen.

7. Die wirtschaftliche Organisation ist die, in der die breiten Massen

sich sammeln. Hier steht ein wichtiger, wenn auch nicht der einzige Teil

der Masse, die den revolutionaren Kampf durchfuhrt.

Die politische Parte! ist demgegeniiber zur Fuhrung des revolutionaren

Massenkampfes berufen. In der K. P. D. sammeln sich die vorgeschritten-

sten und zielklarsten Elemente des Proletariats, die dazu berufen sind, in

den revolutionaren Kampfen voranzugehen.

Im Interesse der Einheitlichkeit, geistigen Schulung und Ubereinstim-

mungdieserFuhrerschichtmiissensiein der politischen Parte! vereinigt sein.

Die syndikalistische Meinung, dafi diese Vereinigung der zielklarsten

Proletarier in einer Partei nicht notwendig sei, dafl vielmehr die Partei ge-

genUber den wirtschaftlichen Organisationen des Proletariats zu verschwin-

den habe oder in ihnen aufgehen mtisse, oder dafl die Partei ihre Fuhrung

in revolutionaren Aktionen zugunsten von Betriebsorganisationen usw. aufge-

ben und sich auf Propaganda beschranken mtisse, ist gegenrevolutionar, well

sie die klare Einsicht der Vorhut der Arbeiterklasse durch den chaotischen

Trieb der in Garung geratenen Masse ersetzen will.

Die Partei kann aber dieser Aufgabe nur gerecht werden, wenn sie in

revolutionaren Epochen in straffster Zentralisation vereinigt ist. Fodera-

lismus in solchen Zeiten ist nur die versteckte Form fur die Verneinung und

Auflosung der Partei, well Foderalismus in Wirklichkeit die Partei lahmt.

Ebenso wie fur die politische ist fur die wirtschaftliche Organisation des Pro-

letariats straffste Zentralisation erforderlich. Der Foderalismus in wirt-

schaftlichen Organisationen macht einheitliche Aktionen der Arbeiter unmog-

lich. Die K. P. D. verwirft jeden Foderalismus.
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8. Mitglieder der K. P. D., die diese Anschauungen liber Wesen, Orga-

nisation und Aktion der Partei nicht teilen oder ihnen in Wort und Schrift ent-

gegengehandelt haben oder entgegenhandeln, haben aus der Partei auszu-

scheiden.

Aus; Bericht liber den 2.Parteitag der KPD(S) vom 20.-24. Oktober 1919, o,0„ o.J. f p. 3 ff.

-IX-

Prinzipienerklarung der Freien Arbeiter-Union Deutschlands

(Syndikalisten)(FAUD) angenommen im Dezember 1919

Die Prinzipienerklarung des Syndikalismus

Die heutige Gesellschaftsordnung, die auch die kapitalistische genannt

wird, griindet sich auf die wirtschaftliche, politische und soziale Versklavung

des werktatigen Volkes und findet einerseits im sogenannten "Eigentums-

recht", d.h. im Monopol des Besitzes, andererseits im Staat, d.h. im Mo-

nopol der Macht, ihren wesentlichen Ausdruck.

Durch die Monopolisierung des Bodens und der ubrigen Produktionsmit-

tel in der Hand kleiner privilegierter Gesellschaftsgruppen sind die produzie-

renden Klassen gezwungen, ihre geistigen und korperlichen Fahigkeiten den

Eigentiimern zu verkaufen, um ihr Leben fristen zu konnenund mtissenin-

folgedessen einen erheblichen Teil ihres Arbeitsertrages an die Monopolisten

abtreten. Auf diese Weise in die Stellung rechtloser Lohnsklaven gedrangt,

haben sie keinerlei EinfluB auf den Gang und die Gestaltung der Produktion,

die ganz und gar dem Selbstbestimmungsrecht der Kapitalisten Uberlassen

ist. Es ist daher auch ganz natiirlich, dafi bei einem solchen Zustand derDin-

ge die Grundlage der heutigen Giitererzeugung nicht durch die Bedurfnisse

der Menschen, sondern in erster Linie durch die Voraussetzung des Gewin-

nes fur den Unternehmer bestimmt wird.

Da aber dasselbe System auch dem Austausch und der Verteilung der

Produkte zugrunde liegt, so sind die Folgen auch auf diesem Gebiet diesel-

ben und finden in der rUcksichtslosen Ausbeutung der breiten Massen zugun-

sten einer kleinen Minderheit Besitzender ihren Ausdruck. Ist die Berau-

bung des Produzenten der mehr oder weniger verschleierte Zweck der kapi-

talistischen Produktion, so ist der Betrug an den Konsumenten der eigent-

liche Zweck des kapitalistischen Handels.

Die Syndikalisten sind der Meinung, daB politische Parteien, welchem

Ideenkreise sie auch angehoren, niemals imstande sind, den sozialistischen

Aufbau durchfUhren zu konnen, sondern daB diese Arbeit nur von den wirt-

schaftlichen Kampforganisationen der Arbeiter geleistet werden kann. Aus

diesem Grunde erblicken sie in der Gewerkschaft keineswegs ein voruber-

h
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geheades Produkt der kapitalistischen Gesellschaft, sondern die Keimzelle
der zukunftigen sozialistischen Wirtschaftsorganisationen. In diesem Sinne
erstreben die Syndikalisten schon heute eine Form der Organisation, die sie

befahigen soil, ihrer groBen historischen Mission und in derselben Zeit dem
Kampfe fur die taglichen Verbesserungen der Lohn- und Arbeitsverhaltnisse
gerecht zu werden.

An jedem Orte schlieBen sich die Arbeiter der revolutionaren Gewerk-
schaft ihrer resp. Berufe an, die keiner Zentrale unterstellt 1st, ihre ei-
genen Gelder verwaltet und liber vollstandige Selbstverwaltung verfiigt. Die
Gewerkschaften der verschiedenen Berufe vereinigen sich an jedem Orte in

der Arbeiterborse, dem Mittelpunkt der lokalen gewerkschaftlichen Tatig-
keit und der revolutionaren Propaganda. Samtliche Arbeiterborsen des Lan-
des vereinigen sich in der Allgemeinen Foderation der Arbeiterborsen, um
ihre KrSfte in allgemeinen Unternehmungen zusammenfassen zu konnen.

AuBerdem 1st jede Gewerkschaft noch foderativ verbunden mit samtli-
chen Gewerkschaften desselben Berufs im ganzen Lande und diese wieder
mit den verwandten Berufen, die sich zu groBen allgemeinen Industriever-
banden zusammenschliefien. Auf diese Weise bilden die Federation der Ar-
beiterborsen und die Foderation der Industrieverbande die beiden Pole, um
die sich das ganze gewerkschaftliche Leben dreht.

Wurden nun bei einer siegreichen Revolution die Arbeiter vor das Pro-
blem des sozialistischen Aufbaus gestellt, so wiirde sich jede Arbeiterbor-
se in eine Art lokales statistisches Biiro verwandeln, um samtliche Hauser,
Lebensmittel, Kleider usw. unter ihre Verwaltung zu nehmen. Die Arbei-
terborse hatte die Aufgabe, den Konsum zu organisieren und durch die All-
gemeine Foderation der Arbeiterborsen ware man dann leicht imstande, den
Gesamtverbrauch des Landes berechnen und auf die einfachste Art organi-
sieren zu konnen.

Die Industrieverbande ihrerseits h&ten die Aufgabe, durch ihre lokalen
Organe und mit der Hilfe der Betriebsrate samtliche vorhandenen Produk-
tionsmittel, Rohstoffe usw. unter ihre Verwaltung zu nehmen und die ein-
zelnen Produktionsgruppen und Betriebe mit allem Notwendigen zu versor-
gen. Mit einem Worte: Organisation der Betriebe und Werkstatten durch die
Betriebsrate; Organisation der allgemeinen Produktion durch die industriel-
len und landwirtschaftlichen Verbande; Organisation des Konsums durch die
Arbeiterborsen.

Unter dem System des Kapitalismus werden alle Errungenschaften der
Wissenschaft und des geistigen Fortschritts dem Monopolisten untertan ge-
macht. Jede neue Entwicklung auf dem Gebiete der Technik, der Chemieusw.
trSgt dazu bei, die ReichtUmer der besitzenden Klassen ins Ungemessene
zu steigern, im schauerlichen Gegensatz zu demsozialenElend breiterGe-
sellschaftsschichten und zu der andauernden wirtschaftlichen Unsicherheit
der produzierenden Klassen.

Durch den ununterbrochenen Kampf der verschiedenen nationalen kapi-

talistischen Gruppen um die Beherrschung der Markte wird eine standige Ur-

sache innerer und auBerer Krisen geschaffen, die periodisch in verheeren-

den Kriegen zur Entladung kommen, unter deren schrecklichen Folgen wie-

derum die unteren Schichten der Gesellschaft fast ausschlieBlich zu leiden

haben. Die gesellschaftliche Klasseneinteilung und der brutale Kampf "Al-

ler gegen AlleM , diese charakteristischen Merkmale der kapitalistischen Ord-

nung, wirken in derselben Zeit auch degenerierend und verhangnisvoll auf

den Charakter und das Moralempfinden des Menschen, indem sie die un-

schatzbaren Eigenschaften der gegenseitigen Hilfe und des solidarischen Zu-

sammengehorigkeitsgeflihls, jene kostbare Erbschaft, welche die Mensch-

heit aus den friiheren Perioden ihrer Entwicklung libernommen hat, in den

Hintergrund drangen und durch krankhafte antisoziale Ziige und Gewohnhei-

ten ersetzen, die im Verbrechen, in der Prostitution und in alien anderenEr-

scheinungen der gesellschaftlichen FSulnis ihren Ausdruck finden.

Mit der Entwicklung des Privatbesitzes und der damit verbundenen Klas-

sengegens&tze entstand fur die besitzenden Klassen die Notwendigkeit einer

mit alien technischen Gewaltmitteln ausgerlisteten politischen Organisation

zum Schutze ihrer Privilegien und zur Niederhaltung der breiten Massen -

der Staat. 1st der Staat somit in erster Linie ein Produkt des Privatmono-

pols und der Klassenteilung, so wirkt er, einmal in Existenz, mit alien Mit-

teln der List und Gewalt fur die Aufrechterhaltung des Monopols und der

Klassenunterschiede, folglich fUr die Verewigung der wirtschaftlichen und

sozialen Versklavung der breiten Massen des Volkes und hat sich im Laufe

seiner Entwicklung zur gewaltigsten Ausbeutungsinstitution der zivilisierten

Menschheit emporgeschwungen.

Die aufierliche Form des Staates andert an dieser geschichtlichen Tat-

sache nichts. Monarchie oder Republik, Despotie oder Demokratie - sie alle

stellen nur verschiedene politLsche Ausdrucksformen des jeweiligen wirt-

schaftlichen Ausbeutungssystems vor, die sich zwar in ihrer auBerlichen Ge-

staltung, nie aber in ihrem innerlichen Wesen voneinander unterscheiden

und in alien ihren Formen nur eine Verkorperung der organisierten Gewalt

der besitzenden Klassen sind.

Mit der Entstehung des Staates beginnt die Xra der Zentralisation, der

ktinstlichen Organisation von oben nach unten. Kirche und Staat waren die

ersten Vertreter dieses Systems und sind bis heute sein vornehmster Tra-

ger geblieben. Und da es imWesen des Staates liegt, alleZweige desmensch-

lichen Lebens seiner Autoritat unterzuordnen, so muflte die Methode der

Zentralisierung desto verhangnisvollere Folgen haben, je mehr der Staat den

Kreis seiner Funktionen erweitern und ausbauen konnte. 1st doch der Zen-

traUsmus die extremste Verkorperung jenes Systems, das die Regelung der

Angelegenheit aller einzelnen Personen in Bausch und Bogen Ubertragt.

Dadurch wird der Einzelne zur Marionette, die von oben her gelenkt und

geleitet wird, ein totes Rad in einem ungeheuren Mechanismus. Die Inter-

essen der Allgemeinheit mUssen den Privilegien einer Minderheit das Feld

'9
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riiumen, die personliche Initiative dem Befehl von oben, die Verschieden-

artigkeit der Uniformitat, die innere Verantwortlichkeit einer toten Diszi-

plin, die Erziehung der Personlichkeit einer geistlosen Dressur - und das

alles zu dem Zwecke, loyale Untertanen heranzubilden, die an dem Funda-

ment des Bestehenden nicht zu riitteln wagen, willige Ausbeutungsobjekte fur

den kapitalistischenArbeitsmarkt. Sowird derStaat zum machtigsten Hemm-
nis jedes Fortschritts und jeder Befreiungsbestrebung des arbeitenden Vol-

kes.

Die Syndikalisten, in kiarer Erkenntnis der oben festgestellten Tatsachen,

sind prinzipielle Gegner jeder Monopolwirtschaft. Sie erstreben die Verge-

sellschaftlichung des Bodens, der Arbeitsinstrumente, der Rohstoffe und

aller sozialen Reichtiimer; die Reorganisation des gesamten Wirtschaftsle-

bens auf der Basis des freien, d.h. des staatenlosen Kommunismus, der in

der Devise: "Jeder nach seinen Fahigkeiten, jedem nach seinen Bediirfnis-

sen! 11 seinen Ausdruck findet.

Ausgehend von der Erkenntnis, dafi der Sozialismus letzten Endes eine

Kulturfrage 1st und als solche nur von unten nach oben durch die schopferi-

sche Tatigkeit des Volkes gelost werden kann, verwerfen die Syndikalisten

jedes Mittel einer sogenannten Verstaatlichung, das nur zur schlimmsten

Form der Ausbeutung, zum Staatskapitalismus, nie aber zum Sozialismus

flihren kann.

Die Syndikalisten sind der tJberzeugung, dafi die Organisation einer so-

zialistischenWirtschaftsordnung nicht durch Regierungsbeschliisse und Staats-

dekrete geregelt werden kann, sondern nur durch den Zusammenschlufi al-

ler Kopf- und Handarbeiter, in jedem besonderen Produktionszweige; durch

die tlbernahme der Verwaltung jedes einzelnen Betriebes durch die Produ-

zenten selbst und zwar in der Form, dafl die einzelnen Gruppen, Betriebe

und Produktionszweige selbstandige Glieder des allgemeinen Wirtschaftsor-

ganismus sind, die auf Grund gegenseitiger und freier Vereinbarungen die

Gesamtproduktion und die allgemeine Verteilung planmafiig gestalten im In-

teresse der Allgemeinheit.

Als Gegner jeder staatlichen Organisation verwerfen die Syndikalisten

die sogenannte Eroberung der politischen Macht und sehen vielmehr in der

radikalen Beseitigung jeder politischen Macht die erste Vorbedingung zu ei-

ner wahrhaft sozialistischen Gesellschaftsordnung. Die Ausbeutung des Men-
schen durch den Menschen ist aufs engste verkniipft mit der Beherrschung
des Menschen durch den Menschen, so dafi das Verschwinden der einen not-

wendigerweise zum Verschwinden der anderen fiihren mufi.

Die Syndikalisten verwerfen prinzipiell jede Form der parlamentari-
schen Betatigung, jede Mitarbeit in den gesetzgebenden Korperschaften, aus-

gehend von der Erkenntnis, dafi auch das freieste Wahlrecht die klaffenden

Gegens^tze innerhalb der heutigen Gesellschaft nicht mildern kann und dafi

das ganze parlamentarische Regime nur den Zweck verfolgt, dem System
der LUge und der sozialen Ungerechtigkeit den Schein des legalen Rechts zu

verleihen - den Sklaven zu veranlassen, seiner eigenen Sklaverei den Stem-

pel des Gesetzes aufzudriicken.

Die Syndikalisten verwerfen alle willkUrlich gezogenen politischen und

nationalen Grenzen; sie erblicken im Nationalismus lediglich die Religion

des modernen Staates und verwerfen prinzipiell alle Bestrebungen zur Er-

zielung einer sogenannten nationalen Einheit, hinter der sich doch nur die

Herrschaft der besitzenden Klassen verbirgt. Sie anerkennen nur Unterschie-

de regionaler Natur und fordern fur jede Volksgruppe das Recht, ihre An-

gelegenheiten und ihre besonderen Kulturbedurfnisse gemafi ihrer eigenen

Art und Veranlagung erledigen zu kbnnen im solidarischen Einverstandnis

mit anderen Gruppen und Volksverbanden.

Die Syndikalisten stehen auf dem Boden der direkten Aktion und unter-

sttitzen alle Bestrebungen und Kampfe des Volkes, die mit ihren Zielen - der

Abschaffung der Wirtschaftsmonopole und der Gewaltherrschaft des Staa-

tes - nicht im WidersprUch stehen. Ihre Aufgabe ist es, die Massen geistig

zu erziehen und in den wirtschaftlichen Kampforganisationen zu vereinigen,

um dieselben durch die direkte wirtschaftliche Aktion, die im sozialen Ge-

neralstreik ihren hochsten Ausdruck findet, der Befreiung vom Joche der

Lohnsklaverei und des modernen Klassenstaates entgegenzuflihren.

Aus; "Der Syndikalist-, l.Jg.(1919), Nr.50.

Satzungen der Union der Hand- und Kopfarbeiter

Deutschlands (Rateorganisation)

Mitglied der Roten Gewerks chaftsinternationale

§ 1.

Name und Sitz der Organisation.

Die Organisation fUhrt den Namen "Union der Hand- und Kopfarbeiter

Deutschlands (Rateorganisation)". Sitz der Zentrale der Organisation ist Ber-

lin.

8 2.

Grundlage.

Die Union der Hand- und Kopfarbeiter Deutschlands (Rateorganisation)

ist eine Einheitsorganisation. Sie baut sich auf nach dem Ratesystem und er-

strebt den Zusammenschlufi aller Hand- und Kopfarbeiter ohne Unterschied

der Berufe.
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§3.

Zweck, Ziel und Aufgabe der Organisation.

Die Organisation steht rtickhaltlos auf dem Boden des Klassenkampfes

und lehnt jede Arbeitsgemeinschaft mit dem Unternehmertum ab. Sie hat den

Zweck, die soziale und wirtschaftliche Lage ihrer Mitglieder zu heben und

fur deren geistige Schulung und Aufklarung Sorge zu tragen. Ihr Endziei 1st

die Beseitigung der privat-kapitalistischen Wirtschaft und Aufrichtung der

sozialistisch-kommunistischen Bedarfswirtschaft.

Solange die Organisation sich im Kampf urn die Erringung dieses Zieles

befindet, erwachsen ihr folgende Aufgaben:

a) Zusammenschlufl aller auf dem Boden des Klassenkampfes stehenden

Kopf- und Handarbeiter;

b) AufklUrung der Mitglieder in Wort und Schrift; Entwicklung des Selbst-

bewuBtseins und des Solidaritatsgedankens

;

c) Herausgabe von Fachzeitschriften, Veranstaltungen von Unterrichts-

kursen und belehrenden Vortragen, Einrichtung von Bibliotheken, Her-

ausgabe von Flugschriften usw«;

d) Erteilung von unentgeltlichem Rechtsschutz, soweit die Streitigkeiten

aus dem Arbeitsverhaitnis oder aus der Arbeiterschutz- und Arbeiter-

versicherungsgesetzgebung entstehen oder wegen des Eintretens fUr die

Organisation;

e) GewShrungen von Unterstiitzungen bei MaBregelungen, hervorgerufen
entweder durch die Zugehorigkeit zur Organisation, durch TStigkeit im
Sinne derselben, durch Teilnahme an Aktionec im Sinne dieser Satzun-

gen. Die Unterstiitzungen werden aus dem Kampffonds gezahlt. (Siehe

Satzungen des Kampffonds);

f) Kampf um bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen, unter anderem auch

durch den Abschlufl moglichst gUnstiger Tarifvertrage (Beteiligung an

Lohnverhandlungen)

;

g) Kampfum das voile Mitbestimmungs- und Kontrollrecht innerhalb des ge-

samten Arbeits- und Produktionsprozesses;

h) Kampf um die Einstellung der Arbeitsiosen in den Produktionsprozefl

und Neuordnung und Erleichterung der Arbeitsvermittlung;

i) Kampf um die Produktionsmittel und in Verfolg dessen Uebernahme der

Produktion;

k) Einleitung und DurchfUhrung eines rUcksichtslosen Kampfes gegen die

Amsterdamer gelbe Gewerkschafts-Internationale und das Internationa-

le Arbeitsamt des Volkerbundes;

1) Aufhahme und Ausbau internationaler Verbindungen zur international
Verbreiterung der Kampfbasis.

Zur ErfUllung dieser Aufgaben bedient sich die Organisation aller ihr

zur Verftigung stehenden Kampfmittel.
Die Organisation beteiligt sich wahrend der Zeit des Kampfes um die

Erringung des Endzieles an alien gesetzlichen Korperschaften (gesetzliche

Betriebsrate usw.).

Die DurchfUhrung von Tarifverhandlungen und die Beurkundung der Ta-

rife erfolgt durch die jeweils zustandigen Organe der Union der Hand- und

Kopfarbeiter Deutschlands (Rateorganisation) gemeinsam mit den in Frage

kommenden Betriebsraten.

Die Reichszentrale ist berechtigt, im Einverstandnis mit dem Wirt-

schaftsrat, in den Fallen des letzten Absatzes besondere Ausfiihrungsbestim-

mungen mit bindender Kraft zu erlassen.

§4.

Gliederung.

Die Organisation baut sich auf der Grundlage des Ratesystems auf und

bildet Betriebsorganisationen. Wo die Verhaltnisse die Bildung solcher nicht

zulassen, bilden sich Zahlstellen. Die Betriebsorganisationen bzw. Zahl-

stellen vereinigen sich zu Ortsgruppen, diese wieder zu Unterbezirken und

letztere zu Wirtschaftsbezirken.

Die Einteilung in Wirtschaftsbezirke erfolgt durch den Reichskongrefi,

die Einteilung der Unterbezirke durch die Konferenz der Bezirkswirtschafts-

rSte. Die Einteilung der Ortsgruppen durch die Generalversammlung desUn-

terbezirks.

Die Organisation gliedert sich weiterhin in Industriegruppen. Die Ein-

teilung der Mitgliedschaft in Industriegruppen wird durch den Reichskongrefi

vorgenommen. Mitglieder eines Industriezweiges, deren Starke die Bildung

einer eigenen Industriegruppe nicht zulafit, werden durch Beschlufl des

Reichskongresses einer bereits bestehenden selbstandigen Industriegruppe

angegliedert.

Neue Industriegruppen werden bis zum nachsten Reichskongrefi im Ein-

verstandnis mit dem Bezirkswirtschaftsrat, bei Reichsmafistab im Einver-

standnis mit dem Reichswirtschaftsrat einer anderen bereits bestehenden

Industriegruppe angegliedert resp. selbstandig gemacht.

§ 5.

Mitgliedschaft.

Mitglied kann jeder Hand- und Kopfarbeiter (=arbeiterin) werden, wel-

che die Satzungen der Organisation anerkennen.

Die Aufhahme erfolgt durch schriftliche Beitrittserkiarung. In stritti-

gen Fallen entscheidet die Mitgliedschaft.

Aus anderen Organisationen Ubertretenden Mitgliedern wird die Zeit der

dortigen Mitgliedschaft angerechnet.

Den einzelnen Mitgliedern steht ein Rechtsanspruch auf das Organisa-

tionsvermogen nicht zu.

\
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A) Pflichten.

Die Mitglieder der Organisation diirfen keiner anderen gewerkschaft-
lichen Organisation angehoren. Jedes Mitglied ist verpflichtet, an den von
der Organisation veranstalteten Versammlungen, Unterrichtskursen usw.
teilzunehmen. Dasselbe gilt fdr jede Form der Agitation (Verbreitung von
Flugschriften, mlindl. Agitation usw.).

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Beschlusse, Anordnungen und Mafi-

nahmen der Organisationsorgane einzuhalten und restlos zur Durchfuhrung
zu bringen.

Wohnungs-, Arbeits- und Stellenwechsel sind den zustandigen Geschafts-
stellen umgehend mitzuteilen. Jedes Mitglied ist dort zustandig, wo sich sei-

ne Arbeitsstelle befindet.

B) Rechte.

Jedes Mitglied hat beratende und beschlieflende Stimme, sofern es nicht

langer als acht Wochen mit seinen Beitragen im Riickstande ist. Nach Ab-
lauf dieser Frist ruhen samtliche Rechte.

Jedes Mitglied hat weiter das Recht auf ptinktliche Zustellung der Zei-
tung, auf Erteilung von Rechtsschutz nach § 3, Abs. d, und Anspruch auf die

in den Satzungen des Kampffonds gewahrten Rechte, soweit es die dort ver-
langten Bedingungen erfUllt. (Siehe Satzungen des Kampffonds.)

§ 6.

Beitrage.

Das Eintrittsgeld betragt 2 Mark. Uebertritt aus anderen Organisationen
ist frei, sofern der Betreffende nicht langer als acht Wochen mit seinen Bei-
tragen im Riickstande ist.

FUr die Ausstellung eines verloren gegangenen Mitgliedsbuches sind 2
Mark zu entrichten.

Der wbchentliche Grundbeitrag betragt:
In Klasse I bei einem wochentlichen Einkommen Uber 120 Mark 1. 10 Mark.
In Klasse II bei einem wochentlichen Einkommen von

unter 120 Mark wochentlich 0. 60 Mark.
Mitglieder, die Monatslohn oder -Gehalt beziehen, konnen die vorer-

wahnten Beitrage in der Form zahlen, daB sie flir den ersten und zweiten Mo-
nat eines jeden Vierteljahres die Beitrage fur vier Wochen, im dritten Mo-
nat fUr flinf Wochen entrichten.

DieBeitragsklassenwerden flir diese wie folgt geregelt:
Klasse I bei einem monatlichen Einkommen liber 500 Mk.
Klasse II bei einem monatl. Einkommen unter 500 Mk.

Der Grundbeitrag ist an die Bezirkszentrale abzufUhren.
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Arbeitslosigkeit sowie Krankheit, soweit im letzteren Falle Lohn oder

Gehalt fUr die Dauer derselben nicht gezahlt wird, befreit von der Beitrags-

zahlung.

Zu den Grundbeitragen werden durch Beschlufi der Konferenz desWirt-

schaftsbezirks besondere Zuschlage erhoben.

Ebenso sind die Industriegruppen berechtigt, Zuschlage zu erheben, die

durch den BeschluB des jeweils zustandigen Reichsgruppenrates der Indu-

striegruppe festgelegt werden.

§ 7.

Erloschen der Mitgliedschaft.

Der Austritt aus der Organisation ist jederzeit gestattet. Er mufi der

zustandigen Geschaftsstelle mitgeteilt werden.

Der Ausschlufi eines Mitgliedes erfolgt, wenn:

a) den Bestimmungen der Satzungen nicht Folge geieistet wird;

b) Handlungen begangen werden, die den Interessen der Organisation er-

weislich zuwiderlaufen;

c) ein besonderer Antrag dies unter genauer Angabe des Sachverhalts for-

dert;

d) bei Streiks und Aktionen die Solidaritatspflicht verletzt wird;

e) Mitglieder langer als 8 Wochen mit den Beitragen im RUckstande sind

und trotz Aufforderung ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.

AusschluBantrage konnen von jeder Kbrperschaft der Organisation ge-

stellt werden. Die Entscheidung fallt die Generalversammlung der zustan-

digen B. O. oder Zahlstelle.

Wird gegen den Beschlufi der betr. Generalversammlung nicht inner-

halb vier Wochen Einspruch bei dem zustandigen B.W.R. erhoben, so ist

der Ausschlufi endgUltig. Gegen den Beschlufl der zustandigen B.W.R. -Kon-

ferenz ist Berufung an den Reichskongreft zulassig. Im letzteren Falle ist

ein Antrag, wie alle anderen zum Reichskongrefl satzungsgemaB einzurei-

chen. Der ReichskongreB entscheidet endgiiltig.

Der Auszuschliefcende muB in alien Fallen mUndlich gehort werden.

In dem Verfahren kann auf Erteilung einer Riige, Aberkennung der Or-

ganisationsfunkttonen flir eine bestimmte Zeit oder fUr die Dauer oder auf

Ausschlufl erkannt werden. Im Falle des Ausschlusses ist dieser Beschlufl

unter kurzer Angabe der Grlinde in der nachsten Nummer des Zentralorgans

zu veroffentlichen. . .

Der Bezlrkswirtschaftsrat, die Relchszentrale und der Reichswlrt-

schaftsrat sind berechtigt, in den Fallen des Abs. 2 Lit abisejedes^-

gUedund jeden Funktionar mit sofortiger Wirkung zu dlspensieren Gegen

die BeschlUsse steht den Betreffenden ein Einspruchsrecht an die General-

versammlung des Wirtschaftsbezirks, an den Reichswlrtschaftsrat und an

den ReichskongreB zu. Bis zu deren Entscheidung behalt der BeschluB Gul-

tigkeit.
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Die Wiederaufnahme eines Ausgeschlossenen oder die Aufhebung derDis-
pensierung kann nur erfolgen, wenn diejenige Korperschaft, welche den Aus-
schluB resp. die Dispensierung beantragt resp. beschlossen hat, vorher ge-
hort worden ist.

§ 8.

Wahl der Funktionare.

In den Betrieben oder auf den Arbeitsstatten (Zahlstellen) werden die
Funktionare mit einfacher Mehrheit gewahlt. Ihre Wahldauer ist unbegrenzt.
Auf Antrag aus der Mitgliedschaft konnen jederzeit Neuwahlen erfolgen.

Die Ortsgruppenrats werden im Verhaltnis der Starke der einzelnen In-
dustriegruppen am Orte in der Funktionarkonferenz der Betriebsorganisa-
tion und Zahlstellen der Ortsgruppe gewahlt. Die Wahl erfolgt mit einfacher
Mehrheit und kann auf Antrag aus der Mitte der Funktionare jederzeit neu
erfolgen.

Die Leitung des Unterbezirks wird in der Konferenz desselben ebenso
wie die Freigestellten mit einfacher Majoritat auf standigen Widerruf ge-
wahlt. Die ZurUckberufung erfolgt durch einfache Majoritat bei Anwesen-
heit von mindestens zwei Drittel der Stimmberechtigten. Dasselbe gilt auch
fur die Leitung und Freigestellte des Wirtschaftsbezirks.

Die Freigestellten der Reichszentrale werden durch den Reichskongrefi
mit einfacher Majoritat gewahlt. Sie stehen auf jedem ordentlichen Reichs-
kongrefl zur Neuwahl. Vorgeschlagen werden sie von jeder selbstandigen In-
dustriegruppe mit je einem Vertreter.

Die Industriegruppen haben das Recht, die Zuruckziehung ihres Ver-
treters in der Reichszentrale beim Reichswirtschaftsrat jederzeit zu bean-
tragen. Dieser hat dann einen Kongrefi der betreffenden Industriegruppe ein-
zuberufen, der mit einfacher Majoritat die Zuruckziehung beschliefit.

Der Reichswirtschaftsrat wird gleichfalls auf dem Reichskongrefi ge-
wahlt.

Der Reichsgruppenrat einer Industriegruppe wird durch die Delegier-
ten der aus den Wirtschaftsbezirken einer Industriegruppe angehorenden Be-
triebe und Zahlstellen gewahlt. Wiederwahl ist in alien Fallen zulSssig.

Alle Funktionare und Freigestellte der Organisation konnen jederzeit
zurUckberufen werden (jederzeitiges Riickberufungsrecht), wenn sie ihre
Funktionen nicht im Interesse der Organisation ausuben oder den Aufgaben,
die ihnen aus ihren Funktionen entstehen, nicht gewachsen sind.

§ 9.

Verwaltung.
A. Betriebsorganisation oder Zahlstellen.

Die Grundlage der Organisation ist die Betriebsorganisation oder Zahl-
stelle. Ob Betriebsorganisationen oder Zahlstellen zu bilden sind, wird ent-
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schieden durch die Eigenart und die Zweckmafiigkeit des Zusammenschlus-

ses.

Zu ihrer Leitung wahlen die Betriebsorganisationen oder Zahlstellen zwei

gleichberechtigte Vorsitzende, einen Schriftfuhrer, einen Kassierer und einen

Beisitzer. Zur Kontrolle der Kassengeschafte werden drei Revisoren ge-

wahlt, die nicht Mitglieder der Leitung sind. Der Vorsitzende beruft mo-
natlich mindestens eine Versammlung ein und hat nach Bedarf oder auf An-
trag eines Drittels der Mitgliedschaft eine Generalversammlung einzube-

rufen. Die Generalversammlung der Betriebsorganisationen oder Zahlstellen

ist deren hochste Instanz.

B. Ortsgruppen.

Die Zahlstellen und Betriebsorganisationen schliefien sich zu Ortsgrup-

pen zusammen. Zur Leitung derselben wahlt die Generalversammlung zwei

Vorsitzende mit gleichen Rechten, einen Schriftfuhrer, einen Kassierer und

je einen Beisitzer fur jede in der Ortsgruppe vertretene Industriegruppe. Die

Ortsleitung ruft nach Bedarf die Mitgliederversammlung ein, die jedoch min-

destens einmal im Monat stattzufinden hat. Auf Antrag eines Drittels der

Mitgliedschaft einer Ortsgruppe ist sofort eine aufierordentliche Mitglieder-

versammlung einzuberufen.

Jede Ortsgruppe verwaltet ihre inneren Angelegenheiten selbstandig. In-

nere Angelegenheiten der Ortsgruppe sind solche, die sich aus ihrer Tatig-

keit fdr die Organisation innerhalb des Rahmens derselben ergeben.

Die Ortsleitung ist der Generalversammlung der Ortsgruppe als deren

hochste Instanz verantwortlich.

Die Generalversammlung tritt nach Bedarf, jedoch mindestens alle drei

Monate zusammen. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch

die Ortsleitung. Sie setzt sich zusammen aus alien Mitgliedern. Sollte de-

ren Zahl zu grofl sein, so wird durch die Generalversammlung der Ortsgrup-

pe ein Delegationsmodus auf der Grundlage der einzelnen Betriebsorganisa-

tionen und Zahlstellen beschlossen.

Versammlungen der einzelnen Industriegruppen werden durch die Ver-

treter derselben in der Ortsleitung nach Bedarf einberufen.

C. Unterbezirke.

Die Unterbezirksleitung wird gewahlt von den einzelnen Ortsgruppen-

raten. Sie setzt sich aus zwei Vorsitzenden mit gleichen Rechten, einem

Schriftftihrer und je einem Beisitzer fUr jede im Unterbezirk vorhandene In-

dustriegruppe zusammen. Die Leitung des Unterbezirks ist der Konferenz

derselben als hochste Instanz und der Konferenz des Bezirkswirtschaftsrates

verantwortlich.

Alle drei Monate mufi eine Konferenz in den Unterbezirken stattfinden.

Die einzelnen Betriebsorganisationen oder Zahlstellen entsenden bis zu 250

Ilk
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zahlende[n] Mitglieder[n] einen Delegierten, bis zu 500 Mitgliedern zwei De-
legierte, bis zu 1000 zahlenden Mitgliedern 3 Delegierte. Fur jedes weitere

voile Tausend einen Delegierten. Die Einberufung der Konferenz des Unter-

bezirks erfolgt durch die Unterbezirksleitung. Die Tagesordnung ist min-
destens drei Wochen vorher den Ortsgruppen mitzuteilen. Antrage zur Kon-
ferenz miissen mindestens eine Woche vor Beginn derselben an die Unter-
bezirksleitung eingereicht werden. Versammlungen der einzelnen Industrie-

gruppen innerhalb des Unterbezirks werden durch die Vertreter der Indu-

striegruppen in der Unterbezirksleitung einberufen.

Die Konferenz wahlt die Unterbezirksleitung u. die Freigestellten. Sie

regelt gleichfalis deren Bezahlung.

Jeder Unterbezirk ist in der Erledigung der inneren organisatorischen
Angelegenheiten selbstandig. Innere Angelegenheiten des Unterbezirks sind
solche, die sich aus der Tatigkeit fur die Organisation innerhalb des Rah-
mens derselben ergeben.

D. Wirtschaftsbezirke.

Die Unterbezirke schlieflen sich zu Wirtschaftsbezirken zusammen. Die
Leitung besteht aus zwei gleichberechtigten Vorsitzenden, einem Schrift-
fiihrer und je einem Vertreter der im Wirtschaftsbezirk vorhandenen Indu-
striegruppen. Sie fiihrt die Bezeichnung Bezirkswirtschaftsrat und wird von
der Konferenz des Bezirks ebenso wie die Freigestellten der Geschaftslei-
tung gewahlt. Die Besoldung der Freigestellten wird von der Konferenz ge-
regelt.

Der Gesamtbezirkswirtschaftsrat besteht aus alien Bezirkswirtschafts-
raten der einzelnen Industriegruppen.

Je nach Bedarf werden von der Leitung des BWR. im Einvernehmen mit
der Geschaftsstelle Konferenzen zur Erledigung der eingelaufenen Antrage
und zur Beratung aller die Organisation betreffenden Fragen einberufen.

Die Geschaftsleitung nimmt an diesen Konferenzen mit beratender Stiro-
me teil.

Alle sechs Monate mufl eine Konferenz in den Wirtschaftsbezirken statt-
finden. Die einzelnen Betriebsorganisationen und Zahlstellen entsenden bis
zu 500 zahlendefn] Mitglieder[n] einen Delegierten, bis zu 1000 zwei, fur je-
des weitere voile Tausend je einen weiteren Delegierten.

Die Einberufung der Konferenz erfolgt durch den BWR. unter Bekannt-
gabe an die Geschaftsleitung. Die Tagesordnung ist mindestens vier Wochen
vorher den Unterbezirken zur Weiterleitung an die Ortsgruppen, Betriebs-
organisationen und Zahlstellen mitzuteilen.

Antrage zur Konferenz miissen mindestens eine Woche vor Beginn der-
selben an die Geschaftsleitung eingereicht werden.

Konferenzen der einzelnen Industriegruppen innerhalb des Wirtschafts-
bezirks werden durch ihre Vertreter im BWR. im Einvernehmen mit der Ge-
schaftsleitung nach Bedarf einberufen.

Die Geschaftsleitung des Wirtschaftsbezirks hat nachstehende Aufgaben:

1. Ausgabe der Beitragsmarken und Kassierung der Beitrage fur den
Wirtschaftsbezirk.

2. Ausgabe von sonstigem Material, Zeitungen, Flugblattern usw.
3. Erteilung von Rechtsschutz, soweit in den Unterbezirken keine Ge-

schaftsleitung vorhanden ist. Wo dies der Fall ist, ubernehmen die Unter-

bezirke die Rechtsschutzangelegenheiten selbstandig.

4. Agitation und Propaganda innerhalb des Wirtschaftsbezirks.

5. Vertretungen des Wirtschaftsbezirks nach innen und auflen.

6. Erledigung der sonstigen Geschafte.

Die Geschaftsleitung ist der Reichszentrale verantwortlich.

E. Reichszentrale,

Die Reichszentrale setzt sich zusammen aus je einem Vertreter jeder

selbstandigen Industriegruppe. Die Vertreter werden durch den Reichskon-

grefi gewahlt. Das Vorschlagsrecht steht den Industriegruppen zu. Die Reichs-

zentrale ist dem Reichswirtschaftsrat und dem Reichskongrefi fur ihre Ta-

tigkeit in jeder Hinsicht verantwortlich. Die Einstellung von Hilfspersonal

erfolgt durch die Reichszentrale auf BeschluB des Reichswirtschaftsrats, der

die Besoldung der Angestellten zu regeln hat. Die Reichszentrale hat fol-

gende Aufgaben:

1. Ausgabe der Marken, Kassierung der Pflichtbeitrage fiir die einzel-

nen Wirtschaftsbezirke.

2. Vertretung der Organisation nach innen und auften, namentlich Be-

horden und dritten Personen gegeniiber.

3. Erledigung aller Angelegenheiten, die nicht durch diese Satzungen

anderen Organen der Organisation vorbehalten sind.

4. Die Aufrechterhaltung der Satzungen zu Uberwachen und alle satzungs-

gemaflen Beschliisse zu vollziehen.

5. Leitung der gesamten Agitation und Propaganda.

6. Kontrolle des gesamten geschaftlichen Teils der Organisation.

7. Herausgabe des Zentralorgans und der einzelnen Fachbeilagen.

Die Besoldung der Freigestellten der Reichszentrale wird durch den

Reichswirtschaftsrat geregelt. Als Basis gilt eine Norm, die durch den

Reichskongrefi festzulegen ist. Besondere Spesen unterliegen dem Beschlufi

des Reichswirtschaftsrates.

§ 10.

Reichswirtschaftsrat.

Jeder Wirtschaftsbezirk entsendet je einen Delegierten der Industrie-

gruppen in den Reichswirtschaftsrat. Die Leitung des Reichswirtschaftsrats

setzt sich aus zwei Vorsitzenden mit gleichen Rechten und einem Schrift-

fuhrer und zwei Beisitzern zusammen. Der Reichswirtschaftsrat wird vom

\
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Reichskongrefi gewahlt, dem er als hochste Instanz verantwortlich 1st. Er

1st ehrenamtlich tatig, die entstehenden Kosten werden von der Reichszen-

trale getragen.

Der Reichswirtschaftsrat hat die Aufgabe, alle Fragen, welche die Ge-

samtorganisation betreffen, zu erledigen. Er hat alle Beschwerden Uber Be-

schliisse der einzelnea Organisationsorgane und Korperschaften zu erledi-

gen und die Gescha^tsfUhrung der Reichszentrale zu Uberwachen.

Der Reichswirtschaftsrat beruft unter Bekanntgabe an die Reichszen-

trale den regelmafiigen oder aufierordentlichen Reichskongrefi ein. Der

Reichswirtschaftsrat hat das Recht, mit einfacher Majoritat bei Anwesen-

heit von mindestens zwei Drittel der Stimmberechtigten jedes Mitglied der

Reichszentrale wie deren Hilfsarbeiter von ihren Funktionen zu entheben,

sobald er die Ueberzeugung gewinnt, dafi die Tatigkeit oder das Verhalten

des Betreffenden den Interessen der Organisation erweislich zuwiderlauft.

Berufung an den Reichskongrefi ist zulassig.

Weiterhin hat der Reichswirtschaftsrat jeweilig am Quartalsende den

von der Reichszentrale einzureichenden Kassen- und Geschaftsbericht zuprii-

fen und den von der Reichszentrale halbjahrlich aufzustellenden Haushalts-

plan zu genehmigen.

Der Reichswirtschaftsrat tritt je nach Bedarf, mindestens jedoch vier-

teljahrlich einmal, zusammen. Die Einberufung erfolgt durch den geschafts-

fuhrenden Vorsitzenden. Die Einberufung mufi erfolgen, wenn mindestens ein

Drittel seiner Mitglieder dies unter Angabe der Beratungsgegenstande beim

Vorsitzenden beantragen.

An den Sitzungen des Reichswirtschaftsrates nimmt die Reichszentrale

mit beratender Stimme teil. Die Reichszentrale hat das Recht, Antrage an

den RWR. zu stellen. Das Mandat des RWR. wahrt bis zum nachsten ordent-

lichen Reichskongrefi, wenn es nicht durch einen aufierordentlichen Reichs-

kongrefi aufgehoben wird. Aufierdem konnen die einzelnen Mitglieder des

Reichswirtschaftsrates, wenn ihre Mandanten die Ueberzeugung gewinnen,

dafi sie nicht mehr in ihrem Sinne tatig sind, jederzeit mit einfacher Majori-

tat bei Anwesenheit von mindestens zwei Drittel der Stimmberechtigten zu-

riickberufen werden.

§ 11.

Industriegruppenrate.

Zur besseren Vertretung der einzelnen Industriegruppen bzw. zur bes-

seren Behandlung der beruflichen Fragen werden innerhalb der einzelnen

Wirtschaftsbezirke durch die Delegierten der Industriegruppen Industrie-

gruppenrate gebildet. Die Leitung setzt sich aus zwei Vorsitzenden mitglei-

chen Rechten und zwei Beisitzern zusammen. Die Finanzierung des In-

dustriegruppenrates ubernimmt der Wirtschaftsbezirk,
Die Industriegruppenrate sind dem zustandigen BWR. verantwortlich.
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§ 12.

Reichsgruppenrate.

Innerhalb der Gesamtorganisation entsenden die einzelnen Industrie-
gruppenrate Delegierte in den Reichsgruppenrat, und zwar je zwei fur jeden
Wirtschaftsbezirk. Die Reichsgruppenrate haben die besonderen beruflichen
Interessen der gesamten Industriegruppe zu vertreten, insbesondere auch
bei Abschlufi von Lohnverhandlungen usw.

Die Leitung des Reichsgruppenrates setzt sich aus zwei gleichberechtig-

ten Vorsitzenden, einem Schriftflihrer und zwei Beisitzern zusammen. Die
Finanzierung Ubernimmt die Reichszentrale.

Die Reichsgruppenrate sind dem RWR. und dem Reichskongrefi fur ihre
Tatigkeit in jeder Hinsicht verantwortlich.

§ 13.

Reichskongrefi.

1. Der Reichswirtschaftsrat hat die Pflicht, unter Mitteilung an die

Reichszentrale alljahrl. einen ordentlichen Reichskongrefi einzuberufen.
Ebenso ist der Reichswirtschaftsrat verpflichtet, auf Antrag eines Wirt-
schaftsbezirks sowie bei unvorhergesehenen Ereignissen einen aufierordent-
lichen Kongrefi einzuberufen. Die Einberufung zum ordentlichen Reichskon-
grefi mufi acht Wochen vorher in dem Zentralorgan bekanntgegeben werden.
Beim aufierordentlichen Kongrefi vermindert sich die Frist auf vier Wochen.
In beiden Fallen ist bei Einberufung die vorlaufige Tagesordnung bekannt-
zugeben. Alle zum ordentlichen Reichskongrefi gestellten Antrage sind vier

Wochen vorher an die Reichszentrale einzureichen, von wo sie spatestens

14 Tage vor Abhaltung des Kongresses samtlichen Wirtschaftsbezirken zu
unterbreiten sind. Bei Einberufung eines aufierordentlichen Kongresses ver-

mindern sich die Fristen zur Einreichung auf 14 Tage vor Stattfinden des

Kongresses. Die Uebermittlung an die Wirtschaftsbezirke auf sieben Tage
vor Stattfinden des Kongresses.

Alle Ortsgruppen entsenden bis zu 1000 zahlenden Mitgliedern einen De-

legierten und fur jedes weitere voile Tausend einen weiteren Delegierten.

Freigestellte konnen nicht als Delegierte gewahlt werden.

Abstimmungen auf dem Reichskongrefi erfolgen nur, wenn mindestens

zwei Drittel der entsandten Delegierten anwesend sind. Die Zahl der wahl-

berechtigten Mitglieder ergibt sich aus der Abrechnung des Monats, in wel-

chem die Einberufung des Reichskongresses in dem Zentralorgan bekannt-

gegeben wird.

Antrage an den Reichskongrefi konnen gestellt werden:

a) von alien Betriebsorganisationen, Zahlstellen und Ortsgruppen;

b) von den Unterbezirken;

c) von den Wirtschaftsbezirken;

d) von den Geschaftsleitungen;
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e) von der Reichszentrale;

f) von dem Reichsgruppenrat;

g) von dem Reichswirtschaftsrat.

Samtliche Antrage miissen durch Mehrheitsbeschlufi zustande gekom-

men sein. Einzelne Mitglieder konnen den Reichskongrefi nur als Beschwer-

deinstanz anrufen.

Auf der Tagung des Reichskongresses konnen die Deleglerten Antrage

zur Tagesordnung und aufierhalb des Rahmens derselben stellen. Dieselben

kommen zur Beratung, wenn sie mlndestens von 20 Deleglerten unterstiitzt

sind.

Zur Teilnahme am Reichskongrefi slnd verpflichtet:

a) mlt beratender und beschliefiender Stimme: die Deleglerten;

b) mit beratender Stimme: die Vorsitzenden der Wirtschaftsbezirke so-

wie der Reichsgruppenrate; die Geschaftsleiter der Wirtschaftsbe-

zirke; die Redakteure des Zentralorgans und die beiden Vorsitzenden

der Prefikommission; die Geschaftsleiter der Reichszentrale; der

Hauptkassierer und die Hauptkassenrevisoren; der gesamte Reichs-

wirtschaftsrat.

Zur Leitung des Kongresses wahlen die Delegierten aus ihrer Mitte zwei

Vorsitzende mit gleichen Rechten, zwei SchriftfOhrer und fiinf Beisitzer.

Die Reichszentrale ist verpflichtet, ein stenographisches Protokoll auf-

zunehmen, das samtlichen Mitgliedern zugangig gemacht werden mufi.

Der Ges chartskreis des ordentlichen Reichskongresses erstreckt sich

auf:

a) Wahl des Btiros;

b) Wahl der Mandatsprlifungskommission;

c) Wahl der Antragkommission;

d) Genehmigung des Berichts der Reichszentrale:

1. Gesch&fts- und Kassenbericht,

2. Bericht tiber die organisatorische und agitatorische Tatigkeit und
Entwickelung,

3. Bericht Uber die Presse;

e) Genehmigung des Berichtes des Reichswirtschaftsrates;

f) Abanderung der Satzungen;

g) Festsetzung der Grundbeitrage;

h) Wahl des Reichswirtschaftsrates und der Geschaftsleiter der Reichs-

zentrale;

i) Wahl der Redakteure des Zentralorgans und der Prefikommission;
k) Wahl des Hauptkassierers und der drei Hauptkassenrevisoren;

1) Festlegung der Besoldungsnormen fur die Geschaftsleiter und das Per-
sonal der Reichszentrale;

m) Entscheidung uber etwaige Verlegung des Sitzes der Organisation;

n) Beschlufifassung Uber alle Antrage, welche satzungsgemafi an den
Reichskongrefi eingereicht worden sind;
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o) Bestimmung des Tagesortes des nachsten Reichskongresses.

Alle Beschltisse des Reichskongresses werden mit einfacher Majori-

ty gefafit.

Im Ubrigen gibt sich der Reichskongrefi seine Geschaftsordnung selbst.

Die BeschlUsse des Reichskongresses sind fiir alle Mitglieder bindend.

Die Finanzierung des Reichskongresses erfolgt in der Form, dafi die

Delegierten von denjenigen Betriebsorganisationen oder Zahlstellen, durch

die sie delegiert worden sind, finanziert werden. Die Kosten der ubrigen

Teilnehmer am Reichskongrefi werden von denjenigen Organen getragen, die

sie entsandt haben. Die Lokalkosten des Reichskongresses iibernimmt der-

jenige Wirtschaftsbezirk, in dessen Bereich der Kongrefi tagt.

§ 14.

Finanzierung.

Von den durch die Satzung festgelegten Grundbeitragen bleiben ... in

der Bezirkszentrale. Die restlichen . . . sind an die Reichszentrale abzuftih-

ren.

Die Bezirkszentrale deckt aus ihren Einnahmen samtliche Unkosten ein-

schliefilich Agitation, organisatorische Ausgaben, der Besoldung der Frei-

gestellten und des technischen Hilfspersonals.

Die Reichszentrale finanziert die Auslagen der Reichsgruppenrate und

den Reichswirtschaftsrat. Sie bezahlt aufierdem samtliche laufenden Aus-

gaben einschliefilich der Agitation, soweit sie von der Reichszentrale aus

veranlafit worden ist. Ebenso erfolgt durch sie die Besoldung der Freige-

stellten und des technischen Hilfspersonals der Reichszentrale; sie liefert

aufierdem das Zentralorgan einschliefilich der Beilagen fur die Industrie-

gruppen. Flir die Funktionare ist ein Mitteilungsblatt monatlich herauszu-

geben, dessen Finanzierung Aufgabe der Reichszentrale ist. Die Lieferung

von Mitgliedsbachern, Beitragsmarken, Satzungen, Formularen, Drucksa-

chen, soweit diese von der Reichszentrale selbst angefordert werden, er-

folgt kostenlos.

Die Reichszentrale hat innerhalb der Organisation fur eine einheitliche

KassenfUhrung und deren Kontrolle Sorge zu tragen.

Die Leitung der gesamten Kassengeschafte iibernimmt der von dem

Reichskongrefi zu wahlende Hauptkassierer, der hauptamtlich tatig ist; die-

ser ist der Reichszentrale, dem Reichswirtschaftsrat und dem Reichskongrefi

fiir seine Tatigkeit in jeder Hinsicht verantwortlich.

§ 15.

Revisionen.

Die Betriebsorganisationen und Zahlstellen wahlen ihre Revisoren selbst.

Das gleiche trifft auf die Unterbezirke und Wirtschaftsbezirke zu. Die Re-
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visoren sind berechtigt, jederzeit, jedoch mlndestens vierteljahrlich eine

Kassenrevision vorzunehmen.

DieKontrolle derKasse der Reichszentrale erfolgt durch die vom Reichs-

kongrefi gewahlten drei Kassenrevisoren. Sie sind verpflichtet, vierteljahr-

lich mindestens einmal eine Kassenrevision vorzunehmen und einen kurzen

Bericht darliber im Zentralorgan zu veroffentlichen.

Die Adresse des Obmanns der Revisoren 1st im Zentralorgan bekannt-

zumachen. An ihn sind alle Einsendungen, soweit sie die Revisoren betref-

fen, zu richten. Halbjahrlich mufi von alien Organisationsorganen ein Ge-
schafts- und Kassenbericht herausgegeben werden.

§ 16.

Presse.

FUr die Organisation wird ein einheitliches Zentralorgan herausgege-

ben, welches wochentlich erscheint und das alle Fragen, soweit sie die Ge-
samtorganisation, die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Tagesfra-

gen betreffen, behandelt. Das Zentralorgan fiihrt den Namen "Union", Or-
gan der Hand- und Kopfarbeiter Deutschlands (Reorganisation).

FUr die einzelnen Industriegruppen werden je nach dem Starkeverhalt-

nis derselben besondere Beilagen zum Zentralorgan herausgegeben.

Zentralorgan und Beilagen werden den Mitgliedern kostenlos zugestellt.

Aufierdem erscheint fur die Funktionare der Gesamtorganisation monat-
lich ein Mitteilungsblatt bei kostenloser Zustellung.

Zur DurchfUhrung der technischen Arbeiten wahlt der Reichskongrefi zwei

Redakteure mit gleichen Rechten, die hauptamtlich tatig sind, mit dem Sitz

in Gelsenkirchen und Berlin; diese sind der Reichszentrale, dem Reichs-
wirtschaftsrat und dem Reichskongrefi fur ihre Tatigkeit in jeder Hinsicht

verantwortlich.

Zur Ueberwachung der Presse wird auf dem Reichskongrefi eine Prefi-

kommission gewahlt. In ihr mUssen alle Industriegruppen durch je einen De-
legierten vertreten sein. Die Adresse des Obmannes der Pressekommission
ist im Zentralorgan bekanntzugeben.

§ 17.

Aktionen.

Kleinere lokale Aktionen, die sich aus irgendwelchen Mifistanden er-
geben, sind Sache des in Frage kommenden Betriebes, der Zahlstelle, der
Ortsgruppe und des Unterbezirks. Jedoch mufi Uber Dauer, Verlauf und Aus-
gang der Aktion der Geschaftsstelle des Bezirkswirtschaftsrates Mitteilung
gemacht werden.

Aktionen im Rahmen eines Wirtschaftsbezirks sollen nur im Einver-
standnis mit der Reichszentrale und dem Reichswirtschaftsrat vorgenom-
men werden. Die Geschaftsstelle des Wirtschaftsbezirks ist verpflichtet,
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nach Bedarf, jedoch mindestens monatlich einmal, uber Dauer, Verlauf und

Ausgang von Aktionen innerhalb des Wirtschaftsbezirks an die Reichszen-

trale zu berichten.

Aktionen im Reichsmafistabe konnen nur von der Reichszentrale gemein-

sam mit dem Reichswirtschaftsrat nach griindlicher Vorbereitung durch die

Wirtschaftsbezirke, Unterbezirke usw. vorgenommen werden. Zur Durch-

fUhrung von Aktionen im Reichsmafistabe ist die Zustimmung der einzelnen

Bezirkswirtschaftsrate notwendig.

Bei aufierordentlichen Situationen kann der RWR. gemeinsam mit der

Reichszentrale die notigen Mafinahmen ergreifen.

§ 18.

Auflosung der Organisation.

Eine etwaige Auflosung der Organisation kann nur auf einem zu diesem

Zweck einberufenen Reichskongrefi mit einer Mehrheit von drei Viertel der

abgegebenen Stimmen beschlossen werden.

In diesem Falle entscheidet der Reichskongrefi auch Uber das vorhandene

Vermogen, Inventar usw.

§ 19.

Schlufibestimmungen.

Diese Satzungen sind auf dem gemeinsamen Reichskongrefi der

Freien Arbeiter-Union Gelsenkirchen, dem Freien Land-

arbeiter-Verband (Ind. -Verb.) und dem Verband der Kppf- und

Handarbeiter aller Verwaltungsbehorden und Betriebe am
8. Sept. 1921 zu Halle (Saale) beschlossen worden. Sie treten mit dem Tage

des Beschlusses in Kraft.

Die vorhandenen Organisationssatzungen erloschen damit.

Satzungen der Union der Hand- und Kopfarbeiter Deutschlands (Rateorganisation), Mitglied

der Roten Gewerkschafts-Internationale, o. O. 1921.

-XI-

Aus den Richtlinien der Allgemeinen Arbeiter-Union Deutschlands

Was ist Organisation?

Organisieren heifit etwas einrichten, gestalten. Organisationen nennt

man die Parteien, die Gewerkschaften, das Militar, die Kirche, den Staat,

den Volkerbund usw. usw.

Was ist das, Organisation? Gab es immer solche Organisationen wie

heute? Jeder weifi, dafi das nicht so war. Bei den wandernden alten Germa-

nen sah es anders aus, als einige Jahrhunderte spater, im sogenannten "Mit-

V
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telalter", mitden Handwerkerztinften und den unter Feudalherren leibeigenen

Bauern. Eine andere Organisation besaB Deutschland, als es in viele Dutzen-

de von FUrstenttimern, Herzogtumern, freien Stadten usw. zerfiel, als spa-

ter im "Deutschen ReichM . Das ist aber nicht etwa zufallig. Die aufceren ohne

weiteres sichtbaren Formen einer Epoche sind nicht eine Hiille, die mannach
Belieben anlegen oder abschalen kann. Das, was uns z. B. heute im Trust
und in der GroBstadt so gut wie in der Einrichtung des Einwohnermeldeamts
oder der Armenkommission eines Bezirks entgegentritt, kann man von den
Gesamtzustanden so wenig trennen, wie eine Baumkrone von Stamm
und Wurzeln. Sie bilden ein Ganzes. Organisation ist also ein bestimmtes
Gebaude auf einem bestimmten Fundament. Mit der Aenderung des Funda-
ments andert sich die Organisation, so wie sich die Haut wandelt, strafft

oder faltet mit dem wechselnden Zustand des ganzen Korpers. Den Unter-
grund der menschlichen Gesellschaftsverhaltnisse bilden die Produktions-
verhaltnlsse, die wirtschaftlichen Verhaltnisse, bildet die Art, in der die

Menschen die Produkte fur ihre Bedtirfhisse herstellen. Die moderne Pro-
duktionsform ist die des Kapitalismus, Die moderne Organisation hangt al-

so untrennbar mit dem Wesen des Kapitalismus zusammen, ist sein Resul-
tat. NatUrlich bleibt sie nicht immer die gleiche, so wenig der Kapitalismus
still stent. Es ist ein ununterbrochenes FlieBen, Wachsen, Altern, Sterben,

Geborenwerden. Ein geschichtlicher, ein revolutionarer ProzeB geht vor
sich. Das Entstehen einer neuen Organisation verschlingt sich in langem,
oft qualvollem Werden, mit den noch moglichen LebensauBerungen und mit
den Todeszuckungen der alten. Eine entscheidende Rolle in einem solchen
ProzeB spielt naturlich die Einsicht, die die kampfenden Menschen in ihn ha-
ben. Man kann um so leichter das Alte sprengen und dem Neuen Platz schaf-
fen, je sachgemaBer man die Sprengpatrone zu legen versteht.

Die alte Organisation

Der Staat

Die Organisation des kapitalistischen Systems hat ihren vorlaufig hoch-
sten und starksten Ausdruck im modernen Klassenstaat gefunden. Ob
sie darUber hinaus im festgeschlossenen Weltwirtschaftssyndikat und Vol-
kerbund ihr Hochstziel erreicht, hangt ab vom Kampf, vom Widerstand und
Sieg des Weltproletariats, von den Etappen, in denen es fortschreitet.

FUr das Proletariat ist der kapitalistische Staat der Reprasentant der
herrschenden Klasse. Er ist der Beschiitzer der Privatwirtschaft und des
Privateigentums. Er ist der Henker der Ausgebeuteten. Seine Rechtsprech-
ung ist Klassenjustiz. Seine Einrichtung und Verwaltung (Trust, Syndikat,
Bureaukratie, Militarisms, Parlamentarismus, Schullehrbucherziehung
usw.) ist Knebelung und Niederhaltung des Proletariats. Sie bedeuten das Re-
gieren einer geringen Zahl "Besitzender" und ihrer geistigen Diener iiber

eine ubergroBe Mehrheit von Unter tanen. Sie erniedrigen das Proletariat

zumZubehorteilderMaschine. An der Spitze gottbegnadete, kaum verant-

wortliche Fuhrer, dahinter die von ihnen restlos abhangigen Verwaltungen

und zuunterst die entrechteten Massen, denen man Brocken zuwirft oder die

Kandare anlegt, je nachdem man die "Bestie" am leichtesten beruhigen zu

konnen glaubt.

Parteien

Zum kapitalistischen Staat gehort als eine seiner Ausdrucksformen, als

Gliedorganisation, das Parlament. Der Parlamentarismus ist eine der

kennzeichnendsten Betatigungsformen der kapitalistischen Welt, d.h. einer

Welt von Ausgebeuteten und Ausbeutern, einer Welt der okonomisch politi-

schen Ungleichheit, einer Welt der Klassengegensatze. Mit Parlamentaris-

mus ist nicht nur zu bezeichnen die Arbeit im "offiziellenM sichtbaren Par-

lament, das heute nur noch ein Bureau des Kapitalismus ist, eine Kulisse,

h inter der gearbeitet wird, ein Sicherheitsventil des Kapitalismus,

sondern Parlamentarismus ist ein Symbol des Kapitalismus liberhaupt. Er

ist der Ausdruck fUr das Wesen, fur die Struktur, fur die Grundverfassung

des Kapitals, fur seine Taktik und seine Methoden in der augenblicklichen

Epoche.

Mit dem Parlamentarismus hangt zusammen die Bildung der politi-

sehen Parteien. Infolgedessen tragen Parteien vollkommen den Charak-

ter der kapitalistischen Organisation. Sie sind aufgebaut nach dem Grund-

satz: Fuhrer und Masse. Der Flihrer liber der Masse; sie sind eine Or-

ganisation von oben nach unten. Der Fuhrer befiehlt, die Masse gehorcht.

Oben einer oder eine Gruppe Regierender, unten eine Armee Regierter, ei-

nige Schlaue und Millionen Esel. Die Leithammellei ist Prinzip. Die Masse

ist das Objekt der Politik, das heifit, sie ist ein Ding, das man je nach den

Bedurmissen der MFUhrerM gebraucht. Das Werkzeug einer solchen Partei

ist die Taktik, und zwar die kapitalistische Unternehmertaktik, das

ist der Betrug. Der'FUhrer ist der Unternehmer, die Partei sein Eigen-

tum. Der andere Unternehmer sein Konkurrent. Es gilt, einmal das Eigen-

tum zu sichern und weiterhin den Konkurrenten zu erledigen. Beides erfolgt

durch die Taktik, durch die immer raffinierteren Mittel und Methoden kapi-

talistischer Geschaftskundigkeit. Vor nichts scheut man zuruck. Parteimann

sein bedeutet: den Mut aufbringen zurBorniertheit, den Mut zur marktschrei-

erischen Phrase, den Mut zur Abtotung des Menschlichen im Menschen.

Der Entwicklung des Kapitalismus als eines wirtschaftlich politischen Sy-

stems mit derihm entsprechenden Organisation zu seiner letztenAusdrucks-

moglichkeit in der zentralen Beherrschung der Welt durch ein kapitalisti-

sches Weltwirtschaftssyndikat stehen zunachst noch hindernd im Wege seine

ungleichmafiige Entwicklung in den verschiedenen Landern, die Konkurrenz

der Nationen, auch als Kultur- und Rassegemeinschaften, und seit der zwei-
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ten Halfte des 19. Jahrhunderts der fortschr eitende organisierte
Abwehr- und Angriffskampf der unterdriickten Klasse des Proletariats. Je-

ne Zeit, in der aus der Einsicht in den kapitalistischen Prozefl das Be-
wuBtsein des Proletariats als einer Klasse entstand, und umgekehrt das

instinktive BewuBtsein zu dieser Einsicht fuhrte, namlich zur Einsicht in die

Notwendigkeiten des Klassenkampf es, der proletarischen Solidari-
ty t, der internationalen Zusammengehorigkeit mit der Ziel-

richtung auf die klassenlose Gesellschaft-, jene Zeit ist die Zeit

der Geburt des modernen Kommunismus.
DaabernatUrlichweder der Kapitalismus am Ende seiner KrSfte war,

noch das Proletariat als klassenbewuBte Masse fertig dastand, sondern

beider Entwicklung als ein ProzeB weiterschritt, so ist es klar, daB auch

nicht ohne weiteres - und besonders vor dem politischen Siege der bisher

unterdriickten Klasse - eine proletarische Organisation entstehen konn-

te, die als diametraler Gegensatz zur kapitalistischen, zun&chst proletari-

schen KLassencharakter aufwies und zur Anwendung der daraus folgenden pro-

letarischen Methoden (Kampfesarten) gelangen konnte. Ansatze dazu sind ge-

macht worden. Der Kampf zwischen Marx und Bakunin zeigt Spuren. Aber
sie kamen natlirlich nur schwach oder gar nicht oder entstellt heraus. Das
proletarische Klassenbewufltsein entwickelte sich nur sehr langsam (die

bloBe Zahl der Mitglieder sozialistischer Organisationen hat nichts zube-
deuten) und das Charakteristische der Uebergangszeit von damals bis

zur jetzigen Epoche, ist das Zusammenstromen von Scharen Ausgebeuteter
im Staubecken der sozialdemokratischen Parteien und Gewerkschaften. Der
Kampf dieser Organisationen von dem Boden des Kapitalismus aus, erfor-
derte selbstverstandlich nicht MPredigen?t eines Zieles, sondern Aufweisen
des Weges dahin, Ausnutzung aller burgerlichen Bastionen. So war der Kampf
der Gewerkschaften um Lohnaufbesserungen, der Kampf im Parlament eine

politische Notwendigkeit in einer Zeit, in der etwa die Parole des freien

Wahlrechts revolutionare Energien wecken und auslosen konnte. Aber im
Laufe dieses Kampfes wurde selbst das nachste Ziel "Entwicklung des pro-
letarischen Klassenbewufitseins" aus dem Auge verloren. Die Einstellung
darauf, daB die "Befreiung der Arbeiterklasse nur das Werk der Arbeiter
selbst seinkann", daB also die Selbstbewufltseinsentwicklung
des Proletariats als wesentlichste Aufgabe nicht einen Augenblick auBer Acht
gelassen werden dUrfte, trat immer mehr zurlick. Sozialistische Organisa-
tionen wurden, je langer je mehr, Organisationen mit kapitalistischemCha-
rakter und kapitalistischen Methoden. Sie wurden "FUhrerorganisationen",
Eigentum in der Hand von Drahtziehern, die selbst noch tief im Bann kapi-
talistisch-bUrgerlicher Anschauungen steckten. Sie wurden Selbstzweck.
In der Hand von einzelnen Menschen, die losgelost war en aus den
BedUrfnissen des Proletariats, lag die"FUhrung" des Klassen-
kampfes. Der Parlamentarismus mit seiner notwendigen Konsequenz, die
revolutionare Aktivitat der Massen zu lahmen, siegte. Der Klassenkampf,
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die Revolution wurde die Geschaftsangelegenheit eines fiihren-
den Unternehmerkonzerns. Diese Entwicklung ist noch nicht abge-
schlossen. Das "sozialistische" Parteiwesen oder vielmehr Parteiunwesen
gelangte erst in der Revolution seit 1918 zur widerlichsten Entfaltung. Von
der alten "sozialdemokratischen Partei" bis zur "vereinigten kommunisti-
schen Partei" lauft in dieser Beziehung eine gerade Linie, die hochstens noch
ansteigt, je naher sie der VKPD riickt.

Gewerkschaften

Brutaler noch als die Parteien offenbaren die Gewerkschaften, daB sie
Organisationen vollkommen kapitalistischer Natur geworden sind. Entstan-
den in den Zeiten des Kleinkrieges gegen ein noch nicht allzu stark kartel-
liertes Unternehmertum, waren sie ursprtinglich die gegebene Form fur das
Proletariat, anzukampfen gegen die verelendenden Tendenzen des Kapitalis-
mus.

"Dadurch, dafl sie sie beschrankte und der Arbeiterklasse die Existenz
ermoglichte, erflillte die Gewerkschaftsbewegung ihre Rolle im Kapitalis-
mus und wurde selbst ein Glied der kapitalistischen Gesellschaft. So wie der
Parlamentarismus die geistige, so verkorpert die Gewerkschaftsbewegung
die materielle Macht der Flihrer uber die Arbeitermassen. Sie sind im ent-
wickelten Kapitalismus, mehr noch im imperialistischen Zeitalter zu riesi-
gen Verbanden geworden, die die gleiche Richtung der Entwicklung zeigen,
wie in aiterer Zeit die btirgerlichen Staatskorper selbst. In ihnen ist eine
Klasse von Beamten, eine Bureaukratie entstanden, die tiber alle Macht-
mittel der Organisation verfugt, die Geldmittel, die Presse, die Ernennung
der Unterbeamten. Aus Dienern der Gesamtheit ist sie zu ihren Herren ge-
worden und identifiziert sich (setzt sich gleich) mit der Organisation. Und
darin auch stimmen die Gewerkschaften mit dem Staat und seiner Bureau-
kratie Uberein, daB trotz der Demokratie, die darin herrschen soil, die Mit-
glieder nicht imstande sind, ihren Willen gegen die Bureaukratie durchzu-
setzen. Die Organisation tritt ihnen gleichsam als etwas Fremdes gegen-
liber, als eine auBere Macht, gegen die sie rebellieren konnen; die aber tiber

ihnen steht, obgleich doch diese Macht aus ihnen selbst entspriefit. Also wie-
der fihnlich wie der Staat. " (Pannekoek).

Diese Gewerkschaften sind - alles in allem - eine bureaukratische Or-
ganisation aus der Welt der Privatwirtschaft, mit der die Leiter als feste

Angestellte auf Gedeih und Verderb verbunden sind. In ihrer Existenz von
der Existenz der Gewerkschaften abhangig, stehen sie unweigerlich unter
dem Zwang der Verh&ltnisse und sind zum mindesten - den glinstigsten Fall

angenommen - in ihren EntschlieBungen beschwert und verlangsamt.

Die Gewerkschaften sind beruflich gegliederte Organisationen. Sie

gingen mehr und mehr darauf aus, sich von der unerbittlichen SchUrfe des
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Klassenkampfgedankens abzuwenden und zu beschranken auf die Erringung

besserer Lohn- und Arbeitsbedingungen fur die einzelnen Berufszweige. Sie

schufenundfordertendie Berufskonkurrenz. SietrenntendenArbeitenden vom

Arbeitslosen, den gelernten vom ungelernten, den jugendlichen vom alteren

Arbeiter, den Mann von der Frau. Von dem immer machtvoller in Trusts

und Syndikaten zusammengeschlossenen Unternehmertum, wurden sie in

die Defensive (Verteidigungsstellung) gedrangt und verfielen dem ausgespro-

chensten Reformismus. Sie vermieden nach Moglichkeit grofle Streiks.

Generalstreik, Massenstreik wurde vorweg verachtlich gemacht als General-

unsinn. Erwiirdeja auch die Gewerkschaften, dieExistenz der Fuhrerbureau-

kratie vernichten.

Die Rateorganisation als proletarische Organisation

Mit dem Untergang der kapitalistischen Epoche gehen auch die Organi-

sationsformendieserEpochezugrunde. Und eswird deutlich geworden sein

an der Charakteristik von Partei und Gewerkschaft, dafl ihre Organisations-

form kapitalistischer Natur 1st oder doch geworden ist. Diese Organisations-

formen beruhen okonomisch (wirtschaftlich) auf der Privat- und Pro-

fitwirtschaft, im Weiterlaufe auf einer gesteigerten Form der Privatwirt-

schaft: auf dem Staatskapitalismus. Aus ihnen folgt ideologisch (d.h. als

geistige Spiegelung der wirtschaftlichen Grundlage) die Verherrlichung der

Personlichkeit, des "Fuhrers", der Autoritat, die Steigerung des Individua-

lismus und Egoismus.

Mit dem Wachsen und Werden der proletarischen Klasse entstehen natlir-

lich Ausdrucksformen, Organisationsformen, die dieser Klasse entsprechen.

Selbstverstandi!ch erst dann, wenn in den Proletariern das voile BewulJt-

sein dafiir vorhanden ist, dafl sie eine Klasse sind mit besonderen, dem

Kapitalismus entgegengesetzten Interessen. Sie entstehen nicht von heute auf

morgen, auch nicht von vornherein in voller Reinheit; sie entwickeln sich

mit dem Fortschreiten der geistigen Klarheit und dem Hinzustromen immer

groflerer Mas sen. Und sie konnen erst ganz und gar zur Reifegelan-

g e n, wenn das proletarische Fundament da ist, wenn namlich keine Pri-

vat- und Profitwirtschaft mehr da ist, sondern eine proletarische G e-

mein- und Bediirfni s wirtschaft.
Es ist leicht zu begreifen, dafl das Proletariat, wenn es als eine Ge-

sellschaft, als ein gemeinsames Ganzes Besitzerin aller Produktionsmit-

tel (Bergwerke, Fabriken usw.), alles bisherigen "Eigentums" uberhaupt

ist, wenn alien alles gemeinsam gehort, dafl es dann eine andere Organisa-

tion haben wird, als die kapitalistische es ist. Aber schon vorher schafft sich

das Proletariat, und zwar um so besser, je mehr es sich als Klasse zu be-

greifen beginnt, Ausdrucksformen, O r g a n e, in denen sich das Klasse n-
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bewufitsein, das soziale Bewufltsein, das Bewufltsein der Zusammengehorig-
keit verkorpert. Diese als ein revolutionarer Prozefl entstehende Organisa-
tionsform, nennt man Rateorganisation.

Sie entwickelt sich im ununterbrochenen Kampf gegen die kapitalisti-

schen Formen. Sie stort sie, durchbricht sie, zersprengt sie. In ihr wird
das Verhaltnis von Masse und Fiihrer ein anderes sein. Der Strom wird nicht

von oben nach unten gehen, sondern zunachst von unten nach oben. Spa-

ler wird es das lebendige gegenseitige Durchdringen eines einheitlichen Gan-

zen sein.

Die Rateorganisation wird der Todfeind jedes Bureaukratismus sein, je-

des Parlamentarismus, jeder Gemeinschaft mit dem Kapital. Sie wird sich

ganz und gar auf die klassenbewuflte Masse stlitzen.

Die Rateorganisation bedeutet also - solange um sie gekampft wird - die

fortschreitende Befreiung aus den Fesseln des Kapitalismus; vor allem auch

aus den Fesseln der burgerlichen Geisteswelt. In ihrem Werden verkorpert

sich die fortschreitende Selbs tbewufit sein sent wicklung des Pro-
letariats; der Wille, das proletarische Klassenbewufltsein in die Wirk-
lichkeit umzusetzen, ihm auch den sichtbaren Ausdruck zu geben. Die Kraft,

mit der um diese Rateorganisation gekampft wird, ist geradezu das Ther-

mometer, das anzeigt, wie weit das Proletariat sich als Klasse begriffen

hat und durchzusetzen gewillt ist.

Damit ist auch schon klar, dafi nicht die rein aufierliche Ernennung von

Arbeiterraten besagt, dafl sie Ausdruck der neuen, der proletarischen Or-

ganisation sind. Es wird im Lauf der Entwicklung vorkommen, dafl wirk-

liche Rate wieder versumpfen, dafi sie zu einer neuen Bureaukratie erstar-

ren. Dann wird gegen sie der Kampf genau so rlicksichtslos aufgenommen

werden mlissen, wie gegen die kapitalistischen Organisationen. Aber die Ent-

wicklung wird nicht stillstehen und das Proletariat kann und wird nicht ruhen,

bis es liber "die Diktatur des Proletariats" weg - in der klassenlosen Ge-

sellschaft -, dem Ratesystem, der neuen Organisation seinen geschichtlich

moglichen Ausdruck gegeben hat.

Die Allgemeine Arbeiter-Union

Die Betriebsorganisation

Die Betriebsorganisation ist der Anfang zur Gestaltung der besonderen

proletarischen Organisation, eben der Rateorganisation. Ansatze zu

solcher Organisation waren mehrfach vorhanden. Aber erst die Revolu-
tion hat in deutlicher AuspragungjeneBetriebsorganisationen hervorgebracht,

die als echte Kinder klarsten proletarischen Klassenbewufltseins angesehen

werden konnen. Sie entstanden als Notwendigkeiten, als Klassenkampf-
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waffe der Arbeiter, die kampfen wollten. Die alten Organisationen, ins-

besondere die Gewerkschaften, konnten es nicht und wollten es nicht.

Die Betriebsorganisationen sind also nicht Kiinstliches. Sie sind auch
kein Verlegenheitsprodukt, sondern in ihnen wird auf Grund der wirtschaft-

lichen Verhaltnisse und auf Grund der geistigen Klarheit uber die eigenen

Bedingungen, das Klassenbewufltsein des Proletariats zum kraftvollen Le-
bengeboren. Sie sind neue Gebilde, die von unten auf wachsen, sich

ausdehnen, das Alte durchbrechen, zerstoren, entwurzeln und soziales
Leben und Denken Wirklichkeit werden lassen.

Niemand wird leugnen konnen, da!3 wir in einer Epoche leben, in der die

kapitalistische Welt am Ende ihres Lateins steht. Nur die kommunistische
Produktion bedeutet den Ausweg. In dieser Epoche mufl der Weg erkannt
werden, auf dem am schnellsten und sichersten die Umwalzung durchgefuhrt

werden kann. Es kommt dabei nicht allein darauf an, die politische Macht
in Handen zu haben (diese Macht hatten die Proletarier 1918), sondern dar-
auf, sie zu h alten. Und da ist bei der Starke des Kapitals in Westeuro-
pa, bei der Macht seiner Organisation: des Staates, des Militarismus, des
Parlamentarismus, der Verwaltung, der Bureaukratie, der Lehrbucherzie-
hung, des Berufsfuhrertums dringendste Aufgabe der Proletarier - die noch
in hohem Grade in derldeologie des Kapitalismus stecken -, sich klar zu
werden uber die Moglichkeiten, jene alten Formen restlos zu zertrlimmern.
Man kann aber nicht aufbauen, wenn man nur zertrUmmert. Wer nur kriti-

siert, nur immer verneint, ohne positive Vorschlage machen zu konnen,
bleibt im Grunde stecken in der bUrgerlichen Welt. Kritik an ihrer Welt -

allerscharfste - iiben auch die Intellektuellen der Bourgeoisie. Aber Hohn
und Spott allein, Selbstverhohnung 1st noch kein gewinnbringender Ausdruck
fur proletarisches Klassenbewufitsein. Der Kampf gegen Zentralismus und
Kadavergehorsam, gegen FUhrer- und Bonzentum wird nicht dadurch allein

erfolgreich gefiihrt, d.h. erfolgrelch fur den Fortgang der proletari-
schen Revolution, dafi man sie bis aufs Messer bekampft und in Stiicke

zerschlagt, sondern dafi man sie entwurzelt durch das Wachstum rein
proletarischer Formen (als Anfange der Reorganisation). In den Betriebs-
organisationen wird diese Forderung zum Leben geboren.

Wollen die Arbeiter ihre endgultige Befreiung als Kl a s s e, und nicht
nur den Vorteil einzelner Cliquen und Schichten, so miissen sie zu For-
men kommen, die ganz und gar ihr eigenes Klassenwerk sind, nicht Pro-
dukte einzelner "Fuhrer". Sie miissen zu Formen kommen, in denen Selbst-
denken und Selbsthandeln nicht nur eine Phrase 1st, sondern zur Tatsa-
che wird. Und solche Formen werden aus ihrem innersten Wesen heraus,
d.h. aus ihrer Entstehung aus proletarischem Klassenwollen, in absolutem
Gegensatz zu jeder Form stehen, die irgendwie mit dem Kapitalismus zu-
sammenhangt. Konnen sie auch nicht gleich "ganz rein" sein, denn wir le-
ben in einer Uebergangs zeit, so mufl ihre Richtung unbedingt und immer
eindeutig sein. In ihnen mufl die proletarische Solidaritat geradezu

389

als Folge eines Rechenexempels herausspringen. Selbstverstandlich wird

sie damit auch zur unabweislichen Forderung.
Die Betriebsorganisationen sind zunachst in erster Linie Klassen-

kampforganisationen.
Sie sind (zusammengefafit in der Allgemeinen Arbeiter-Union) we-

der eine politische Parte! noch eine Gewerkschaft. Beides

verstanden in ihrer bisherigen Bedeutung, d. h. solche Gebilde, wie sie je-

der in den heutigen Parteien und Gewerkschaften vor sich sieht.

Das Proletariat beginnt sich in ihnen bewuBt zum restlosen Sturz der

alten Gesellschaft, zur Einheitlichkeit als Klasse zu organisieren. In den

Betriebsorganisationen werden die groflen Massen geeint durch das Bewuftt-

sein ihrer Klassensolidaritat, ihrer proletarischen Klassensolidari-

tat; hier bereitet sich organisch (d.h. als ein natiirlicher Prozefi; auf natiir-

liche, den Verhaltnissen entsprechende Weise) die Einigung des Proletariats

vor. Die Betriebsorganisation ist ein Anfang kommunistischen Werdens und

wird als Ruckgrat der Betriebsrate zum Fundament der kommenden kom-

munistischen Gesellschaft, der klassenlosen Gesellschaft. Klassenlose Ge-

sellschaft besagt: restlose Gemeinwirtschaft und restlos soziale Ausdrucks-

formen. Sie bedeutet absolute Vereinheitlichung des okonomischen Funda-
ments.

Jeder erhalt vorerst so viel als moglich ist. Spater nach seinen Bediirf-

nissen. Jeder hat zu arbeiten, so viel jeweilig notig ist.

Die Bildung solcher Betriebsorganisationen als Klassenkampforganisa-

tionen kann ihren Anfang nur nehmen vom Betrieb aus. Hier steht einer

neben dem anderen als Klassengenosse, hier mufl jeder stehen als Gleich-

berechtigter. Hier steht die Masse im Triebwerk der Produktion, drangt un-

unterbrochen, es zu durchschauen und selbst zu leiten. Hier geht der gei-

stige Kampf, die Revolutionierung des Bewufltseins, in unerschopflichem

Strom von Mann zu Mann, von Masse zu Masse. Alles gerichtet auf das hb-

here Klasseninteresse, nicht auf Vereinsmeierei. Das Berufsinteresse, ein-

geengt auf das ihm zukommende Mafi. Die Betriebsorganisation wird in im-

mer hoherem Grade zu einem unendlich beweglichen Instrument des Klas-

senkampfes, zu einem durch standig mbgliche Neuwahlen, Abberufungen usw.

immer von frischem Blut sprudelnden Organismus.

Zusammenschlufl der BO in der AAU

Die Betriebsorganisationen als eineFullelebendigerEinzelheiten schlie-

6en sich zusammen in der Allgemeinen Arbeiter-Union. Dieser Zu-

sammenschluB ist nicht die willkUrliche Aneinanderkleisterungverschieden-

artiger, abgeschlossener und nur fUr sich existierender Gebilde. Er ist ein

innerlich notwendiger. Wie der Rategedanke sich entwickelt als der Ausdruck

des Klassenwollens der Proletarier, so miissen notwendig die einzelnen Be-

^
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triebsorganisationen zusammenwachsen. Denn als bruchstiickweise entste-

hende Bildungen finden sie erst in dem groflen Strom der allgemeinen Ent-

wicklung zur proletarischen Organisationsform ihren Abschlufl. Sie flieflen

notwendig zusammen, wie die Einzelbache sich finden zum Strom. Ein sol-

cher Zusammenschlufi, als ein Zusammenschlufi im Rategedanken, ist ein

von unten ausgehender. Ein von der proletarischen Klasse aus gemuBter und

gewollter. Der Kampf als ausgebeutete Klasse schmiedet zusammen, er

schafft und formt die soziale Bindung, die proletarische Solidaritat, die

Klassensolidaritat. Nicht eine Solidaritat in Worten, sondern in Ta-

ten.

Natiirlich ist die Allgemeine Arbeiter-Union als Gesamtorganisation,

als Anfang der Reorganisation, nie etwas Fertiges. Immer neue Betriebs-

organisationen flieflen heran und oft genug wird statt klaren Wassers, Dreck

und Schlamm hineingewiihlt werden. Das ist ein natiirlicher Prozefl. Sie wird

ununterbrochen urn ihre Reinheit kampfen mlissen.

Zentralismus und Foderalismus

Der Kampf, den die Allgemeine Arbeiter-Union zu fiihren hat, ist Klas-

senkampf in reinster Form. Ein Teil dieses Kampfes wird schon dadurch

von ihr bewaltigt, daft sie sich selbst im Gegensatz zu kapitalistischen Or-

ganisationsgebilden nach dem proletarischen Rategedanken aufbaut. Jeden-

falls strebt sie fortwahrend danach, im Produktionsprozefi diesen Gedanken

immer klarer und reiner in die Wirklichkeit umzusetzen. Mit ihrer Existenz

allein bildet sie eine fortwahrende Bedrohung aller kapitalistischen Formen.
Sie gibt ein Beispiel der Entwicklung und allmahlichen Kristallisierung des

proletarischen Klassenbewufttseins und zwingt so das Gesamtproletariat zur

Stellungnahme. Sie erinnert fortwahrend an die ganz grofle Linie seiner Re-

volution. Das Wachsen in dieser Richtung wird von Tag zu Tag mehr ver-

schwinden lassen den Kampf urn den sogenannten Zentralismus und Fo-
deralismus. Vom Standpunkt der Allgemeinen Arbeiter-Union aus wird

der Streit um diese beiden Prinzipien, Organisationsformen zum oden Wort-

streit. Man mufl sie natiirlich in ihrer bisherigen Bedeutung verstehen und

ihnen keinen neuen Sinn unterschieben.

Unter Zentralismus verstehen wir jene Form, die die Massen um
weniger willen gangelt und knechtet. Er ist fur die AAU der Teufel, der ver-

nichtet werden mufl. Er ist antisozial.

Der Foderalismus ist sein Gegensatz, aber sein Gegensatz
auf dem Boden der gleichen Wirtschaftsweise. Er bedeutet

Selbstherrlichkeit, starre Eigenwilligkeit des Einzel-Individuums (oder des

Einzelbetriebes, Einzelbezirkes, der Einzelnation). Auch er ist antisozial

und nicht minder zu bekampfen.

Beide Formen entwickelten sich allmahlich in den vergangenen Jahr-

hunderten. Der Foderalismus Uberwog im Mittelalter, der Zentralismus in

der hochkapitalistischen Periode.

Die Sympathie fiir den Foderalismus beruht einfach darauf, dafi man in

ihm die Verneinung des Zentralismus sieht, und dann annimmt, er brachte

Freiheit und Paradies. Dieser Wunsch nach Foderalismus fiihrt dann zu ei-

nem Spottbild von A u t o n om i e (Selbstbestimmungsrecht). Man glaubt pro-

letarisch-sozial zu handeln, wenn man jedem Bezirk, Ort (ja man muflte es

jeder Person) Autonpmie in alien Fragen zuerkennt. In Wirklichkeit bedeu-

tet das, das Kaisertum abschaffen und an seine Stelle eine Fiille kleinerFur-

stentiimer setzen. Ueberall entstehen kleine Konige (Funktionare), die ih-

rerseits einen Bruchteil der Mitgliedschaft MzentralistischM beherrschen als

ihr Eigentum. Im ganzen entsteht Zersplitterung und Zerfall.

Beide, Zentralismus und Foderalismus sind burger liche Ausdrucks-

formen. Der Zentralismus mehr groflbiirgerlich, der Foderalismus klein-

burgerlich. Beide sind antiproletarisch und lahmen den reinen Klassenkampf.

Das Proletariat weifi, dafi es nur im engsten ZusammenschluB zur

Ueberwindung des Kapitals kommt. Dieser Zusammenschlufi ergibt sich in

immer grofierer Starke und immer weiterem Ausmafl in der Fortbildung des

Ratesystems. In ihm, mit seiner Kontrolle von unten, seiner Entfesselung

aller proletarischen Anlagen und Krafte, seiner Bindung von Fiihrer und Mas-

se, lost sich aller Widerstreit, weil in ihm die Entwicklung des Klassenbe-

wufitseins, die Entwicklung zur absoluten sozialen Zusammengehorigkeit,

Wirklichkeit wird. Zunachst geistig, spater, in der Gemeinwirtschaft, auch

okonomisch.

Es ist verstandlich, da noch alles im Werden und der Weg der AAU bis

zum Ziel noch lang ist, dafi noch manche Fehler gemacht werden (insbeson-

dere Uebergriffe einzelner Korperschaften, einzelner Funktionare; oft ge-

nug erklarlich gerade durch die Liederlichkeit "autonomer" Stellen); damit

wird den M Zentralisten ,! und MFoderalistenM , die ja zumeist aus guten, aber

unklarenKampfernbestehen, immer erneut Gelegenheit gegeben, je nach-

dem Uber Diktatur zu wettern oder mehr Diktatur zu fordern. Das wird und

darf kein Hindernis sein, den geraden Weg zu gehen, der bedeutet: Das Pro-

letariat als Internationale Klasse sucht und findet in der Herausbildung

des Ratesystems seinen immer engeren ZusammenschluB, der es instand

setzt, den Kapitalismus und seinen Geist endgultig zu tiberwinden und der

spaterhin seine Vollendung findet in der klassenlosen Gesellschaft.

Masse und Fiihrer

Aus der Art des Aufbaues der Allgemeinen Arbeiter-Union, wie er auch

im Organisationsstatut deutlich wird, ergibt sich, daft in ihr ein anderes

Verhaltnis besteht zwischen Masse und Fiihrer als in Organisationen

\ w
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kapitalistischen Charakters. Sind die Proletarier in diesen ein Spielball po-

litischer Unternehmertypen, so werden sie hier in immer hoherem Grade
zu Selbsttr&gern ihres Schicksals, des Schicksals ihrer Klasse. Hier be-
ginnt die Theorie Gewalt zu werden, die sagt: die wirkliche Befreiung der

Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiter selber sein.

Der Begriff "Masse" gewinnt eine andere Bedeutung als im kapitalisti-

schen System. Im Sinne des privatwirtschaftlichen Denkens 1st Masse gleich

Kadaver, ein Objekt, mit dem man nach Belieben schaltet. Sie wird als "Ei-

gentum" bestimmter Menschen, Instanzen, Cliquen angesehen. Fiirdaspro-
letarische Denken ist aber Masse kein zusammenhanglo-
ser Haufe unklarer Egoisten, sondern Masse ist das Pro-
letariat, soweit es* als klassenbewufltes im sozialen Den-
ken und Wollen unloslich verbunden ist.

Eine solche Masse entsteht nur durch eine immer sich steigernde, or-
ganisierte Selbsttatigkeit, zunachst im Kampf gegen das Kapital, beim Auf-
bau der eigenen Organisation, spater durch gleichmaflige Mitwirkung imPro-
duktionsprozefi.

Damit ist auch schon ausgesprochen, was "Fiihrer" im proletarischen
Sinn ist. Der Fiihrer muG ein mit dieser klassenbewuflten Masse eng ver-
bundenes Glied sein. Er wird das Leben und Denken dieser Masse darstel-
len, gestalten, und seinerseits die Masse mit seinem Feuer durchglUhen.
Er mufl so kampfen, dafi er nicht, wie der Unternehmer fur sein Eigen-
tum, fur seine Fabrik, fur sein Volk, fur seine Nation, kampft, son-
dern er muB kampfen als Teil der groflen sozial-proletarisch flihlenden, den-
kenden, wollenden Masse, die Uber die ganze Welt verbreitet ist. Er darf
nicht kampfen mit dem BewuBtsein; Ich will die proletarische Bewegung zu
meiner Bewegung machen, die Revolution ist meine Angelegenheit, mir
hat man zu folgen, das ist Privatkapitalismus, das ist burgerliche Ideolo-
gic.

Die Allgemeine Arbeiter-Union lehnt also in ihrem Kampf nicht "Fiih-
rer" uberhaupt ab. Das hiefie, jede Klugheit, jede Fahigkeit, jeden starken
Willen ablehnen. Das ware nicht Sozialismus, sondern burgerlich militari-
sches Zuchthaus, totende Gleichmacherei, Verwechslung des lebendigen Men-
schen mit einem Maschinenprodukt. Es ware auch Utopismus, da wir erst
am Anfang der Kampfe und nicht am Ende stehen. Im Gegenteil, sie wird die
proletarischen Fiihrer geradezu mit der grofltenVerantwortung beladen. Nur
ist eben die Voraussetzung, dafi sich aus der Organisation, aus dem Sy-
stem heraus, die absolut sichere Kontrolle Uber jeden Verantwortli-
chen ergibt. In dieser Richtung bewegt sich die Reorganisation. Siefiihrt
einen erbarmungslosen Kampf gegen Einzeldiktatur und organisiertes Cli-
quen- und Instanzentum, das losgelost ist aus den Bedingungen und Bedurf-
nissen der proletarischen Masse, und mit den Methoden kapitalistischen
Schiebertums arbeitet. Sie wendet sich aufs scharfste gegen die Intellek-
tuellen. Wobei sie unter Intellektuellen jene Menschen versteht, die ihre
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uberlegene Bildung dazu benutzen, das Proletariat zum Tummelplatz und
Spielball ihrer eigenen Gedanken und Interessen zu macnen.

AAU und Diktatur des Proletariats

Die AAU steht innerlich wie auBerlich in unuberbruckbarem Gegensatz
zur kapitalistischen Bourgeoisie. Daraus ergibt sich von selbst, dafi sie sich
auf den Boden der "Diktatur des Proletariats" stellt. Erkampfung
dieser Diktatur ist ihr nSchstes politisches Ziel. Eine solche Diktatur be-
deutet: Es gibt im Kampf um die kommunistisehe, die klas-
senlose Gesellschaft, keinerlei Kompromifl zwischen Aus-
beutern und Ausgebeuteten, zwischen Kapital und Arbeit.
Zu ihrer Dur chf (ihrung gehort notwendig die ausschliefi-
liche Willensbestimmung des Proletariats uber alle po-
litischen und wirtschaftlichen Einrichtungen der Gesell-
schaft, vermoge der Rateorganisation.

Die Dauer der Diktatur ist abhangig vom Verschwinden der altenM&ch-
te.

Die AAU brandmarkt, wo sie nur kann, den Schwindel der (biirgerlichen)

Demokratie. Eine solche Demokratie hat zur Voraussetzung okonomische
Ungleichheit.

Das Wesen einer solchen (Stimmzettel) Demokratie zu erlautern ist un-
notigfiir Proletarier, die ihre WirkungenseitAugustl914inunausl6schlicher

Furchtbarkeit habenfiihlen miissen. Jede Demokratie dieser Art ist Dikta-

tur der Besitzenden. In einem Augenblick nun, wo alle Vorbedingungen fur

die Eroberung der Macht durch das Proletariat gegeben sind, d. h. wo die

Weiterexistenz des Kapitalismus nur durch eine alles bisherige Mafi iiber-

steigende Ausbeutung, ja nur durch Hinsterbenlassen zahlloser Millionen

Proletarier moglich ist, werden die Ausgebeuteten In wachsender Zahl den

revolutionaren Kampf gegen die "Demokratie" aufnehmen und nicht

ruhen, bis das Kapital am Boden liegt. Freiwillig abdanken wird es niemals,

oder (wie etwa in Ungarn) nur zum Schein. Ist nun das Proletariat die herr-

schende Klasse, dann wird -, wahrend gleichzeitig der Aufbau des Kommu-
nismus vor sich geht - mit aller Kraft jede konterrevolutionare Regung nie-

dergehalten werden mlissen; mit Gewalt. Alles andere ware Selbstmord.

Die Diktatur des Proletariats ist unvereinbar mit der Freiheit der Bougoisie.

Dagegen ankampfen ist entweder Understand, gutgemeintes Pfaffengeschwatz,

Utopismus, oder es ist direkte oder indirekte Unterstiitzung der Konterre-

volution.

Flir die AAU bedeutet das selbstverstkndliche Bekenntnis zur "Diktatur

des Proletariats" aber auch die grunds&tzliche Abwendung von jeder ArtAr-

beitsgemeinschaft mit dem Kapital. Es ist das Bekenntnis zum pro-

letarischen Klassenkampf mit seinen eigenen Methoden.
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Die Politik, das 1st der Kampf einer solchen Organisation, tragt von

vornherein proletarischen Klassenoharakter. Das bedeutet vor allem
die Ablehnung aller und jeder Art von Parlamentarismus. Ja, umgekehrt,
mufi ausgesprochen werden, dafi mit dem Bestehen von solchen Betriebsor-

ganisationen, jeder Parlamentarismus notwendig zur Sabotage am Fortgang
der proletarischen Revolution wird.

Weiter ist der Kampf der AAU restlos international eingestellt.

Das Proletariat als Klasse wird in seinem Handeln einzig bestimmt durch
seinen Charakter als Internationale Einheit. Der Gesichtspunkt des Inter-

nationalen steht obenan. Die AAU steuert in der Richtung auf Internatio-
nale Gemeinwirtschaft, das ist zuletzt die Menschheit als klas-
senlose Gesellschaft. Selbstverstandlich ist die Art und Form ihres
Kampfes in gewissem Grade gebunden an die Bedingungen des Landes, in dem
sie kampft. Sie wird sich von vornherein standig miihen, Verbindung herzu-
stellen und zu festigen zwischen den revolutionaren Rat en der verschie-
denen Lander.

Aus: Die Allgemeine Arbeiter-Union (revolutionare Betriebsorganisation), hrgg. vom Wirt-
schaftsbezirk GroB-Berlin t Berlin 1921, p. 7-11 und 16-23.

-XII-

Aufbau und Satzungen der Allgemeinen Arbeiter-Union (1921)

1. Mitglied kann jede Person werden, die Programm und Satzungen der
Allgemeinen Arbeiter-Union anerkennt.

2. Die Allgemeine Arbeiter-Union wird nach dem Ratesystem aufgebaut.
Die Betriebsorganisationen bilden die Grundlage. Die Betriebsorganisatio-
nen vereinigen sich zu Ortsgruppen und Wirtschaftsgebieten. Die gesamten
Ortsgruppen und Wirtschaftsgebiete bilden die Allgemeine Arbeiter-Union.

3. In alien Betrieben wahlen die Arbeiter ihre Vertrauenspersonen.
4. Aus der Mitte der Vertrauensleute wahlen die Mitglieder einen Ob-

mann, Schriftfuhrer, Kassierer und ihre Stellvertreter. Diese bilden den
Orts-Organisationsrat.

5. Jede Ortsgruppe delegiert einen Genossen in den Aktionsrat, der die
Exekutive des Wirtschaftsbezirkes bildet.

6. Jeder Wirtschaftsbezirk delegiert einen Genossen in den Reichswirt-
schaftsrat, der die Exekutive des Reiches bildet.

7. Samtliche Funktionare sind jederzeit abberufbar.
8. Die Regelung der Beitragsleistung wie die Festsetzung der Beitrags-

hohe ist Angelegenheit der selbstandigen Betriebs-, Orts- und Bezirks-Or-
ganisationen. Die Finanzierung desReichswirtschaftsrats geschieht durchUm-

lageverfahren. Die Wirtschaftsbezirke resp. Ortsgruppen sind verpflichtet,

dem Reichswirtschaftsrat die angeforderten Summen zu Qberweisen.
9. Es bleibt den einzelnen Orts- und Wirtschaftsbezirken uberlassen,

Rechtsschutz und UnterstLitzung, die durch Umlage aufgebracht werden mus-
sen, bei Streiks, Aussperrungen und Maflregelung zu gewahren.

10. Aus der Allgemeinen Arbeiter-Union wird ausgeschlossen, wer ge-
gen Grundsatze und Beschlusse derselben handelt.

11. Die Reichskonferenz wird nach Bedarf einberufen. Auf Antrag eines

Drittelsder bestehenden Wirtschaftsbezirke ist der Reichswirtschaftsrat ver-
pflichtet, eine auflerordentliche Konferenz einzuberufen. Die Einberufung
der Reichskonferenz mufi vier Wochen, die aufierordentliche 20 Tage vor Ab-
haltung den Wirtschaftsbezirken bekanntgegeben werden. Alle zur ordent-

lichen Reichskonferenz gestellten Antrage sind 20 Tage vorher beim Reichs-
wirtschaftsrat einzureichen, der dieselben spatestens 14 Tage vor Abhaltung

der Konferenz samtlichen Wirtschaftsbezirken zu unterbreiten hat. Die Wahl
der Delegierten erfolgt in der Vollversammlung des Wirtschaftsbezirks.

Zur Beschickung der Reichskonferenz kommen auf die ersten 500 Mit-

glieder des Wirtschaftsbezirks ein Delegierter, auf jedes angefangene Tau-

send je ein weiterer Delegierter mehr bis zur Hochstzahl von sieben Dele-

gierten. Um an Kosten zur Beschickung der Reichskonferenz zu sparen, er-

folgt die Abstimmung auf derselben nicht nach Anzahl der Delegierten, son-

dern nach der Zahl der zu vertretenden Mitglieder.

Die Beschlusse der Reichskonferenz sind fiir alle Mitglieder nur dann

bindend, wenn programmatische und organisatorische Fragen der Gesamt-

mitgliedschaft so friihzeitig unterbreitet worden sind, daS eine grtindliche

Stellungnahme zu ihnen moglich war.

Aus: Die Allgemeine Arbeiter-Union (revolutionare Betriebsorganisation), hrgg. vom Wirt-

schaftsbezirk GroB-Berlin, Berlin 1921, p.46f.

-XIII-

Programm der AAU, angenoinmen auf der Reichskonferenz in Leipzig

(12. bis 14. Dezember 1920)

1. Die AAU kampft um die Zusammenfassung des Proletariats als Klasse,

2. Ihr Ziel ist die klassenlose Gesellschaft, die nachste Etappe die Dik-

tatur des Proletariats, d.h. die ausschliefiliche Willensbestimmung des Pro-

letariats Uber alle politischen und wirtschaftlichen Einrichtungen der Ge-

sellschaft vermoge der Rateorganisation.

3. Die allmaliliche Durchsetzung des Rategedankens ist die fortschrei-

tende Selbstbewufitseinsentwicklung der proletarischen Klasse. Die eigent-

lichen Diktatoren sind Beauftragte der RUte, die deren Beschlusse auszu-
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fiihren haben. Die Rate konnen jederzeit durch ihre Mandatgeber abberufen
werden. Sogenannte "Fuhrer" konnen nur als Berater in Frage kommen.

4. Die AAU lehnt alie reformistischen und opportunistischen Kampfme-
thoden ab.

5. Die AAU wendet sich gegen jede Beteiligung am Parlamentarismus,
denn sie bedeutet Sabotage des Rategedankens.

6. Ebenso verwirft die AAU jede Beteiligung an gesetzlichen Betriebsra-
ten als eine gefahrliche Arbeitsgemeinschaft mit dem Unternehmertum.

7. Die AAU wendet sich gegen den Syndikalismus, soweit er dem Rate-
gedanken ablehnend gegentibersteht.

8. Insbesondere aber wendet sich die AAU mit aufierster Scharfe gegen
die Gewerkschaften als das Hauptbollwerk gegen die Fortentwicklung der pro-
letarischen Revolution in Deutschland, als das Hauptbollwerk gegen die Ei-
nigung des Proletariats als Klasse.

9. Die Einheitsorganisation 1st das Ziel der AAU. Alle ihre Bestrebun-
gen werden darauf gerichtet sein, dieses Ziel zu erreichen. Ohne die Exi-
stenzberechtigung der politischen Parteien anzuerkennen (denn die geschicht-
liche Entwicklung drangt zu ihrer Auflosung), fiihrt die AAU gegen die po-
litische Organisation der KAP, die Ziel und Kampfesweise mit der AAU ge-
mein hat, keinen Kampf, sondern ist bestrebt, in revolutionarem Kampf mit
ihr gemeinsam vorzugehen.

10. Die Aufgabe der AAU ist die Revolution im Betriebe. Sie la!3t sich
die politische und wirtschaftliche Schulung der Arbeiter angelegen sein.

11. In der Phase der Ergreifung der politischen Macht wird die BOselbst
ein Glied der proletarischen Diktatur, ausgeiibt im Betriebe durch die auf
der BO sich erhebenden Betriebsrate. Die BO tritt dafur ein, dafi die poli-
tische Gewalt immer nur von der Exekutive der Rate ausgeiibt wird.

Aus: Die Allgemeine Arbeiter-Union (revolution3re Betriebsorganisation), hrgg. vom Wirt-
schaftsbezirk Gro(3- Berlin, Berlin 1921, p. 48.

-XIV-

Grundfragen der Organisation (Otto Riihle)

Partei und Gewerkschaft sind die aus der vorrevolutionaren Zeit liber-
kommenen Organisationen des klassenbewultten Proletariats.
In ihnen wurde von der Arbeiterschaft der Klassenkampf gegen das kapita-
listische System der burgerlichen Gesellschaft gefiihrt.
Dabei fiel der Partei die Verfechtung der politischen Interessen mit weit-
gesteckten Zielen zu, wahrend die Gewerkschaft urn die nachstliegendenwirt-
schaftlichen Interessen des Tages kampfte. Diese Scheidung der Aufgaben
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entsprach den Bedingungen, die sich fur den Klassenkampf aus dem Charak-

ter und der Struktur der Gesellschaft Im vorrevolutionaren Zeitalter erga-

ben.

Die erwachsene Arbeitergeneration von heute ist, sofern sie im Klassen-

kampfe steht, in den beiden Organisationen Partei und Gewerkschaft grofi

geworden.

Sie sah und sieht noch in der Zugehorigkeit zu ihren Organisationen die er-

ste Pflicht des klassenbewufiten Proletariers, den Beweis seiner politischen

Reife und den Ausdruck seines Willens zum Kampfe. Politisch und gewerk-

schaftlich organisiert zu sein, gait ihr und gilt ihr noch als etwas so Selbst-

verstandliches, Ernstes und beinaheHeiliges, dafl jeder Versuch, sie von

ihren Organisationen abzubringen, ihr als feindliche, reaktionare, gegen die

Interessen der Arbeiterklasse gerichtete Handlung erscheint.

Die in der Tradition alt Gewordenen bedenken dabei nicht, dafi alles in der

Welt gut und richtig ist nur zu seiner Zeit. Ist diese Zeit voruber, wird das

Gute schlecht und das Richtige falsch; Vernunft wird Unsinn, Wohltat Pla-

ge.

Die Revolution, eine Epoche grundstUrzender Veranderungen, die keinen Stein

dieses Gesellschaftsbaues auf dem andern lassen wird, geht auch an den Or-

ganisationen des Proletariats nicht spurlos voriiber. Sie stiirzt das Alte, urn

aus den Ruinen neues Leben zu erwecken.

Da ist es an der Zeit, zu untersuchen: Welche Umstande und Bedingungen

waren es, die Partei und Gewerkschaft im vorrevolutionaren Zeitalter so

grofle Bedeutung verliehen? Sind diese Voraussetzungen heute noch gege-

ben, und konnen Partei und Gewerkschaft vor den Erfahrungen und Erfor-

dernissen der Gegenwart bestehen? Oder aber drangen etwa neue Bedingun-

gen und hohere Ziele des Klassenkampfes zu zeitgemaBeren, rationelleren,

wirksameren Organisationsgebilden? Wenn ja - welche Art der Organisa-

tion ist nunmehr die Organisation der Revolution, des revolutionaren und so-

zialistischen Zeitalters?

II. Die Partei

Die Partei ist burgerlicher Herkunft. Sie stellt die klassische Orga-

nisation fur die Interessenvertretung der Bourgeoisie dar. Ihre Entstehung

fallt in die Zeit, in der die burgerliche Klasse zur Herrschaft kam. Und zwar

entstand sie im Zusammenhange mit dem Parlament. Das Parlament hin-

wiederum ergab sich aus der Organisation des burgerlichen Staates; es bil-

det eine seiner wichtigsten und kennzeichnendsten Erscheinungs- und Beta-

tigungsformen. Also: burgerlich-kapitalistischer Klassenstaat, Parlament

und Partei gehoren zusammen, sind miteinander verwachsen; eins bedingt

das andere, jedes funktioniert nur in Verbindung mit den ubrigen.

Hatte im Feudalstaat die Gesetzgebung in den Handen des selbstherrlichen

\
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Monarchen gelegen, der seinen absolutistischen Wiilen in Dekreten oder Uka-

sen kundgab, so ging sie im Bourgeoisstaat (der sich in seiner entwickelt-

sten Form als Republik prasentierte) auf das Parlament liber, eine Korper-

schaft aus gewahlten Vertretern des Volkes, d.h. vorwiegend der besitzen-

den Schichten des Volkes. Schlieftlich stellte das Parlament auch die Regie-

rung, wenigstens die Spitzen des bureaukratischen Verwaltungsapparates im
Staate.

Um auf Gesetzgebung und Verwaltung EinfluB zu gewinnen, schlossen sich

die verschiedenen Interessentengruppen der biirgerlichen Klasse fur die

Zwecke der Wahlpropaganda, Stimmenwerbung usw. zu politischen Wahlver-
einen zusammen. Aus diesen gingen mit scharferer programmatischer Aus-
pragung und strafferem Organisationsgefiige die Parteien hervor. Burger-
liche Parteien zur Vertretung und Verfechtung biirgerlicher Interessen im
biirgerlichen Parlament.

In dem MaBe, in dem sich das Proletariat zur Klasse entwickelte und als be-
sondere Klasse mit eigenen Interessen fiihlen lernte, verliefi es die Gefolg-
schaft der biirgerlichen Gruppen, ging bei Parlamentswahlen selbstandig vor
und schlofl sich zu diesem Zwecke zu proletarischen Vereinen, Wahlverei-
nen (Allgemeiner deutscher Arbeiterverein, Verband deutscher Arbeiter-
vereine, Demokratische und Sozialdemokratische Wahlvereine) und spater
zu Parteien (Eisenacher Sozialdemokratische Arbeiterpartei, Sozialistische

Arbeiterpartei Deutschlands, Sozialdemokratische Partei Deutschlands) zu-
sammen.

Die Partei als politisches Organisationsgebilde stammt also aus biirgerli-

. cher Zeit, ist aus dem Wesen des biirgerlichen Staates geboren, durch den
biirgerlichen Parlamentarismus bedingt und auf die biirgerliche Methode, Po-
litik zu treiben, namlich mittels parlamentarischer Betatigung, eingestellt.

Selbst wenn sich ihre Mitglieder aus dem Proletariat rekrutieren, kann sie
ihren Charakter im organisationstechnischen Aufbau wie in der politisch-
taktischen Funktion nicht verleugnen oder abstreifen; sie bleibt eine Zusam-
menfassung der Kampfkrafte nach den Bedurfnissen und Erfordernissen biir-

gerlicher Politik, eine Formation und Waffe fur die Interessenkampfe auf der
Basis burgerlicher Politik, ein Instrument, das nur funktionsfahig und wirk-
sam ist in den Methoden burgerlicher Politik.

Die Partei, burgerlicher Herkunft, ist somit auch biirgerlichen Wesens.
Das biirgerliche Wesen ist organisatorisch charakterisiert durch den Zen-
tralismus.

III. Der Zentralismus

Der Zentralismus ist ein Organisationsprinzip, nach dem alle Betati-
gungen einer Organisation, ihre Leitung und ihr Ziel von einem Mittelpunk-
te (Zentrum) ausgehen und auf ihn zuriickfiihren.

Er findet immer dort Anwendung, wo wenige liber viele herrschen wollen.
Im biirgerlichen Staat, der organisierten Herrschaftsgewalt einer Minder-
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heit (Bourgeoisie) uber die Mehrheit (Proletariat), findet der Zentralismus

seine klassische Anwendung und Durchfiihrung. Bureaukratie, Steuerwesen,

Gerichtsbarkeit, Schulbetrieb, vor allem aber der Militarismus, weisen

straff zentralistischen Aufbau auf.

Auch die Partei verkorpert das Prinzip des Zentralismus. Sie gleicht einer

Pyramide, die stufenweise aufsteigt. Unten die Masse der Mitglieder, die

zu zahlen und zu gehorchen haben; von Stufe zu Stufe ein Kreis von Fiihrern

in gestaffelter Rangordnung, mit immer hbheren Gehaltern, grbfleren Kom-

petenzen und starkerer Befehlsgewalt. An der Spitze (Zentrale) endlich bei

ein paar Leuten oder gar einem einzigen Menschen die hochste Autoritat und

die letzteEntscheidung. Alle Initiative, alle Disposition, aller EinfluB, alle

Verfugungsgewalt ist bei den Fuhrern; sie haben den Verwaltungsapparat, die

Rednerliste, die Mandate, die Presse, die Kasse in ihren Handen. Die Mas-

se wird gegangelt, geleithammelt, durch militarische Brutalisierung oder

listige Umschmeichelung in Abhangigkeit und Unterjochung gehalten; sie bil-

det das Stimmvieh bei Wahlen; ihre hochste Tugend ist der Kadavergehor-

sam - die Parteidisziplin.

Der Zentralismus hat den Vorteil, dafi er die vorhandenen Krafte konzen-

triert, zur Einheit zusammenfaBt, zum Ganzen verbindet und dadurch zu gro-

fierer Leistung nach einheitlichem Gesichtspunkte befahigt; aber auch den

Nachteil, dafl'er die Einzelinitiative ertotet, den Wiilen der Mitglieder

lahmt, die individuelle Kraftentfaltung unterbindet und damit das Individuum

in seiner Entwicklung zu selbstandiger Personlichkeit, zu Selbstbewufitsein

und Selbstandigkeit verhindert. Er ist ein Organisationssystem fur Herren

Uber Knechte.

Das Gegenstiick des Zentralismus ist der Foderalismus, der dem einzelnen

grofites Selbstbestimmungsrecht und weiteste Betatigungsfreiheit gewahrt -

ein Vorteil, dem freilich der Nachteil mangelhafter Zusammenfassung der

Krafte zum zielbewuflten und leistungsfahigen Ganzen gegenubersteht. Die

Partei hat dank ihrem zentralistischen Aufbau in vorrevolutionarer Zeit Gro-

fles geleistet. Sie stellte einen kunstvoll konstruierten Mechanismus dar, ei-

ner modernen Maschlne vergleichbar, bei der ein Druck auf einen Knopf ge-

nUgt, um von einer Zentralstelle aus ein tausendfaches Hebel- und Rader-

werk in Gang zu setzen und niitzliche Leistungen zu vollbringen. Sie hat nur

einen Fehler: dafi sie in dem Augenblicke versagt, in dem sie am notigsten

gebraucht wird. Wann wird sie am notigsten gebraucht? In der Revolution.

Da sollen von der Zentrale aus, die den Generalstab bildet, Parolen ausge-

geben werden, Dispositionen, Ratschlage, Befehle hinausgehen. Die Fuhrer

drucken auf den Knopf . . . aber die Leitung versagt. Denn die Revolution be-

ginnt mit grofien Wirtschaftskampfen, mit Streiks, Unruhen, Sabotageak-

ten, Storungen aller Art. Da stehen die Eisenbahnen still, verkehrt keine

Post, stockt der Telegraphen- und Telephonverkehr, versagt der Kurier-

dienst. Da konnen auch die Parolen und Befehle der Zentrale nicht ins Land

hinaus. Die Leitung ist abgeschnitten von den Massen, die sich, da sie durch

/
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das zentrailstische System zur Unselbstandigkeit erzogen worden sind, nicht

zu helfen wissen. Es kommt keine Einheitlichkeit der Kampfflihrung zustan-

de. Ratlosigkeit, Verwirrung und Niederlage sind die Folge.

Der zentralistische Parteiapparat hat, soil er funktionieren zur Voraus-

setzung, dafi der zentralistische Staatsapparat funktioniert. Das 1st in

friedlichen, vorrevolutionaren Zeiten der Fall. Darum war in diesen Zei-

ten die Partei ein treffliches Instrument, das tadellos funktionierte und

glanzende Erfolge hatte. Mit der Revolution aber hort dies auf. Die Par-

tei versagt. Sie laBt die kampfenden Massen im Stich. Weil die Leitung ge-

stort ist, steht die Maschine still. Aber auch die Fuhrer versagen. Als Be-

rufsfuhrer in festen Stellungen, mit geregelter Arbeitszeit und einem Gehalt,

das uber den Arbeiterlohn hinausgeht, sind sie keine Proletarier mehr; sie

sind Beamte in gehobenen Lebensverhaltnissen. Kleinblirgerliche Beamte mit

kleinbtirgerlichen Lebensgewohnheiten und bald auch mit kleinblirgerlicher

Denkweise. Als solche verabscheuen sie die Unordnung und Unbequemlich-

keit, die Aufregung und Unsicherheit - die Revolution. Der Zentralismus hat

sie zuVerwaltungsmenschen erzogen, nicht zu Kampfern. Sie wissen am grii-

nen Tische und in den Akten Bescheid, aber nicht im Betrieb, in den Fabri-

ken. Sie verstehen zu reden, zu rechnen, zu kalkulieren, zu verhandeln, sta-

tistische Fragebogen auszuftillen und Paragraphen zu reiten; aber sie ver-

stehen sich nicht auf die Taktik der Revolution.

Weil sie Beamte sind, keine Proletarier, versagen sie in der proletarischen

Revolution, mit der sie innerlich nichts verbindet.

V. Die Gewerkschaften

Wie die Parteien, so entstammen auch die Gewerkschaften dem b u r g e r -

lichen Zeitalter. Aus den Noten einer grofien Krise der sechziger Jahre

wurden sie geboren.

Aber im Gegensatz zu den Parteien der Arbeiterklasse gaben sie sich nie
revolutionar. Von Anfang an erklarten sie sich fur politisch neutral und

beschrankten sich in ihrem Wirken auf die HerbeifUhrung besserer Lohn-,

Lebens- und Arbeitsverhaltnisse fur die Arbeiterklasse im Rahmen des ka-

pitalistischen Systems. Das ist, ohne Umschweife und Verschleierung, ein

r eformistisch - opportunistisches Programm.
Dem Verzicht auf grofle Ziele entsprach der Verzicht auf grofie Kampfe.
Nie dachten sie ernstlich daran, dem Kapital die geschlossene Front des Pro-

letariats gegentiberzustellen; entstanden in den Zeiten des wirtschaftlichen

Kleinkriegs gegeniiber einem nur in geringem Grade kartellierten Unterneh-

mertum, begniigten sie sich als beruflich gegliederte Organisationen mit der

Erzielung materieller Vorteile fur einzelne Berufszweige. Sie schufen und

forderten die Berufskonkurrenz. Sie trennten den Arbeitenden vom Arbeits-

losen, den Gelernten vom Ungelernten, den jugendlichen vom aTteren Ar-

beiter, den Mann von der Frau. So zerrissen sie die proletarische Front,

fiihrten Klassenschichten ein und lahmten damit den Klassenkampf.
Gefordert wurde dieseTendenz durch ein ausgebreitetes Unterstlitzungs-
wesen, das Staat und Unternehmertum entlastete und die Gesinnung der Ar-
beiter durch Zuchtung kleinlichster egoistischer Interessenjagerei gerade-

zu verpestete.

Von dem immer machtvoller in Trusts und Syndikaten zusammengeschlos-

senen Unternehmertum wurden sie in die Defensive gedrangt, verfielen dem
ausgesprochensten liberalen Reformismus, vermieden nach Moglichkeit gro-

Be Streiks, die ja gewollt oder ungewollt politischen Charakter annehmen
mufiten, und begniigten sich mit Ausgleichsverhandlungen uber Tarife, Kol-

lektiv-Vertrage usw. Ihre Kampfe um Lohn usw. wurden Selbstzweck, statt

Mittel zum Zweck der Herbeifuhrung des Sozialismus. Aus dieser Verfas-
sung der Gewerkschaften erklart sich der Schauder vor Massenstreik und

einheitlicher Massenorganisation. Generalstreik wurde vorweg verachtlich

gemacht als Generalunsinn, ja als die Revolution den Generalstreik als erste

bewuBte und machtvolle Erhebung des Proletariats als Klasse erforderte,

schrie die gesamte Gewerkschaftsbureaukratie: Generalstreik ist General-

verbrechen

!

Diese Gewerkschaftsbureaukratie ist das Produkt der zentralistisch-bureau-

kratischen Organisationsform. Alles, was uber die Parteifiihrer gesagt wur-

de, trifft auf die Gewerkschaftsangestellten in erhohtem Mafie zu. Sie stel-

1en das echte Bonzentum dar, bilden die typischen Unteroffiziere der

Arbeiter-Armee. Auf Gedeih und Verderb mit ihren Verbanden verwachsen,

in ihrer Existenz von deren Existenz abhangig, vermogen sie die soziale Fra-

ge nie anders als durch die Brille ihrer engen Verbandsinteressen zu be-

trachten; im Konflikt zwischen Klassenkampf und Verbandskasse, Gesamt-

wohl und Futterkrippe entscheiden sie sich immer fur die letzteren. Selbst

der Vorsitzende der KPD, Paul Lange, vor die Entscheidung gestellt, griff

zum Brotkorb und liefl die kommunistische Gesinnung fahren. Und das ge-

schah am grlinen Holze! Diese Gewerkschaftsbeamten waren wahrend des

Kriegs die schlimmsten Durchhaltepolitiker und argsten Annexionisten; wah-

rend sie sich selbst reklamieren liefien, brachten sie jeden Vertreter der

Opposition durch Denunziationen bei der Militarbehorde in den Schutzengra-

ben und vor die feindliche Kugel. Sie halfen das schmachvolle Hilfsdienst-

gesetz schaffen und suchten bis zur letzten Stunde den Ausbruch der Novem-

ber-Revolution zu verhindern. Kurz darauf schlossen sie mit dem Unter-

nehmertum die Arbeitsgemeinschaft, den zweiten Burgfrieden im Interesse

des Geldsacks, und betatigten sich in den Revolutionskampfen als die bos-

artigsten und niedertrachtigsten Hetzer gegen die kampfenden Arbeiter.

Durch schandlichen Verrat halfen sie die Kampfe im Ruhrgebiet in Arbeiter-

blut ersticken, und als der Weifie Schrecken darnach Tausende von Prole-

tariern in Gefangnisse und Zuchthauser warf, sa3en Gewerkschaftsbeamte

mit in den Standgerichten, die diese blutigen Urteile fallten. Flir die Gewerk-
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schaften und ihre Bureaukratie, schon in normalen Zeiten ein Hindernis und

eineGefahr der Entwicklung, gibt es heute nur eins: Ausrottung, Spren-
gung, Vernichtung. Rucksichtslos hinweg mit ihnen in einer Zeit, die dem
Kapitalismus im Lande und seinen Fronherren in der Entente die Weiter-

existenz nur moglich macht dadurch, dafl die das arbeitende Volk - mit Hilfe

der Gewerkschaften - doppelt und dreifach auspressen konnen! Oder sind

nicht die Gewerkschaften Uberall fiir das Akkordsystem eingetreten? Haben

sie nicht das Verfahren von Uberschichten, das Leisten von Uberstundenusw.

allenthalben gebilligt oder gar gefordert? Waren sie nicht stets und standig

die gefalligen Hausknechte des Unternehmertums ? Beim Betriebsrategesetz?

In den Schlichtungsausschiissen? Gegeniiber den Arbeitslosen? Gibt es iiber-

haupt noch eine von den Kapitalisten gegen die Arbeiterschaft unternommene

Gaunerei und Schurkerei, bei der nicht die Gewerkschaften ihre Hand im
Spiele hatten?

Eine Revolutionierung dieser verrotteten und verwahrlosten Gebilde

ist unmoglich. Unmoglich ihre Umformung zulnstrumenten des Klassenkamp-
fes. Auch eine Reformierung ist eine Illusion. Sie wiirde unendlicheZeit

erfordern, die revolutionare Situation verpassen und brachte an Stelle der

SPD-Bureaukraten bestenfalls USP- oder KPD-Bureaukraten - das hiefie den

Teufel durch Beelzebub austreiben. Reformieren oder revolutionieren von

innen aus hiefie: etwas erhalten und erneuern wollen, was vernichtet
werden mufi, Vernichtet mit Stumpf und Stiel. Da helfen keine Sentimen-

talitaten! Da hilft kein Hinweis auf die grofie Zahl der Gewerkschaftsmit-

glieder! Alles Larifari! Trotz der grofien Mitgliederzahl konnen die Gewerk-
schaften nicht einen einzigen Streik durchfuhren, weil sie den Zusammen-
bruch der Organisation und den Bankrott der Kassen befiirchten; keinen An-
schlag der Unternehmer auf die Rechte und Interessen der Arbeiter abweh-
ren. Was sollen sie also noch?

Der revolutionare Arbeiter hat kein Interesse mehr an der Erhaltung die-

ser Bonzen-Versorgungs-Institute, dieser Schutzgarden der Kapitals-Inte-

ressen, dieser Organisationen fiir systematischen Arbeiterverrat.

Er hat nur noch Interesse an ihrer raschen und grtindlichen Beseitigung!

VII. Die Rate

Die autoritar-zentralistischen Organisationen, Partei und Gewerkschaft,

flihren im Falle der Ubernahme der Staatsmacht mit innerer Notwendigkeit

zum Bureaukratismus. Wie sollte es auch anders seinl Die Partei

muB, will sie sich in der Macht halten, alle wichtigen Posten sofort mit zu-

verlassigen Leuten besetzen. Diese in ihrem Sinne zuverlassigen, d.h. in

ihrem Sinne revolutionaren Leute nimmt sie aus ihren Reihen. So

werden Part eibonzen zu Regie rung sbonzen, und die Staatsmacht ist

in Wirklichkeit nur die ins Allgemeingultige projizierte Parteimacht. Ge-

sinnungstiichtigkeit im Parteisinne ist erste Vorbedingung der Herrschaft.

Indem der Parteimachthaber nun aber als Staatsmachthaber liber Polizei,

Heer, Exekutive, offentliche Meinung, Gerichte, Kerker und - last, not

least! - Notendruckmaschinen verfiigen und eine Diktatur etablieren, ent-

steht die Parteidiktatur, die sich nicht bloB gegen die Bourgeoisie

und die gegenrevolutionaren Schichten des Proletariats, sondern auch
gegen die revolutionaren Schichten des Proletariats wen-

det, sofern diese in einem anderen als dem amtlich zulassigen, behbrdlich

abgestempelten Parteisinne revolutionar sind. Ein einfacher demagogi-

scher Falschertrick, der jede von der Parteinorm abweichende revolutionare

Gesinnung als "konterrevolutionar" denunziert, schafft dafiir die ethisch-po-

litische Rechtfertigung. So sitzen in Rutland die gliihendsten und hingebungs-

vollsten Revolutionare zu Tausenden im Kerker, nur deshalb, weil sie

nicht im Sinne des Bolschewismus, d.h. der zufallig herrschen-

den Partei, revolutionar sind; und jeder Oktober-Bolschewist, dessen ein-

zige revolutionare Leistung darin besteht, dafi er sich unter kluger Ausnut-

zung der politischen Konjunktur und unbelastet von wahrem revolutionarem

Geiste an die Staatsfutterkrippe zu drangen wufite, darf diese Vorkampfer

der Revolution unter dem Beifall seiner Partei und seiner Regierung als

"Konterrevolutionare" bespeien. In Rutland hat sich auch praktisch her-

ausgestellt, was theoretisch selbstverstandlich ist: dafi eine zentralistische

Partei - und ware sie von redlichstem Willen beseelt -niemals Rate zu

schaffen imstande ist. Sie versackt eben im Bureaukratismus. Sie

existiert in ihm und durch ihn. Rutland hat die Bureaukratie der Kommissa-

riate. Sie regiert. Es hat kein Rat esys tern. Die in offentlichen

Wahlen, nach Parteilisten und unter unerhortem Regierungsterror zustande-

kommenden Sowjets sind keine Rate im revolutionaren Sinne. Sie sind Ra-

tekulissen. Sind eine politische Tauschung. Eine Weltbetrug. Alle Herrschaft

in Rutland liegt bei der Bureaukratie - der Todfeindin des Rate-

systems. Der Todfeindin, weil das Halbe immer der Feind des Ganzen

ist.

Mit der Bureaukratie des Zentralismus konnte man den btirgerlich -U-

beralen Staat aufbauen, organisieren, in Gang halten. Konnte man auch die

kapitalistische Wirtschaft entfalten. (Wenige herrschen iiber viele

und beuten sie aus.)

Die proletarische Selbstregierung aber und die sozialistische Wirtschaft er-

fordern das Ratesystem. (Alle produzieren fur den Bedarf, und alle neh-

men Anteil an der Verwaltung.) Die Partei verhindert Rutland, zum Ra-

tesystem zu kommen. Ohne Rate aber kein sozialistischer Aufbau, kein

Kommunismus. Parteidiktatur ist Bureaukratenherrschaft, ist Despo-

tie der Kommissare, ist Staatskapitalismus, ist schlimmere Ausbeutung und

Knechtschaft. Die Diktatur des Zarismus war die Herrschaft einer Klasse

uber Klassen. Die Diktatur der Bolschewiki ist die Herrschaft von 5 Pro-
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zent einer Klasse liber andere Klassen und 95 Prozent der eigenen Klas-

se. Es gibt keinen groBeren Feind der Klassendiktatur als die Parteidikta-

tur. Das heifit: es gibt kein grofieres Hindernis zum Sozia-
lismus, keine grofiere Erschwerung der Revolution, kei-
nen grofieren Gegner des Ratesystems als - die Partei.
Die Uberwindung der Partei ist elementare Voraussetzung der Revolution,

des Ratesystems, des Sozialismus.

Rate entstehen in den Betrieben. Sie enthalten nur proletarisches Element.
Als Vertrauenskorper aller Schaffenden gehen sie aus geheimen Wahlen her-

vor. Keine durch staatliche Machtmittel privilegierte Partei geniefit in ihm
Vorrechte. Ihr Bestand und ihre Zusammensetzung sind unausgesetzt der

jeden Augenblick wirksamen Kontrolle des Riickrufrechts unterstellt. So
spricht sich in ihnen der Wille der tatigen Massen aus. Die Spaltung in Fiih-

rer und Ge(nas) fiihrte, Regierende und Regierte, Kluge und Esel hort auf.

Wie alle arbeiten, so tun alle ihren Willen kund; alle regieren sich selbst.

"Die bourgeoise Organisationsform ist eingestellt auf das Individuale, sie

trUgt ihre Bliiten im Heroenkult, die Masse ist ihr das Knetmaterial fur nBe-
vorzugteM . Die proletarische Organisationsform flihrt das Individuum zuruck
in das Gemeinsame, in das Soziale. Die Personlichkeit, und sei es die grofl-

te, wird nicht gehatschelt werden, nicht in ferae Hohen steigen, sie wird sich

nach alien Richtungen ausbreiten im Gemeinsamen, sie wird mit ihren stro-

menden Gluten die Massen durchdringen und mit der Masse gemeinsam wach-
sen. " So schrieb einmal Doktor Schroder, als er noch kein KAP-Bonze war
und noch nicht mit dem russischen Rubel "sympathisierte". Heute arbeitet
er zentralistische "Richtlinien" aus und schwarmt fur die Parteidiktatur.
Die Progagierung der Rate durch dieKAPDwar leeres, demagogischesWortge-
klingel, denn die KAPD war eine Partei, und eine Partei ist auf die Bureau-
kratie eingestellt. Genau so ist die KPD-Parole: WShlt politLsche Arbeiter-
rate! eine demagogische Flause, hinter der nichts anderes steckt als der
Versuch, die im Wrack der Partei schwindende Macht der Bonzen auf dem
Rettungsboot von Scheinraten in Sicherheit zu bringen, damit der Segen des
Bonzentums dem Proletariat ja noch recht lange erhalten bleibe.

Rate konnen nur vorbereitet werden vonOrganisationen, die in den Be-
trieben wurzeln, den Parteicharakter restlos Uberwunden
und alle ParteiabhSngigkeit abgestreift haben und in ih-
rem Aufbau das Ratesystem (nach Moglichkeit) verkor pern.

Aus: "Die AktiorT, ll.Jg.(1921), Nr. 37/38 ff.
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-XV-

Richtlinien fur die Allgemeine Arbeiter-Union (Einheitsorganisation)

1. Die AAU ist die politische und wirtschaftliche Einheitsorganisation des

revolutionaren Proletariats.

2. Die AAU kampft fur den Kommunismus, die Vergesellschaftung der Pro-

duktion, Rohstoffe, Mittel und Krafte und der aus diesen hervorgebrach-

ten Bedarfsgiiter. Die AAU will die planmafiige Produktion und Vertei-

lung an die Stelle der heutigen kapitalistischen setzen.

3. Das Endziel der AAU ist die herrschaftslose Gesellschaft, der Weg zu

diesem Ziel ist die Diktaturdes Proletariats als Klasse. Die Diktatur

des Proletariats ist die ausschliefiliche Willensbestimmung der Arbei-

ter liber die politische und wirtschaftliche Einrichtung der kommunisti-

schen Gesellschaft vermoge der Rateorganisation.

4. Die nachsten Aufgaben der AAU sind: a) Die Zertrummerung der Ge-

werkschaften und der politischen Parteien, dieser Haupthindernisse fiir

eine Einigung der proletarischen Klasse und fiir die Fortentwicklung der

sozialen Revolution, die keine Partei- oder Gewerkschaftssache sein

kann. - b) Die Zusammenfassung des revolutionaren Proletariats in den

Betrieben, den Urzellen der Produktion, dem Fundament der kommen-

den Gesellschaft. Die Form aller Zusammenfassung ist die Betriebs-

organisation. - c) Die Entwicklung des Selbstbewufltseins und des Soli-

daritatsgedankens der Arbeiter. - d) Alle Mafinahmen vorzubereiten,

die fur den politischen und wirtschaftlichen Aufbau notwendig sein wer-

den.

5. Die AAU verwirft alle reformistischen und opportunistischen Kampf-

methoden, sie wendet sich gegen jede Beteiligung am Parlamentaris-

mus und an den gesetzlichen Betriebsraten; denn sie bedeutet eine Sa-

botage des Rategedankens.

6. Die AAU lehnt das Berufsfuhrertum grundsatzlich ab. Sogenannte Fuhrer

konnen nur als Berater in Frage kommen.

7. Alle Funktionen in der AAU sind ehrenamtlich.

8. Die AAU betrachtet den Befreiungskampf des Proletariats nicht als na-

tionale, sondern als eine Internationale Angelegenheit. Deshalb erstrebt

die AAU die Zusammenfassung des gesamten revolutionaren Weltpro-

letariats zu einer RUte-Internationale.

Aus: "Die Aktion", 11. Jg.(1921). Nr. 41/42.
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-XVI-

Aufruf des Griindungsparteitages der

"Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands" (KAPD)

am 4. und 5. April 1920 in Berlin

Es lebe die Weltr evolution ! Es lebe die Dritte Inter-

nationale!
Kommunistische Arbeiter-Partei Deutschlands

Aus:
nDie Aktion", 10. Jg.(1920), Nr. 15/16.

/

An das deutsche Proletariat!

Die von Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring und anderen be-

griindete Kommunistische Partei Deutschlands (Spartakusbund) ist an ihrem

politischen und moralischen Bankrott angelangt. Nach dem Tode jener groften

Vorkampfer des internationalen Proletariats hat eine ehrgeizige, machtlii-

sterne, mit alien Mitteln der Korruption arbeitende Fiihrerclique es ver-

standen, im Interesse ihrer eigenen egoistischen Zwecke den Gedanken der

proletarischen Revolution zu sabotieren, die Partei ins reformistische Fahr-

wasser zu drangen und dadurch den groBten Teil der Mitglieder zur heftig-

sten Opposition gegen den Reformismus der Zentrale des Spartakusbundes

zu veranlassen. Diese Zentrale hat es fertig gebracht, alle diejenigen Be-

zirke der KPD, die ihren unversohnlichen Kampf gegen die konterrevolutio-

naren Institutionen des Parlamentarismus, der Gewerkschaften und der ge-

setzlichen Betriebsrate nicht aufgeben wollten, aus der Partei auszuschlie-

ften, ohne diesen (grbfiten) Bezirken Gelegenheit zu geben, ihren Standpunkt

vor der hochsten Instanz der Partei, dem Parteitage, darzulegen und zu be-

grunden. Damit hat die Zentrale des Spartakusbundes den Beweis erbracht,

daU sie die Parteispaltung wollte, weil das revolutionare Wollen der Mit-

gliedschaften dem konterrevolutionaren Wirken der Zentrale entgegengesetzt

war.

Die bisherige Opposition hat sich nunmehr als Kommunistische Arbei-

ter-Partei Deutschlands konstituiert. Die Kommunistische Arbeiter-Par-

tei Deutschlands ist keine Partei im Uberlieferten Sinne. Sie

1st keine Fuhrerpartei. Ihre Hauptarbeit wird darin bestehen, das

deutsche Proletariat auf seinem Wege zur Befreiung von jeglichem
Fuhrertum nach Kraften zu unterstutzen.

Die Befreiung von der verr ateri schen konterrevolu-
tionaren Fuhrerpolitik ist das wirksamste Mittel zur Ei-

nigung des Proletariats. Die Kommunistische Arbeiter-Partei Deutsch-

lands ist sich nichtsdestoweniger bewuflt, daft die Einigung des Proletariats,

die Einigung im Geiste des Rategedankens, das eigentliche Ziel

der Revolution bedeutet.

Arbeiter, Genossen! Die Kommunistische Arbeiter-Partei Deutschlands

ist die entschiedenste Vorkampferin des deutschen Proletariats. Genossen,

macht unsere Partei so aktionsfahig, daft sie das deutsche Proletariat zum
Siege fuhrt.

-XVII-

Programm der "Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands" (KAPD)

vom Mai 1920

Vorwort

.

Mitten im Wirbel von Revolution und Konterrevolution vollzog sich die

Grtindung der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands. Aber die Ge-

burtsstunde der neuen Partei ist nicht Ostern 1920, wo der ZusammenschluB

der bisherigen, nur iri loser Fiihlung mit einander stehenden "Opposition"

ihren organisatorischen AbschluB fand. Die Geburtsstunde der K.A. P.D.

fallt zeitlich zusammen mit jener Entwicklungsphase der K. P. D. (Sparta

-

kus-Bund), wo ein verantwortungsloser, die personlichen Interessen Uber die

Interessen der proletarischen Revolution stellender Fiihrerkliingel seine per-

sonliche Auffassung tiber den "Tod" der deutschen Revolution der sich

energisch gegen diese personlich interessierte Auffassung zur Wehr

setzenden Parteimehrheit aufzuzwingen unternahm und auf Grund der so zu-

rechtgemachten Privatauffassung die bisher revolutionare Taktik der Partei

in eine reformistische umzuwandeln verstand. Diese verraterische Haltung

der Levi, Posner u. Co. rechtfertigt aufs neue die Erkenntnis, dafi die radi-

kale Beseitigung jeglicher Fuhrerpolitik die Voraussetzung fur den raschen

Fortgang der proletarischen Revolution in Deutschland bilden muB. Das ist

in der Tat die Wurz el der Gegensatze, die zwischen uns und dem

Spartakus-Bund entstanden sind, Gegensatze von solcher Tiefe, dafl dieKluft,

die uns von ihm trennt, grofier ist als der Gegensatz, der zwischen den Le-

vi, Pieck, Thalheimer usw. einerseits und denHilferding, CrispienundStamp-

fer, Legien andrerseits besteht. Der Gedanke, den revolutionar en

Massenwillen zum ausschlaggebenden Faktor in der taktischen

Einstellung einer wirklich proletarischen Organisation zu erheben, ist das

Leitmotiv fur den organisatorischen Aufbau unserer Partei. Die Autono-

mic der Mitgliedschaften unter alien Umstanden zum Ausdruck zu

bringen, ist das Grundprinzip einer proletarischen Partei, die keine Partei

im Uberlieferten Sinne ist.

Darum ist es uns eine Selbstverstandlichkeit, dafl das hiermit unsern

Organisationen ubergebene Parteiprogramm, dessen schriftliche Niederle-

lM& nit. .\'f i*'.^C 1*
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gung durch die vom Parteitage hierzu beauftragte Programmkommission er-

folgt 1st, solange als Programm-Entwurf zu gelten hat, bis der nachste or-

dentliche Parteitag sich mit vorliegender Fassung einverstanden erklart ha-

ben wird. Im iibrigen diirfte mit der Moglichkeit von Abanderungsantragen,

soweit sich solche auf die grundsatzliche und taktische Stellungnahme der

Partei erstrecken wurden, kaum zu rechnen sein, da das Programm in sei-

ner jetzigen Fassung nichts anders ais den Inhalt der vom Parteitag ein-

stimmig angenommenen programmatischen Erklarung in erweitertem Rah-

men getreu zum Ausdruck bringt. Etwaige formale Xnderungen aber werden

dem revolutionaren Geist, den das Programm aus jederZeile atmet,

nichts anhaben konnen. Ein unverruckbarer Leitstern bleibt uns die marxi-

stische Erkenntnis von der historischen Notwendlgkeit der Dik-

tatur des Proletariats, unerschiitterlich bleibt unser Wille, den

Kampf um den Sozialismus im Geiste des internationalen Klassen-
kampfes zu fuhren. Unter diesem Banner 1st der Sieg der proletarischen

Revolution gewifl.

Berlin, Mitte Mai 1920.

Die aus demWeltkriege geborene Weltwirtschaftskrise mitihrenungeheu-

erUchen Okonomischen und sozialenAuswirkungen, derenGesamtbild den nie-

derschmetternden Eindruck eines einzigen Trummerfeldes von kollossalem

Ausmafl ergibt, besagt nichts anderes, als dafi die Gotterdammerung derbtir-

gerlich-kapitalistischen Weltordnung angebrochen ist. Nicht um eine der in

periodischemAblauf eintretenden, der kapitalistischen Produktionsweise ei-

gentUmlichen Wirtschaftskrisen handelt es sich heute, es ist die Krise des

Kapitalismus selbst, was unter krampfhaften Erschiitterungen des gesam-

ten sozialen Organismus, was unter dem furchtbarsten Zusammenprall der

Klassengegensatze von noch nicht dagewesener Scharfe, was als Massen-
elend innerhalb der breitesten Volksschichten als das Menetekel der biir-

gerlichen Gesellschaft sich ankUndigt. Immer deutlicher zeigt sich, dafi

der sich von Tag zu Tag noch verscharfende Gegensatz zwischen Ausbeutern

und Ausgebeuteten, dafl der auch den bisher indifferenten Schichten des Pro-

letariats immer klarer bewuftt werdende Widerspruch zwischen Kapital

und Arbeit innerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems nicht ge-

lost werden kann. Der Kapitalismus hat sein vollstandiges Fiasko erlebt,

er hat im imperialistischen Raubkriege sich selbst historisch widerlegt, er

hat ein Chaos geschaffen, dessen unertragliche Fortdauer das Internationale

Proletariat vor die welthistorische Alternative stellt: RUckfall in die Bar-
barei oder Aufbau einer sozialistischen Welt.

Von alien Volkern der Erde hat bisher das russische Proletariat allein

in heldenmlitigem Kampfe es fertig gebracht, die Herrschaft seiner Kapita-

listenklasse siegreich zu Uberwinden und selber die politische Macht zu

Ubernehmen. In heroischem Widerstande hat es den konzentrischen An-
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griff der vom internationalen Kapital organisierten Soldnerheere erfolg-

reich abgewehrt und sieht sich jetzt der liber alle Begriffe schwierigen Auf-

gabe gegenliber, die durch den Weltkrieg und den ihm folgenden mehr als

zweijahrigen Biirgerkrieg total zerruttete Wirtschaft auf sozialistischer

Grundlage aufzubauen. Das Schicksal der russischen Raterepublik ist ab-

hSngig von der Entwicklung der proletarischen Revolution in Deutschland.

Nach dem Siege der deutschen Revolution wird ein sozialistischer Wirt-

schaftsblock vorhanden sein, der vermoge des wechselseitigen Austau-

sches von Industrie- und Landwirtschaftsprodukten imstande ist, eine

wahrhaft sozialistische Produktionsweise aufzurichten ohne mehr zu wirt-

schaftlichen und damit auch politischen Konzessionen gegeniiber dem Welt-

kapital genotigt zu sein. Wenn das deutsche Proletariat seine weltgeschicht-

liche Aufgabe nicht in kiirzester Frist erfullt, ist der Fortgang der Welt-

revolution auf Jahre, wenn nicht auf Jahrzehnte in Frage gestellt. In der

Tat bildet Deutschland heute den Brennpunkt der Weltrevolution. Die Re-

volution in den MsiegreichenM Landern der Entente kann erst in Flufi kom-

men, wenn die groBe Barriere in Mitteleuropa weggeraumt ist. Naturge-

mafl sind die okonomischen Voraussetzungen fiir die proletarische Revolu-

tion in Deutschland ungleich gunstiger als in den "siegreichen" Lan-

dern Westeuropas. Die unter der Signatur desVersailler Friedens

restlos ausgeplunderte deutsche Wirtschaft hat eine Verelendung gezei-

tigt, die in kurzem auf eine gewaltsame L3sung einer katastrophalen Si-

tuation notwendig hindrangt. Hinzu kommt, dafl der Versailler Raubfrie-

den nicht nur einer kapitalistischen Produktionsweise in Deutschland iiber-

aus schwere, fUr das Proletariat unertragliche Fesseln anlegt: seine ge-

fahrlichsteSeite besteht darin, dai3 er die okonomischen Fundamente der kiinf-

tigen soziaUstischen Wirtschaft in Deutschland unterminiert, also die Ent-

wicklung der Weltrevolution auch nach dieser Richtung in Frage stellt.

Aus diesem Dilemma hilft nur die rasche Fortentwicklung der deutschen

proletarischen Revolution. Die okonomische und politische Situation in

Deutschland ist Uberreif fur den Ausbruch der proletarischen Revolution.

In diesem Stadium der historischen Entwicklung, wo der Zersetzungsprozefi

des Kapitalismus nur durch dieKulisse scheinbarer Machtpositionen kiinstlich

verschleiertwird, kommt alles darauf an, dem Proletariat zu demBe wufit-

sein zuverhelfen, dafi es nur eines energischenZugreifens bedarf, umvon

der Macht, die es eigentlich schon besitzt, wirksamen Gebrauch zu machen. In

einer solchenEpoche des revolutionaren Klassenkampfes, wo die letzte Phase

desRingens zwischen Kapital und Arbeit eingesetzt hat und der eigentliche

EntscheidungskampfbereitsimGangeist, gibt es keinen Kompromifl mit dem

Todfeind, sondern Kampf bis zur Vernichtung. Insbesondere gilt

der Angriff denjenigen Institutionen, deren Tendenz auf die Ueberbruk-

kung der Klassengegensatze gerichtet ist, also auf eine Art politischer

oder wirtschaftlicher Arbeitsgemeinschaft zwischen Ausbeutern und Aus-

gebeuteten hinauslauft. Im Augenblick, wo die objektiven Bedingun-



i.-w >*v-m4xjxS&±*£'^Jij&&i&i2& '.^Ui^.-'U^eH^J^- &i^v irLiii fc.ii.vi

410 411

gen fiir den Ausbruch der proletarischen Revolution gegeben sind, ohne

dafl die permanente Krisis eine akute Zuspitzung erfahrt oder dann, wo

eine katastrophale Zuspitzung eintritt, dieselbe vom Proletariat nicht bis

zur letzten Konsequenz erfafit und ausgewertet wird, mtissen Grunde sub-

jektiver Natur vorhanden sein, die dem beschleunigten Fortgang der Re-

volution als hemmende Faktoren im Wege stehen. Mit anderen Worteri: die

Ideologic des Proletariats befindet sich noch teilweise im Banne biirgerli-

cher oder kleinburgerlicher Vorstellungselemente. Die Psychologie des deut-

schen Proletariats in seiner gegenwartigen Verfassung tragt nur allzu deut-

lich die Spuren der jahrhundertelangen militaristischen Versklavung, dane-

ben aber auch die Merkmale eines mangelnden Selbstbewufttseins, wie sie

sich als Folge des parlamentarischen Kretinismus der alten Sozialdemokra-

tischen Partei und der U.S. P. einerseits sowie des Absolutismus der Ge-

werkschaftsbureaukratie andererseits mat Naturnotwendigkeit entwickeln

muflte. Die subjektiven Momente spielen in der deutschen Revolution eine

entscheidende Rolle. Das Problem der deutschen Revolution ist das Problem

der Selbstbewufltseinsentwicklung des deutschen Prole-
tariats .

In Erkenntnis dieser Situation und in Erkenntnis der Notwendigkeit, das

Tempo der weltrevolutionaren Entwicklung zu beschleunigen, sowie getreu

dem Geiste der 3. Internationale kampft die K.A. P.D. fur die maximalisti-

sche Forderung der sofortigen Beseitigung der biirgerlichen Demokratie und

fiir die Diktatur der Arbeiterklasse. Sie verwirft in der demokratischen Ver-

fassung den in der gegenwartigen Periode doppelt unsinnigen und unhaltbaren

Grundsatz, auch der ausbeutenden Kapitalistenklasse politische Rechte und

die ausschliefiliche Verftigungsgewalt iiber die Produktionsmittel einraumen

zu wollen.

In Verfolg ihrer maximalistischen Absichten entscheidet sich die K.A. P. D.

auch ftir die Ablehnung aller reformistischen und opportunistischen Kampf-

methoden, in denen sie nur ein Ausweichen vor ernsten und entscheidenden

Kampfen mit der biirgerlichen Klasse sieht. Sie will diesen Kampfen nicht

ausweichen, sie fordert sie vielmehr heraus. In einem Staat, der alle Merk-

male der eingetretenen Periode des kapitalistischen Zerfalls aufweist, ge-

hort auch die Beteiligung am Parlamentarismus zu den reformistischen und

opportunistischen Kampfmethoden. In einer solchen Periode das Proletariat

ermuntern, sich an Parlamentswahlen zu beteiligen, bedeutet im Proletariat

die gefahrlichen Illusionen zu wecken und zu nahren, als konnte durch par-

lamentarische Mittel die Krisis iiberwunden werden, bedeutet die Anwendung

eines biirgerlichen Klassenkampfmittels in einer Situation, in der nur pro-

letarische Klassenkampfmittel in ihrer entschlossenen und rlicksichtslosen

Anwendung entscneidend wirken konnen. Die Beteiligung am btirgeriicnen

Parlamentarismus inmitten der fortschreitenden proletarischen Revolution

bedeutet am Ende auch nichts anderes, als die Sabotage des Ratege-
dankens

.

Der Rategedanke steht in der Periode des proletarischen Kampfes um die

politische Macht im Mittelpunkt der revolutionaren Fortentwicklung. Das

mehr oder weniger starke Echo, das der Rategedanke jeweilig im Massen-

bewufitsein weckt, ist der Gradmesser fiir die Entwicklung der sozialen Re-

volution. Der Kampf um die Anerkennung revolutionarer Betriebsrate und

politischer Arbeiterrate im Rahmen einer bestimmten revolutionaren Situa-

tion wachst sich folgerichtig aus zum Kampf um die Diktatur des Proletariats

gegen die Diktatur des Kapitalismus. Dieser revolutionare Kampf, dessen

eigentliche politische Achse der Rategedanke bildet, richtet sich mit histori-

scher Notwendigkeit gegen die gesamte biirgerliche Gesellschaftsordnung und

folglich auch gegen ihre politische Ausdrucksform, den biirgerlichen Par-

lamentarismus. Ratesystem oder Parlamentarismus? Das ist die Frage von

welthistorischer Bedeutung. Aufbau einer proletarisch-kommunistischen Welt

oder Untergang im Sumpf der biirgerlich-kapitalistischen Anarchie? Inmitten

einer so durch und durch revolutionaren Situation wie gegenwartig inDeutsch-

land bedeutet also die Beteiligung am Parlamentarismus nicht nur die Sabo-

tage des Rategedankens, sondern dariiber hinaus die Galvanisierung der in

Verwesung befindlichen biirgerlich-kapitalistischen Welt und damit die mehr

oder weniger gewollte Verzogerung der proletarischen Revolution.

Neben dem biirgerlichen Parlamentarismus bilden die Gewerkschaften

die Hauptbollwerk gegen die Fortentwicklung der proletarischen Revolution

in Deutschland. Ihre Haltung im Weltkrieg ist bekannt. Ihr entscheidender

Einflufl auf die grundsatzliche und taktische Stellungnahme der alten Sozial-

demokratischen Partei fiihrte zur Proklamierung des "Burgfriedens" mit der

deutschen Bourgeoisie, was gleichbedeutend war mit der Kriegserklarung

an das Internationale Proletariat. Ihre sozialverraterische Wirksamkeit fand

ihre logische Fortsetzung bei Ausbruch der November-Revolution in Deutsch-

land, wo sie ihre konterrevolutionare Gesinnung durch den Abschlufl einer wirt-

schaftsfriedlichen Arbeitsgemeinschaft mit dem zusammenbrechenden deut-

schen Unternehmertum dokumentierten. Ihre konterrevolutionUre Tendenz

haben sie wahrend der ganzen Periode der deutschen Revolution bis zum

heutigen Tage bewahrt. Die Gewerkschaftsbureaukratie ist es gewesen, die

sich am heftigsten dem in der deutschen Arbeiterklasse immer starkerWur-

zel schlagenden Rategedanken widersetzte und die sich aus den okonomi-

schen Massenaktionen folgerichtig ergebenden politischen Tendenzen mit

dem Ziel der politischen Machtergreifung durch das Proletariat erfolgreich

zu paralysieren verstand. Der konterrevolutionare Charakter der gewerk-

schaftUchen Organisationen ist so offenkundig, dafi zahlreiche Unterneh-

mer in Deutschland die Einstellung von Arbeitern von der Zugehorigkeit zu

einem gewerkschaftlichen Verbande abhangig machen. Damit ist vor aller

Welt enthiillt, dafl die Gewerkschaftsbureaukratie an der kiinstlichen Auf-

rechterhaltung des in alien Fugen krachenden kapitalistischen Systems tati-

gen Anteil nimmt. Die Gewerkschaften sind somit neben den bQrgerlichen

Fundamenten einer der Hauptpfeiler des kapitalistischen Klassenstaates. Daii

i\-
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dieses konterrevolutionare Gebilde nicht von innen heraus im revolutionaren

Sinne umgestaltet werden kann, 1st durch die Gewerkschaftsgeschichte der

letzten 1 1/2 Jahre hinreichend bewiesen. Die Revolutionierung der Ge-

werkschaften ist keine Personenfrage. Der konterrevolutionare Charakter

dieser Organisationen liegt in der innen eigentiimlichen Struktur und ihrem

System selber. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich die logische Folgerung,

dafl nur die Zertr Ummerung der Gewerkschaften selbst die Bahn

frei macht fUr den Fortgang der sozialen Revolution in Deutschland. Fur
den sozialistischen Aufbau ist anderes notwendig als diese fossilen Organi-

sationen.

Aus den Massenkampfen heraus ist die Betriebsorganisation entstan-

den. Nicht in dem Sinne neu, dafi sie auftaucht als etwas nie auch nur ahn-

lich Dagewesenes, aber neu in dem Sinne, dafl sie wahrend der Revolution

iiberall herausspringt als notwendige Waffe des Klassenkampfes gegen den
alten Geist und das ihm zugrunde liegende alte Fundament. Sie entspricht

dem Rategedanken und ist demnach durchaus keine blofie Form oder neue Or-
ganisationsspielerei oder gar eine mystische Wunderblume, sondern sie ist

die organisch in die Zukunft wachsende, Zukunft bildende Ausdrucksform

einer Gesellschaftsrevolution, die auf die klassenlose Gesellschaft hin-

strebt. Sie ist reine proletarische Kampfesorganisation. Nicht in Berufe

zerrissen, abseits seines Kampfbodens kann das Proletariat fUr den restlo-

sen Umsturz der alten Gesellschaft organisiert sein, das muiJ im Betrieb

vor sich gehen. Hier steht einer neben dem anderen als Klassengenosse,
hier muli jeder stehen als Gleichberechtigter. Hier steht die Masse als

Triebwerk der Produktion, drangt ununterbrochen, es zu durchschauen und

selbst zu leiten. Hier geht der geistige Kampf, die Revolutionierung des Be-
wuBtseins in unaufhorlichem Sturm von Mann zu Mann, von Masse zu Mas-
se. Alles gerichtet auf das hohere Klasseninteresse, nicht auf Vereinsmei-
erei, das Berufsinteresse eingeengt auf das ihm zukommende Mafi. Eine

solche Organisation, das Rlickgrat der Betriebsrate, wird zu einem unend-

lich beweglichen Instrument des Klassenkampfes, zu einem durch standig

mogliche Neuwahlen, Abberufungen usw. immer von frischem Blut sprudeln-

den Organismus. In und mit den Massenaktionen wachsend, wird sich die Be-
triebsorganisation natiirlich jene zentrale Zusammenfassung schaffen mtts-

sen, die ihrer revolutionaren Entwicklung entspricht. Die revolutionare Ent-

wicklung wird ihre Hauptangelegenheit sein, nicht Programme, Statuten und

detaillierte Plane. Sie ist keine Untersttitzungskasse und Lebensversiche-
rung, wenn sie auch selbstverstandlich vor der Sammlung fur etwa notwen-

dig werdende StreikunterstUtzungen nicht angstlich zur tickscheut. Ununter-

brochene Propaganda fUr den Sozlalismus, Betriebsversammlungen, poli-

tische Diskussionen usw. zahlen zu ihren Aufgaben, kurzum, die Revolu-
tion im Betrieb.

Das Ziel der Betriebsorganisation ist im grofcen gesehen ein doppeltes.

Das erste geht auf die Zertrummerung der Gewerkschaften, ihres gesam-

ten Untergrundes und des in ihnen konzentrierten unproletarischen Gedan-

kenkomplexes. Kein Zweifel herrscht daruber, dafl in diesem Kampf die Be-

triebsorganisation selbstverstandlich auf alle biirgerlichen Gebilde als er-

bitterter Gegner stolen wird, aber auch auf alle U. S. P. und K. P. -Beken-

ner, die entweder noch unbewufct in alten S. P. -Bahnen sich bewegen (wenn

sie auch ein anderes politisches Programm annahmen, im Grunde aber nur

Kritiker politisch-moralischer Verfehlungen sind), oder bewuftt als Gegner

auftreten, weil ihnen der politische Schacher, die diplomatische Kunst, sich

stets "oben" zu halten, hoher steht, als der Riesenkampf um das Soziale

uberhaupt. Vor dieser Bitternis gibt es kein ZurUckschrecken. Niemals kann

es eher ein enges Zusammengehen mit der U. S. P. geben, als bis sie die Be-

rechtigung solcher - sicher noch wandlungsbediirftiger und auch wandlungs-

fahiger - proletarischer Gebilde aus dem Wesen des Rategedankens aner-

kennt. GroBe Teile der Massen werden sie fruher erkennen als politische

Fiihrer. Ein gutes Zeichen. Am sichersten und schnellsten wird die Be-

triebsorganisation durch Auslosen und politische Ausrichtung von Massen-

streiks, fuflend auf der jeweiligen politischen Situation, das konterrevolu-

tionare Gewerkschaftswesen demaskieren und vernichten helfen.

Das zweite grofie Ziel der Betriebsorganisation ist die Vorbereitung fiir

den Aufbau der kommunistischen Gesellschaft. Mitglied der Betriebsor-

ganisation kann jeder Arbeiter werden, der sich zur Diktatur des Prole-

tariats bekennt. Dazu gehort die entschiedene Abwendung von den Gewerk-

schaften, die entschiedene Loslosung aus ihrer Gedankenrichtung. Diese Los-

losung wird der Prtifstein sein mlissen fQr den Eintritt in die Betriebsorga-

nisation. Damit wird offenbart das Bekenntnis zu dem proletarischen Klas-

senkampf und seinen eigenen Methoden, nicht erforderlich ist das Bekennt-

nis zu einem engeren Parteiprogramm. Es liegt im Wesen und in der Ten-

denz der Betriebsorganisation, dafl sie dem Kommunismus dient und hinlei-

tet zur kommunistischen Gesellschaft. Ihr Kern wird stets ausgesprochen

kommunistisch sein, ihr Kampf zwingt alle in die gleiche Richtung. Aber

wahrend ein Parteiprogramm grofltenteils dem Tage (natiirlich im wei-

teren Sinne) dient und dienen mufi, wahrend von Parteigangern pointierte

Intellektualitat gefordert wird, wahrend eine politische Partei wie die Kom-

munistische Arbeiterpartei - es sei denn, sie entwickle sich zu ihrem Ver-

derben rUckwarts - schnell fortschreitend und wechselnd mit dem welt-

revoiutionaren Prozefi niemals quantitativ groB sein kann, werden in der

Betriebsorganisation die revolutionaren Massen geeint durch das Bewufitsein

ihrer Klassensolidaritat, ihrer proletarischen Klassensolidaritat. Hier be-

reitet sich organisch die Einigung des Proletariats vor, die niemals mog-

lich ist auf dem Boden eines Parteiprogrammes. Die Betriebsorganisation

1st der Anfang kommunistischer Gestaltung und wird zum Fundament der

kommenden kommunistischen Gesellschaft.

Die Betriebsorganisation lost ihre Aufgaben im engen Verein mit der

K.A.P.D.

V,
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Die politische Organisation hat zur Aufgabe die Sammlung der fortge-
schrittenen Elemente der Arbeiterschaft auf der Grundlage des Parteipro-
gramms.

Das Verhaltnis der Partei zur Betriebsorganisation ergibt sich aus dem
Wesen der Betriebsorganisation. In nimmermiider Propaganda wird die
K. A. P. innerhalb der Betriebsorganisation arbeiten. Kampfparolen rntis-

sen vereinbart werden. Die Kadres im Betrieb werden zur beweglichen Waf-
fe der Partei. Dazu ist naturlich notwendig, dafi auch die Partei immer mehr
proletarischen Charakter, proletarischen Klassenausdruck annimmt, der
Diktatur von unten gerecht wird. Damit erweitert sich der Kreis ihrer Auf-
gaben, wird aber zugleich aufs machtvollste gestiitzt, Es mufi erreicht wer-
den - und die Betriebsorganisation bietet die Gewahr daftir - dafi mit dem
Siege, das ist die Eroberung der Macht durch das Proletariat, die Dikta-
tur der Klasse einsetzen kann und nicht die Diktatur einiger Parteifiihrer
und ihrer Clique.

Die Phase der Ergreifung der politischen Macht durch das Proletariat
erfordert die scharfste Niederhaltung burgerlich-kapitalistischer Regungen.
Das wird erreicht durch die Aufrichtung einer die gesamte politische und
wirtschaftliche Macht auslibenden Reorganisation. Die Betriebsorganisa-
tion wird in dieser Phase selber ein Glied der proletarischen Diktatur, aus-
gelibt im Betrieb durch die auf der Betriebsorganisation sich erhebenden
Betriebsrate. Aufgabe der Betriebsorganisation in dieser Phase ist ferner,
danach zu streben, daft sie zum Fundament des Wirtschaftsratesystems
wird.

Fiir den Aufbau des kommunistischen Gemeinwesens ist die Betriebs-
organisation eine wirtschaftliche Voraussetzung. Die politische Form der
Organisation des kommunistischen Gemeinwesens ist das System der Rate.
Die Betriebsorganisation tritt daftir ein, dafi die politische Gewaltnur im-
mer von der Exekutive der Rate ausgeiibt wird.

Die K. A. P. D. kampft daher urn die Verwirklichung des maximalisti-
schen revolutionaren Programme dessen konkrete Forderungen in folgen-
den Punkten umschlossen sind:

I. Auf politischem Gebiet:

Sofortiger politischer und wirtschaftlicher Zusammenschlufi mit alien
siegreichen proletarischen Landern (Sowjet-Rufiland usw.) im Geiste des
internationalen Klassenkampfes zwecks gemeinsamer Verteidi-
gung gegentiber den aggressiven Tendenzen des Weltkapitals.
Bewaffnung der politisch organisierten revolutionaren Arbeiterschaft,
Aufstellung von Ortswehren, Bildung einer Roten Armee, Entwaffhung
des Burgertums, der gesamten Polizei, samtlicher Offiziere, Einwoh-
nerwehren usw.

3. Auflosung aller Parlamente und Gemeinderate.

4. Bildung von Arbeiterraten als Organe der gesetzgebenden und vollzie-

henden Gewalt. Wahl eines Zentralrats aus den Delegierten der Arbei-

terrate Deutschlands.

5. Zusammentritt des deutschen Ratekongresses als Verfassung gebende

hochste politische Instanz Rate-Deutschlands.

6. Uebergabe der Presse an die Arbeiterschaft unter Leitung der ortlichen

politischen Rate.

7. Zertriimmerung des biirgerlichen Justizapparates und sofortige Einset-

zung von Revolutionsgerichten. Uebernahme der biirgerlichen Strafge-

waltund des Sicherheitsdienstes durch entsprechende proletarische Or-

gane.

II. Auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet:

1. Annullierung der Staats- und anderer offentlichen Schulden sowie samt-

licher Kriegsanleihen.

2. Enteignung aller Banken, Bergwerke, Hutten sowie aller GroBbetriebe in

Industrie und Handel durch die Raterepublik.

3. Konfiskation aller Vermogen von einer bestimmten Hohe an, die durch

den Zentralrat der deutschen Arbeiterrate festzusetzen ist.

4. Umwandlung des Privatbesitzes an Grund und Boden in Gemeineigen-

tum unter Leitung der betreffenden Guts- und Ortsrate.

5. Uebernahme des gesamten offentlichen Verkehrswesens durch die Rate-

republik.

6. Zentrale Regelung und Leitung der gesamten Produktion durch die vom

KongreB der Wirtschaftsrate einzusetzenden Obersten Wirtschaftsrate.

7. Einstellung der gesamten Produktion auf den Bedarf auf Grund sorgsam-

ster wirtschaftsstatistischer Berechnungen.

8. Rucksichtslose Durchfuhrung des Arbeitszwanges.

9. Sicherung der Einzelexistenz in bezug auf Ernahrung, Kleidung, Woh-

nung, Alter, Krankheit, Invaliditat usw.

10. Abschaffung aller Standesunterschiede, Orden und Titel. Vollige recht-

liche und soziale Gleichstellung der Geschlechter.

11. Sofortige grundliche Umgestaltung des Ernahrungs-, Wohnungs- und Ge-

sundheitswesens im Interesse der proletarischen Bevolkerung.

12. Indem die K. A. P. D. der kapitalistischen Wirtschaftsweise und dem biir-

gerlichen Staat den entschiedensten Kampf ansagt, richtet sie ihren An-

griff auf die gesamte biirgerliche Ideologic und macht sich zur Vor-

kampferin einer proletarisch-revolutionaren Weltanschauung. Ein ent-

scheidender Faktor fur die Beschleunigung der sozialen Revolution

liegt in der Revolutionierung der gesamten Geisteswelt des Prole-

tariats. IndieserErkenntnisunterstutztdieK.A.P.D. alle revolutio-
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naren Tendenzen in Wissenschaft und Kunsten, deren Charakter dem
Geiste der proletarischen Revolution entspricht.

Insbesondere fordert die K.A. P. D. alle ernstlich revolutionaren Be-
strebungen, die die Jug end beiderlei Geschlechts aus sich selbst heraus

zum Ausdruck bringt. - Die K.A. P. D. lehnt indes jede Bevormundung der

Jugend ab.

Durch den politischen Kampf wird die Jugend selbst zu hochster Kraft-

entfaltung gezwungen, die uns die Gewifiheit gibt, daB sie mit aller Klarheit

und Entschlossenheit ihre grofien Aufgaben erfiillt.

Der Jugend in ihrem Kampfe jede irgendmogliche Unterstutzung zuteil

werden zu lassen ist - auch der Revolution willen - Pflicht der K. A. P. D.

Die K. A. P.D. ist sich bewuBt, dafl der Jugend auch nach der Eroberung
der politischen Macht durch das Proletariat ein grofies Tatigkeitsgebiet im
Aufbau der kommunistischen Gesellschaft obliegt wie:

Die Verteidigung der Raterepublik durch die Rote Armee, die Umgestaltung

des Produktionsprozesses, Schaffung der kommunistischen Arbeitsschule,

die in engster Gemeinschaft mit dem Betrieb ihre schopferischen Aufgaben
lost.

Das ist das Programm der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutsch-
lands. Getreu dem Geiste der 3. Internationale halt die K.A. P. an dem Ge-
danken der Begrlinder des wissenschaftlichen Sozialismus fest, dafi die Er-
oberung der politischen Macht durch das Proletariat gleichbedeutend ist mit
der Vernichtung der politischen Macht der Bourgeoisie. Vernichtung des

gesamten biirgerlichen Staatsapparates mit seiner kapitalistischen Armee
unter Ftihrungbttrgerlich-junkerlicher Offiziere, seiner Polizei, seinenKer-

kermeistern und Richtern, Pfaffen und Staatsbeamten ist die erste Aufgabe

der proletarischen Revolution. Das siegreiche Proletariat mufl daher gegen

Anschlage der blirgerlichen Konterrevolution gewappnet sein. Das Proletariat

mufi den Biirgerkrieg, wenn er ihm von der Bourgeoisie aufgezwungen wird,

mit rUcksichtsloser Gewalt niederzuwerfen versuchen. Die K.A. P.D. ist

sich bewufit, dafi der Endkampf zwischen Kapital und Arbeit nicht innerhalb

nationaler Grenzen ausgefochten werden kann. Ebensowenig wie der Kapita-

lismus an den Landesgrenzen Halt macht und auf seinem Raubzuge durch die

Welt sich durch irgendwelche nationale Skrupelfn] Einhalt gebieten lafit, eben-

sowenig darf das Proletariat unter der Hypnose nationaler Ideologien denfun-

damentalen Gedanken der internationalen Klassensolidaritat jemals aus dem
Auge verlieren. Je scharfer der internationale Klassenkampfgedanke vom
Proletariat erfafct und je konsequenter er zum Leitmotiv proletarischerWelt-

politik erhoben wird, urn so rascher und wuchtiger werden die Schlage der

Weltrevolution das in Auflosung begriffene Weltkapital in Stticke schlagen.

Hoch Uber alien nationalen Besonderheiten, hoch liber alien Landesgrenzen,

hoch liber alien Vateriandern leuchtet dem internationalen Proletariat in ewi-

gem Strahlenglanze das Fanal: Proletarier aller Lander verei-
nigt Euch!

Programm der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands, Berlins 1920.

-XVIII-

Statuten des Griindungs-Parteitages der KAPD vom April 1920

1. Die Parteimitgliedschaft kann jede Person erwerben, die Programm und

Satzung anerkennt.

2. Die K. A. P. D. ist eine zentral aufgebaute Organisation. Die Partei baut

sich auf Wirtschaftsbezirke auf, die vom Parteitag festgesetzt werden.

Zwecks organisatorischer Durcharbeitung ist jeder Wirtschaftsbezirk

in Ortsgruppen zu zergliedern. Die Zahl und die Art dieser Ortsgruppen

bestimmt jeder Bezirk selbstandig. Die Wirtschaftsbezirke beschlieflen

ihre Organisationssatzungen selbstandig, die sich im Rahmen der Ge-
samtpartei zu halten haben.

3. Die Aufgaben des Wirtschaftsbezirks sind Propaganda, Durchfuhrung

der von der Partei beschlossenen Aktionen, sowie Einkassierung der

Beitr&ge und Flihrung der Verwaltungsgeschafte des Bezirkes.

4. Der Beitrag fiir die Hauptkasse betragt pro Monat und Mitglied 50 Pf.,

die vom Wirtschaftsbezirk einzuziehen und an die Hauptkasse abzufuh-

ren sind. Flir arbeitslose und kranke Mitglieder, denen die Ortsgruppe

die Beitrage eriafit, bestehen der Hauptkasse gegenuber keine Verpflich-

tungen.

Die Hohe der Lokalbeitrage zu bestimmen, bleibt den Ortsgruppen liber-

lassen.

5. Aus der Partei wird ausgeschlossen, wer gegen die Grundsatze und Be-

schliisse der Partei handelt. Ueber den Ausschlufi entscheidet die Orts-

mitgliederversammlung, endgiiltig bei Berufung die Delegiertenver-

sammlung des Wirtschaftsbezirkes.

6. Alljahrlich findet mindestens ein ordentlicher Parteitag statt, der von

der Zentralleitung einzuberufen ist. Auf Antrag von mindestens ein Drit-

tel der bestehenden Wirtschaftsbezirke ist die Zentralleitung zur Ein-

berufung eines aufierordentilchen Parteitages verpflichtet.

7. Die Einberufung des ordentlichen Parteitages mufi spatestens 4 Wochen,

die eines auSerordentlichen Parteitages 8 Tage vor dem Termin der Ab-

haltung desselben mit Angabe der provisorischen Tagesordnung denWirt-

schaftsbezirken bekannt sein. Der Eingang der Einladung der Beschik-

kung des Parteitages ist von den Wirtschaftsbezirken zu best&tigen.

Alle fUr den ordentlichen Parteitag gestellten AntrSge sind mindestens

v<
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14 Tage vor dem Parteitag bei der Zentrale einzureichen, die diesel-

ben spatestens 10 Tage vor Abhaltung des Parteitags den Wirtschafts-

bezirken zu unterbreiten hat.

8. Der Parteitag bildet die oberste Vertretung der Partei.

Zur Teilnahme an demselben sind berechtigt:

1. Die gewahlten Vertreter aus den einzelnen Wirtschaftsbezirken, de-

ren Anzahl nach Maftgabe der organisierten Genossen beschickt wird.

Jeder Wirtschaftsbezirk hat jedoch das Recht, mindestens einen Ver-

treter zu entsenden.

2. Die Redakteure und die Zentralleitung der Partei.

3. Die Vertreter der Allgemeinen Arbeiterunion.

Stimmberechtigt auf dem Parteitag sind jedoch nur die aus den Wirt-

schaftsbezirken Delegierten der Partei. Der Parteitag priift die Legiti-

mation seiner Teilnehmer, wahlt seine Leitung und bestimmt seine Ge-

schaftsordnung selbst.

Zur Gultigkeit des Beschlusses des Parteitages ist eine Beschlufi-

fassung durch die Mehrheit der Anwesenden ausreichend.

9. Zu den Aufgaben des Parteitages gehoren:

1. Entgegennahme der Berichte uber die Geschaftstatigkeit der Zentral-

leitung.

2. Bestimmung des Ortes, an welchem die Zentrale ihren Sitz zu neh-

men hat.

3. Die Wahl der Zentralleitung.

4. Die Anstellung von besoldeten Parteisekretaren,

5. Die Beschluflfassung uber die Parteiorganisation und alle das Partei-

leben beriihrenden Fragen.

Die Zentralleitung besteht aus je einem von den Wirtschaftsbezirken

gewahlten Delegierten und einem geschaftsfuhrenden Ausschufi von 7 Ge-

nossen, der unmittelbar vom Parteitag mit einfacher Stimmenmehrheit

gewahlt wird.

. . . Zentrale und geschaftsfiihrender AusschuG haben mindestens mo-
natlich in einer Vollsitzung zu tagen, sie sind untereinander gleichbe-

rechtigt.

Der erweiterten Zentrale steht das Recht zu, vorbehaltlich der nach-

traglichen Zustimmung des Parteitages Mitglieder des geschaftsfuhren-

den Ausschusses jederzeit abzuberufen und durch andere zu ersetzen.

Die Mitglieder der erweiterten Zentrale haben in den Organisationen

ihres Wirtschaftsbezirkes zu wurzeln und konnen jederzeit von diesen

zurtickberufen und durch einen anderen Vertreter ersetzt werden.

Aus: KAZ(GroB-Berlin), l.Jg.(1920), Nr. 90.
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-XIX-

Statuten fur die Kampforganisation (KO) der KAPD

1. Analog der klaren Erkenntnis, daB nur der bewaffnete Aufstand das Pro-

letariat aus der Knechtschaft befreien kann, dafl auch andererseits die

Reaktion dem Proletariat den Kampf aufzwingen wird, sieht sich das re-

volutionare Proletariat gezwungen, eine Organisation zu schaffen, mit

deren Hilfe es in der Lage ist, zur gegebenen Stunde als vollwertige

Kampftruppe den Kampf aufzunehmen. Zu diesem Zweck bilden die ein-

zelnen Bezirke sogenannte Abteilungen der KO, in der nach Moglichkeit

alle waffenfahigen Genossen aufzunehmen sind.

2. Diese Abteilungen sind je nach Kopfzahl einzuteilen in Kompagnien, ZU-

ge, Gruppen usw. Die Fiihrung obengenannter Abteilungen liegt in or-

ganisatorischer Beziehung in der Hand eines aus der Mitte der Genos-

sen gewahlten Obmanns.

3. Ein Hauptaugenmerk ist auf die Disziplin der Genossen zu richten, an-

dererseits ist die Schweigepflicht auf [? gemeint: bei] illegaler Arbeit

ein unbedingtes Erfordernis, da hiervon das Sein oder Nichtsein der gan-

zen Organisation abhangt. Es sind zu diesem Zweck folgende Paragra-

phen herausgegeben, welche den einzelnen Mitgliedern vorzulegen, ge-

nau zu detaillieren, und sie darauf zu verpflichten sind. Die Verrich-

tung illegaler Arbeit (Waffenbeschaffung) unterliegt folgenden Bestim-

mungen: Es ist verboten:

1. Jedes unnotige Sprechen Uber Handlungen und Vorkommnisse inner-

halb der Organisation.

2. Das Sprechen uber illegale Arbeiten auflerhalb der Sitzungen, unter

sich selbst oder anderen gegenUber.

3. Verstofte gegen obige zwei Punkte Ziehen rticksichtslose Bestrafung

nach sich.

4. Samtliche von der Leitung herausgegebenen Anordnungen und Befeh-

le sind strikte durchzufUhren.

5. Jede Abteilung bildet ein Abteilungs-Gericht, bestehend aus 3 Ge-

nossen als Richter und einem Genossen als Verteidiger.

6. Vor diesem Abteilungsgericht werden alle Vergehen geringer Natur

verhandelt.

7. Schwerere Verstofle wie Verrat und dergleichen mehr unterstehen

zur Aburteilung dem Tribunal des betreffenden Bezirks.

8. Ein Austritt aus der Abteilung ist nur unter besonderen Umstanden

(Krankheit, Unglucksfall usw.) moglich, doch unterliegen diese Aus-

trittserklarungen einer besonderen Prtifung von Seiten der Leitung.

Beurlaubungen konnen stattfinden, aber auch nur unter besonderen

Umstanden.

<y
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Rlchtlinien fur Aufklarung, Verbindung, Sicherung, UnterstUtzung der

Kampforganisationen (KO)

1. Aufklarung: Jede Kampftruppe im Orte eines Bezirkes hat die militari-

sche Lage des Gegners im Ort und in der Umgebung genau aufzuklaren.

Stellungen, Kasernen oder belegte Schulen und Hauser, vorhandene

Schiitzengraben, Truppeniibungsplatze, eingebaute Geschiitze, Funksta-

tionen, Wasserwerke, Untergrundbahnen und dergleichen in Stadtplanen,

Karten, Situationsskizzen einzuzeichnen. Starke des Gegners und Fuhrer

desselben sind ausfindig zu machen. Jeder Leiter des Bezirkes mufl iiber

die Lage des Feindes (Truppensammlungen, Verschiebungen) orientiert

sein.

2. Verbindung: Die Verbindung innerhalb der eigenenBezirke, mit denNach-

barbezirken und mit der Zentralleitung muJ3 stets auf das Peinlichste ge-

handhabt werden. Eigenes Telephon, Radfahrer, Flieger und derglei-

chen. Es darf nicht vorkommen, selbst nicht im schwersten Kampfe,

dafl die Verbindungen unterbrochen werden.

3. Sicherung: Jede Sitzung der Kampftruppe, jede Versammlung, jedes Waf-

fenlager muS gesichert sein. Die Sicherung geschieht wie im Felde durch

Posten, Feldwachen usw.

4. Gegenseitige UnterstUtzung: Ausbrechende Kampfe benachbarter Kampf-

truppen mlissen, soweit es die eigene Lage und Kr&fte erlauben, unter-

sttitzt werden. Dabei 1st genaue Orientierung des Gelandes der Nach-

bargemeinden notig, um eine gegenseitige Beschiefiung zu vermeiden..

5. Meldungen: Jede ortliche Leitung mufi laufende Situationsberichte Uber

Starke, Waffen, Stellung, Kampf usw. an den Bezirksleiter senden. Die-

selbe Aufgabe trifft den Bezirk, der liber die ganze Lage des Bezirks-

abschnittes Bericht an die Reichsleitung moglichst an Hand von Skizzen

zu senden hat.

Anmerkung: Die Reichsleitung weist erneut darauf hin, dafi nur die straffe

Zentralisierung und durchgreifende Disziplinierung unseren Truppenzum

Siege verhelfen kann.

Die Reichsleitung

Aus; Politische Akten der Regierung Dllsseldorf, Rote Armee Bd.I, Nr. 15785 Blatt 7.
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-XX-

Prinzipienerklarung der Internationalen Arbeiter Assoziation (IAA)

1. Der revolutionare Syndikalismus ist die auf dem Boden des Klassen-

kampfes fuftende Bewegung der werktatigen Volksschichten, welche die Ver-
einigung aller Hand- und Kopfarbeiter in wirtschaftlichen Kampforganisa-

tionen erstrebt, um deren Befreiung vom Joche der Lohnsklaverei und des

staatlichen Unterdruckungsapparates anzubahnen und praktisch durchzufiih-

ren. Sein Ziel ist die Reorganisation des gesamten gesellschaftlichen Le-
bens auf der Basis des freien Kommunismus durch die gemeinschaftliche re-

volutionare Aktion der arbeitenden Klassen selbst. Er vertritt den Standpunkt,

dafi nur die Wirtschaftsorganisationen des Proletariats fiir die Erfullung die-

ser Aufgaben geeignet sind und wendet sich daher an die Arbeiter in ihrer

Eigenschaft als Produzenten und Erzeuger gesellschaftlicher Werte, im Ge-

gensatz zu den modernen politischen Arbeiterparteien, die fiir konstruktive

wirtschaftliche Zweske nicht in Betracht kommen.

2. Der revolutionare Syndikalismus ist ausgesprochener Gegner aller wirt-

schaftlichen und sozialen Monopole und erstrebt deren Beseitigung durch die

Wirtschaftskommunen und Betriebsverwaltungen der Industrie- und Feld-

arbeiter auf dem Boden eines freien Ratesystems, das keiner politischen

Macht oder Partei unterstellt ist. Gegen die Politik des Staates und der Par-

teien stellt er die Wirtschaftsorganisation der Arbeit; gegen die Regierung

der Menschen die Verwaltung der Dinge. Aus diesem Grunde erstrebt er

nicht die Eroberung der politischen Macht, sondern die Ausschaltung jeder

staatlichen Funktion aus dem Leben der Gesellschaft. Er ist der Meinung,

dafi zusammen mit dem Monopol des Besitzes auch das Monopol der Herr-

schaft verschwinden mufi, und dafl der Staat in jeder Form, auch in der Form

der sogenannten "Diktatur des Proletariats", niemals ein Werkzeug flir die

Befreiung der Arbeit, sondern imtner nur der Schopfer neuer Monopole und

neuer Privilegien sein kann.

3. Die Aufgabe des revolutionaren Syndikalismus ist eine zweifache: er

fiihrt einerseits den revolutionaren Tageskampf fiir die wirtschaftliche, gei-

stige und sittliche Besserstellung der Arbeiter innerhalb der heutigen Ge-

sellschaftsordnung, andererseits ist es sein vornehmstes Ziel, die Massen

heranzubilden fur die selbstandige Verwaltung der Produktion und der Ver-

teilung und die t)bernahme samtlicher Zweige des gesellschaftlichen Lebens.

Er ist der Uberzeugung, dafi die Organisation einer Wirtschaftsordnung, die

sich in ihrer Gesamtheit auf die Produzenten stiitzt, nicht durch Regierungs-

beschlQsse und Staatsdekrete geregelt werden kann, sondern nur durch den

ZusammenschluB aller Hand- und Kopfarbeiter in jedem besonderen Pro-

duktionszweige, durch die tlbernahme der Verwaltung jedes einzelnen Be-

triebes durch die Produzenten selbst, und zwar in der Form, dafi die ein-
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zelnen Gruppen, Betriebe und Produktionszweige selbstandige Glieder des
allgemeinen Wirtschaftsorganismus sind, die auf Grund gegenseitiger Ver-
einbarungen die Gesamtproduktion und die allgemeine Verteilung planmaBig
gestalten im Interesse der Allgemeinheit.

4. Der revolutionare Syndikalismus ist Gegner aller zentralistischen Be-
strebungen und Organisationen, die dem Staate und der Kirche entlehnt sind
und welche die selbstandige Initiative und das eigene Denken systematisch er-
sticken. Der Zentralismus ist die kiinstliche Organisation von oben nach un-
ten, welche die Regelung der Angelegenheiten Aller einzelnen Wenigen in
Bausch und Bogen iibertragt. Dadurch wird der Einzelne zur Marionette, die
von oben gelenkt und geleitet wird. Die Interessen der Allgemeinheit mussen
den Privilegien einzelner Weniger, die Verschiedenartigkeit der Uniformi-
tat, die personliche Verantwortlichkeit einer toten Disziplin, die Erziehung
der Dressur das Feld raumen. Aus diesem Grunde steht der revolutionare
Syndikalismus auf dem Boden der Foderalistischen Vereinigung, d. h. der
Organisation von unten nach oben, des freiwilligen Zusammenschlusses aller
Krafte auf der Basis der gemeinschaftlichen Interessen und Uberzeugungen.

5. Der revolutionare Syndikalismus verwirft jede parlamentarische Be-
tatigung und jede Mitarbeit in den gesetzgebenden Korperschaften. Auch das
freieste Wahlrecht kann die klaffenden Gegensatze innerhalb der heutigen Ge-
sellschaft nicht mildern, und das ganze parlamentarische System hat nur den
Zweck, der Herrschaft der Luge und der sozialen Ungerechtigkeit den Schein
des legalen Rechts zu verleihen - den Sklaven zu veranlassen, seiner eige-
nen Sklaverei den Stempel des Gesetzes aufzudriicken.

6. Der revolutionare Syndikalismus verwirft alle willkurlich gezogenen po-
litischen und nationalen Grenzen und erblickt in dem Nationalismus nur die
Religion des modernen Staates, hinter der sich lediglich die Interessen der
besitzenden Klassen verbergen. Er anerkennt nur Unterschiede regionaler
Art und fordert fur jede Volksgruppe das Recht, ihre eigenen Angelegenhei-
ten selbst regeln zu konnen im solidarischen tlbereinkommen mit alien an-
deren wirtschaftlichen, regionalen oder Landesvereinigungen.

7. Aus demselben Grunde bekampft der revolutionare Syndikalismus den Mi-
litarismus in jeder Form und betrachtet die antimilitaristische Propaganda
als eine seiner wichtigsten Aufgaben im Kampfe gegen das bestehende Sy-
stem. Dazu gehort in erster Linie die Verweigerung der Personlichkeit dem
Staate gegenuber und besonders der organisierte Boykott der Arbeiter ge-
gen die Herstellung von Heeresgerat.

8. Der revolutionare Syndikalismus steht auf dem Boden der direkten Ak-
tion. Er unterstutzt alle Kampfe des Volkes, die mit seinen Zielen der Ab-
schaffung der Wirtschaftsmonopole und der Gewaltherrschaft des Staates
nicht im Widerspruch stehen. Als Kampfmittel anerkennt er den Streik, den
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Boykott, die Sabotage usw. Ihren hbchsten Ausdruck findet die direkte Aktion

im sozialen Generalstreik, in dem die Syndikalisten zur selben Zeit die Ein-
leitung zu der sozialen Revolution erblicken.

9. Gegner jeder organisierten Gewalt in der Hand irgendeiner revolutio-

naren Regierung, verkennen die Syndikalisten nicht, dafi in den entscheiden-

den Kampfen zwischen der kapitalistischen Gegenwart und der freien kom-
munistischen Zukunft die Dinge sich nicht reibungslos abspielen werden. Sie

anerkennen daher die Gewalt als Verteidigungsmittel gegen die Gewaltmetho-
den der regierenden Klassen im Kampfe fur die Besetzung der Betriebe und
des Grund und Bodens durch das revolutionare Volk. Ebenso wie die Expro-
priation der Betriebe des Landes von den revolutionaren Wirtschaftsorgani-

sationen der Arbeiter praktisch ausgefiihrt und auf die Bahn der sozialen Re-
organisation gefiihrt werden mufi, so darf auch die Verteidigung der Revo-
lution nicht einer bestimmten militarischen oder irgend einer anderen Or-
ganisation, die auBerhalb der Wirtschaftsverbande steht, uberlassen blei-

ben, sie mufi vielmehr den Massen selbst und ihren wirtschaftlichen Orga-
nisationen anvertraut sein.

10. Nur in der revolutionaren Wirtschaftsorganisation des werktatigen Vol-

kes liegt der Hebel zu seiner Befreiung und die schopferische Kraft zumWie-
deraufbau der Gesellschaft im Sinne des freien Kommunismus.

Aus: "Der Syndikalist", 4.Jg.(1922) f Nr.25.

-XXI-

Aus den Leitsatzen der Kommunistischen Arbeiter-Internationale (KAI)

Die dritte Internationale.

Die 3. Internationale ist eine russische Schopfung, eine Schopfung der

russischen kommunistischen Partei. Sie wurde geschaffen, urn die russi-

sche Revolution, d.h. die teilweise proletarische, teilweise btirgerliche Re-

volution zu unterstiitzen.

Durch den doppelten Charakter der russischen Revolution, da die 3. In-

ternationale sowohl die proletarische als die burgerliche russische Revo-

lution unterstutzen mufite, durch den zweideutigen Charakter also auch i h-

res Zieles, wurde auch die 3. Internationale eine zum Teil proletarische,

zum Teil kapitalistische Organisation.
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3.

i

Soweit sie aufrief zur Revolution, zur Enteignung der Kapitalisten, war
sie eine proletarische Organisation zur Aufhebung des Kapitalismus, soweit
sie den Parlamentarismus, die Gewerkschaften, die Partei- oder Fiihrer-
diktatur behielt, war sie eine burgerliche Organisation, geschaffen, um den
Kapitalismus instand zu halten und aufzubauen. Denn der Parlamentarismus,
die Gewerkschaften und die Partei- oder Fuhrerdiktatur fiihren nicht zum
Kommunismus, sondern zur Erhaltung des Kapitalismus.

4.

Die 3. Internationale war also von Anfang an eine teilweise kontra-re-
volutionare Organisation.

5.

Diese Organisation fiihrte denn auch in den europaischen Landern nicht
zum Sieg, sondern zur Niederlage des Proletariats.

Als nun aber seit dem Fruhjahr 1921 die die Diktatur uber Rutland hal-
tende bolschewistische Partei zum Kapitalismus tiberging, zwang sie bald
die 3. Internationale, zum Kapitalismus zuriickzukehren, und die 3. Inter-
nationale wurde nun in der Tat, vom Sommer 1921 ab, ganz kapitalistisch
und burgerlich. Die Revolution wurde aufgegeben, nur Reformen wurden an-
gestrebt, der Aufbau des Kapitalismus wurde Ihr Ziel.

7.

Da der russische Kapitalismus aufgebaut werden soil, und da dieser Ka-
pitalismus nicht aufgebaut werden kann ohne die Wiederherstellung und den
Aufbau des europaischen Kapitalismus, wurde die 3. Internationale gezwun-
gen, die Revolution aufzugeben und zum Reformismus zuriickzukehren, d.h.
den Aufbau des Kapitalismus sich als Ziel zu setzen.

8.

Und darum, um den Kapitalismus aufzubauen, verbindet sich jetzt die

3. Internationale - gleich wie die russische, jetzt kapitalistische bolsche-
wistische Partei sich mit den europaischen kapitalistischen Regierungen und
mit dem europaischen Kapital verbindet, um den russischen Kapitalismus
aufzubauen - mit der 2. und 2 1/2. Internationale zum Aufbau des europai-
schen Kapitals.

9.

Das Ziel der 2., 2 1/2. und 3. Internationale ist also dasselbe(, ) alsdas-

jenige der kapitalistischen Staaten und Regierungen. Die Einheitsfront die-

ser 3 Internationalen ist die Einheitsfront mit dem Kapitalismus.

10.

Indem der Kapitalismus sich in einer tbdlichen Krise befindet und noch

gar keinen Ausweg sieht, bieten die Sowjet-Regierung und die 3. Internatio-

nale sich an, inn zu retten.

11.

Darum ist die 3. Internationale, wie die russische bolschewistische Par-

tei, zu einer ganz kontra-revolutionaren, das Proletariat verratenden Or-

ganisation geworden. Sie ist der 2. und 2 1/2. gleichzustellen.

12.

Gleichwie das Proletariat in alien Landern in den Handen der sozial-

demokratischen, der biirgerlichen und der reaktionaren Parteien ein Mittel

ist, um den Kapitalismus zu erhalten, aufzubauen und uber die Welt zu ver-

breiten, und die Regierung und die Macht diesen Parteien und ihren Fuhrern

zu uberliefern, so ist zu diesem selben Ziel das Proletariat nun auch ein Mit-

tel in den Handen der 3. Internationale. Nicht die Revolution, nicht die Be-

freiung des Proletariats, sondern die eigene Macht im burgerlichen Staate

und die Sklaverei des Proletariats ist ihr Ziel.

Die Kommunistische Arbeiter-Internationale.

1.

So sehr die Lage des gesamten internationalen Proletariats inmitten des

sich in seiner Todeskrisis befindlichen Weltkapitalismus die proletarische

Weltrevolution als die Erfullung seiner praktisch-politischen Tagesaufgabe

erfordert, so wenig entspricht andererseits die geistige Einstellung und der

organisatorische Zusammenhang der internationalen Arbeiterklasse dieser

welthistorischen Forderung. Die Verkettung der liberwiegenden Mehrheit des

Weltproletariats in den Gedankengangen des burgerlichen Privateigentums

und den Formen der internationalen kapitalistisch-proletarischen Arbeits-

gemeinschaft, welcher alle bestehenden Organ!sationen des Proletariats ge-

trennt und vereint Vorschub leisten, stellt die revolutionaren Proletarier

aller Lander vor die geschichtlich unvermeidliche Konsequenz der Grundung

einer neuen proletarischen Internationale.
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Diese neue proletarische Internationale, die Kommunistische Ar-
beiter-Internationale, vertritt den reinen proletarisch-revolutiona-
ren Klassenkampf, dessen praktische Aufgabe die Abschaffung des biirger-
lich-kapitalistischen Privateigentums und dessen Umwandlung in proleta-
risch-sozialistisches Gemeineigentum 1st. Daruber hinaus kampft sie grund-
satzlich fur die Verwirklichung der kommunistischen Gesellschaft.

3.

In Anerkennung der Tatsache, dafi die objektiven Voraussetzungen zum
Sturze der Bourgeoisie und der Herrschaft des Proletariats gegeben sind,
stellt sie in den Vordergrund ihrer ganzen Tatigkeit das Prinzip der Klas-
senbewufitseinsentwicklung des Proletariats, d.h. die Forderung der pro-
letarischen Erkenntnis beztiglich der historischen Notwendigkeit der unmit-
telbaren Beseitigung des Kapitalismus und damit die Erweckung der prole-
tarischen Willenskraft zur proletaTischen Revolution.

4.

Diese Zielsetzung macht die offene (formal wie inhaltlich) antikapitali-
stische Einstellung und FUhrung ihres ganzen Kampfes zur Bedingung. Ihr
hochster Richtungspunkt 1st nicht das Sonderinteresse einzelner nationaler
Arbeitergruppen, sondern das Gemeininteresse des gesamten Weltproleta-
riats: die proletarische Weltrevolution,

5.

Als erster Schritt auf dem Wege zu ihrem Ziele erstrebt sie die Pro-
klamation der Klassendiktatur des Proletariats in der Form der Zertrtim-
merung der kapitalistischen und der Aufrichtung der proletarischen Staats-
gewalten (Ratestaaten). Sie lehnt alio reformistischen Kampfmethoden ab und
kampft mit den antiparlamentarischen und antigewerkschaftlichen Waffen des
proletarisch-revolutionaren Klassenkampfes fur die Schaffung revolutiona-
rer Arbeiterrate und revolutionary Betriebsorganisationen (Arbeiter-Union).

Insbesondere bekampft sie die bestehenden internationalen Organisa-
tionen des Proletariats (die Londoner, die Wiener und die Moskauer Inter-
nationale), welche als die Helfershelfer der Bourgeoisie bei ihrem gemein-
samen Versuch des WIederaufbaus des Weltkapitalismus bestrebt sind, die
Einheitsfront von Bourgeoisie und Proletariat gegen die proletarische Welt-
revolution herzustellen, und infolgedessen das gefahrlichste Hindernis der
Befreiung des Proletariats bedeuten.

Aus; KA2 (EssenerRichtung), l.Jg.(1922), Nr.l.

BIOGRAPHISCHER ANHANG

Appel, Jan; geb. 1890 in einem Dorf in Mecklenburg; Volksschulbildung

und Schiffsbauerlehre; seit 1908 in der SPD; 1918 fUhrende Beteiligung am
Rustungsarbeiterstreik in Hamburg und Kontakt zu den Hamburger Links-

radikalen; in den revolutionaren Vorgangen in Hamburg als Agitator und Vor-

sitzender der Revolutionaren Obleute; zum "Spartakus"-Bund iiberwechselnd

und dort in leitender Position; friihe Propaganda unionistischer Ideen und

Vorkampfer der AAU; als Delegierter der Hamburger KPD auf dem Heidel-

berger KongreB im Oktober 1919 solidarisch mit der Opposition; Beteiligung

an den Kampfen im Ruhrgebiet im Marz 1920; vom GriindungskongreB der

KAP mit Franz Jung zum 2. Komintern-Kongre3 delegiert; fruchtlose Dis-

kussion der KAP-Thesen mit Sinowjew und Lenin; nach Ruckkehr u. a. Re-

dakteur am Dusseldorfer AAU-Organ "DerKlassenkampf 1

; auf 3.Weltkongrefl

der Komintern erneut als Delegierter der KAP (Pseudonym : Hempel); Ende

1923 Verhaftung wegen Schiffsraubes bei der ersten Moskaureise 1920; Ende

1925 amnestiert und Emigration nach Holland; dort Arbeit als Schiffsbauer

und in Kontakt mit der aus der hollandischen KAP hervorgegangenen "Grup-

pe Internationaler Kommunisten"; TUtigkeit im Widerstand gegen die natio-

nalsozialistische Besatzung; lebt heute in Maastricht.

(Nach mUndlichen Mitteilungen (Tonband) von Herrn Appel; Erggnzungen).

Becker, Karl; geb. am 19.11,1894 in Hannover; Schriftsetzerlehre und

seit 1909 sozialdemokratisch organisiert; wahrend des ersten Weltkrieges

enge Verbindung mit Karl Radek und Paul Frolich; flihrendes Mitglied der

Bremer IKD und GrOndungsmitglied der KPD(S); trat in der Unken Opposi-

tion des ersten Jahres der KPD(S) mit der alten IKD-Parole des Austritts

aus den Gewerkschaften hervor und war einer der fruhesten Autoren desdeut-

schen Unionismusjnach dem Heidelberger Parteitag der KPD(S) tatig in der

Reichsinformationsstelle der Gesamtopposition; auf der ersten Reichskon-

ferenz der AAUD mit seinem marxistischen Programm den unionistischen

Kraften unterlegen und seitdem mit Paul Fr61ich endgtiltige Abwendung vom

Linkskommunismus und Verbleiben in der KPD(S); wurde von der KAP als

Renegat betrachtet; nach dem 8. Kongrefl Mitglied der Parteizentrale der

KPD; seit 1924 mit Paul Frolich einer der Flihrer der rechten Opposition

in der KPD; 1933 illegale Tatigkeit und Flucht nach Frankreich; 1941 von der

Vichy-Regierung an die Gestapo ausgeliefert; am 1,12.1941 wegen Vorbe-

reitung zum Hochverrat in Plotzensee hingerichtet.

(K.H. Tjaden, op.cit., Bd.II, p.115; Erganzungen).

Borchardt, Julian; geb. 1868; vor dem ersten Weltkrieg kommunalpo-

litische Tatigkeit im Rahmen der SPD in Berlin; seit September 1913 Heraus-

geber der im Sinne der auBersten Linken in der SPD oppositionellen Zeit-
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schrift "Lichtstrahlen"; die "Lichtstrahlen" wurden zur fruhesten Plattform
der linksradikalen Kritik an der MBurgfriedensM-Politik der SPD; Ende 1914
bereits Vorschlag der Griindung einer eigenen linksradikalen Partei; neben
Karl Radek als deutscher Vertreter zur Zimmerwalder Linken urn Lenin ge-
horig; enge Zusammenarbeit mit Pannekoek; seit der Konstituierung derlSD,
Ende 1915, t!Lichtstrahlen ,f als deren Publikationsorgan; Entzweiung mit der
Bremer Majoritat der ISD aufgrund personlicher Resignation und radikal or-
ganisationsverneinender Propaganda; im April 1917 Verbot der "Lichtstrah-
len"; im November 1918 erneut Herausgabe der "Lichtstrahlen", fortan aber
ohne organisatorischen Kontakt mit der linksradikalen Bewegung; bis zu sei-
nem Tode (1932) parteiloser Sozialist.

("Lichtstrahlen", l.-4.Jg. (1913-1917); Erganzungen).

Friedeberg, Raphael; geb. 14.3.1863 in Tilsit; hohere Schulbildung und
Studium der Nationalokonomie, dann der Medizin und Promotion zum Dr.
med.; als Student bereits sozialdemokratisch engagiert und Mitarbeiter am
"Sozialistischen Akademiker"; erster Besitzer der "Sozialistischen Monats-
hefte" seit Januar 1897; 1896 Abkehr vom Parlamentarismus in Reaktion auf
,T

SachsischenWahlrechtsraub";seitl903aufgrunddesgemeinsamenAntipar-
lamentarismus Kontakte mit der "Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaf-
ten"; 1904 und 1905 offene Agitation fur den Massen- und Generalstreik, seit
Kefflers Tod im Rahmen der "Freien Vereinigung"; Bekanntschaft mit Gu-
stav Landauer und Skizzierung einer Theorie des "historischen Psychismus"
im Gegensatz zum "historischen Materialismus"; Forderung einer neuen
"anarcho-sozialistischen" ParteigrUndung; fUhrte die "Freie Vereinigung"
von ihrem sozialdemokratischen Programm zur Rezeption syndikalistischer
Ideen; Bruch mit der "Freien Vereinigung" wegen seiner anarchistischen
Wendung; September 1907 Ausschlufi aus der SPD; dann Ruckzug von der ak-
tiven Politik und tfbersiedlung in die Schweiz; dort bis mindestens 1939 Kur-
arzt in Ascona und in standigem Kontakt mit der internationalen anarchisti-
schen Bewegung.

(MaxNettlau, Nachlafi, p. 199 verso und 199 B, C, D, E f F).

Frolich, Paul; geb. am 7.8.1884 als Sohn einer sozialistisch organisier-
ten Arbeiterfamilie; Realschule, kaufmannische Lehre, Selbststudium der
Sozialwissenschaften; seit 1902 in der Arbeiterbewegung tatig; journalisti-
sche Arbeit in Leipzig und Hamburg; 1914 radikaler Gegner der "Burgfrie-
dens"-Politik und Ubertritt in die Redaktion der "Bremer Btirgerzeitung";
Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Linksradikalen Johann Knief bei
gemeinsamer Herausgabe des Bremer ISD-Organs "Arbeiterpolitik"; als De-
legierter der ISD 1916 auf der Kienthaler Konferenz; Kriegsdienst und seit
Mitte 1918 wegen antimilitaristischer Propaganda in der Nervenheilanstalt;
auf dem Grlindungsparteitag der KPD(S) als Vertreter der IKD in die Zen-
trale der Partei gewahlt; auf Grlindungsparteitag der KPD(S) Fursprecher
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der Idee der "Einheitsorganisation" und bis Ende 1919 mit Karl Becker Ver-
treter des linkskommunistischen Gewerkschafts-Programms der Bildung von
revolutionaren Betriebsorganisationen; als Abgesandter der KPD-Zentrale
beteiligt an der Bildung der 2. Munchener Raterepublik und Rechtfertigung

der kommunistischen Beteiligung an derselben; als Sprecher der Bremer KP
Abanderungsvorschlage zu den Heidelberger Leitsatzen (Oktober 1919) und
erst auf dem 3. KongreB der KPD(S) (Februar 1920) Absage an die linkskom-

munistische Bewegung; bis Mitte 1921 Fursprecher einer aktiv-revolutio-

n&ren Taktik und einer der Offensiv-Theoretiker nach der Marz-Aktionl921;

danach weitergehende Entwicklung nach rechts in der KPD; seit 1929 einer

der Fuhrer der rechtsabspaltenden KPO, 1932 fuhrend tatig in der SAP; nach

Konzentrationslagerhaft 1933 Emigration nach Paris, 1941 Flucht nach New
York; 1950 RUckkehr nach Deutschland; Mitglied der SPD bis zu seinem Tode

am 16.3.1953; Biograph und Herausgeber Rosa Luxemburgs; historischeStu-

dien; wurde in den ersten Jahren der Weimarer Republik von den Linkskom-

munisten als Renegat betrachtet; sein Pseudonym in diesen Jahren: Paul Wer-
ner. (Karl H. Tjaden, op. cit., Bd. n, p. 5 f; Erganzungen).

Gorter, Herman; geb. am 26.11.1864 in Wormerveer (Niederlande) als

Sohn eines Schriftstellers; hohere Schulbildung und Studium der klassischen

Philologie, 1891 Promotion zum Dr. phil. mit einer Arbeit Uber Aschylos;

Gymnasiallehrer; FUhrer und bedeutendster Repr^sentant einer impressio-

nistischen Dichterschule ("Beweging van Tachtig"); Spinoza-Ubersetzungen

und Studium Kants, schliefllich Studium des Marxschen Werkes und um die

Jahrhundertwende Beitritt zur Sozialdemokratischen Partei der Niederlande

(SDAP); mit Henriette Roland-Hoist Herausgeber der marxistischen Zeit-

schrift "De Nieuwe Tijd"; sozialdemokratische Agitationsschriften; zeitwei-

lig in der FUhrung der SDAP; freundschaftliche Beziehungen zu den Links-

radikalen in der SPD uber Kautsky und Pannekoek; seit 1900 Kampf gegen den

Revisionismus, seit 1903 Kampf fur die Massenstreik-Idee; 1907 Mitbegrtin-

der der linksradikal-oppositionellen Zeitschrift "De Tribune" und 1909 mit

der Tribune-Gruppe Ausschlufl aus der SDAP; neben Pannekoek u.a. Griinder

der niederlandischen SDP; wahrend des Weltkrieges zur Zimmerwalder Lin-

ken gehorig und Agitation fur revolutionSre Massenaktionen; in seinem

schweizer Exil Kontakte zu den russischen Revolutionaren; im November 1918

nach Berlin, seitdem Kontakt mit der linksradikalen revolutionaren Bewe-

gung in Deutschland bis zu seinem Tode; Fursprecher der linken Opposition

in der KPD(S); Agitation fur den deutschen Unionismus, seit April 1920

Hauptvertreter der politischen Theorie Pannekoeks im Rahmen der KAPD;

Mitte 1920 in der Polemik mit Lenin Versuch einer sozio-6konomischen Be-

grlindung des westeuropaischen Linkskommunismus; im November 1920 als

Delegierter der KAPD nach Moskau und Bewirkung der Aufnahme der KAP

in die 3. Internationale; als enger Freund Karl Schroders nach Spaltung der

KAPD im Marz 1922 Eintreten fUr die Essener Richtung der KAPD; Mitbe-
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grander der niederlandischen KAP; fur die KAPD (Essener Richtung) bis zu
seinem Tode am 15.9.1927 tatig; Theoretiker der linkskommunistischen In-
ternationale (KAI); in den Niederlanden heute ausschliefllich als Klassiker
der modernen Dichtung bekannt.

(Nachruf in KAZ (Essener Richtung), 6.Jg. (1927), Nr. 9; Erganzungen).

Hoelz.Max; geb. am 14.10.1889 in Moritz bei Riesa als Sohn eines Schnei-
demuhlenarbeiters; nach Volksschulausbildung 2 Jahre Tagelohnerarbeit;
langerer Aufenthalt in England, dort Besuch eines Polytechnikums; 1909 zu-
rlick in Deutschland, in Dresden Vorbereitung eines technischen Studiums,
Gelegenheitsarbeiten; im August 1914 als Freiwilliger in emern Husarenre-
giment eingezogen; bis 1918 an der Front, Politisierung durch die Kriegs-
erfahrungen; im Oktober 1918 als KriegsbeschSdigter vom Heer entlassen,
Arbeitsloser; in Falkenstein im Vogtland April 1919 zum Flihrer des Arbeits-
losenrates gewahlt; Organisator von Arbeitslosenrevolten und rasch wachsende
Popularitat; begrtindete die Ortsgruppe der KPD(S) in Falkenstein nach an-
fanglicher Zugehorigkeit zur USPD; wiederholt verhaftet und wieder befreit,
steckbrieflich gesucht; Fiihrer der vogtlandischen "Roten Armee" in der Pa-
rallelaktion zu den Ruhrkampfen im Anschlufl an Kapp-Putsch im Marz/April
1920; Ausschlufi aus der KPD(S); politischer Schiller Otto RUhles und Repra-
sentant des linkskommunistischen Aktivismus; Zugehorigkeit zur KAPD; in
der Marz-Aktion der VKPD (1921) von VKPD und KAPD zum militarischen
FUhrer der Kampfe im mitteldeutschen Industriegebiet ernannt; dann Fest-
nahme im Mai (1921) und Verurteilung im Juni zu lebenslanglichem Zucht-
haus; Wiedereintritt in die KPD, die seine Popularitat propagandistisch aus-
wertete; 1928 amnestiert und ein Jahr lang fUr die KPD auf Vortragsreisen;
dann tlbersiedlung nach Moskau, behordliche Verweigerung der Rtickkehr
nach Deutschland; zuletzt in Gorki, wo er 1934 unter nicht geklarten Um-
standen ertrank.

(Max Holz, Vom "WeiBen Kreuz", op. cit.; Erganzungen).

Jung, Franz; geb. am 26. 11. 1888 in Neifle; hShere Schulbildung und Jura-
studium abgebrochen; frUher Kontakt mit den MUnchener BohSme-Kreisen
um Erich MUhsam und der "Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften";
1911/12 Beitrage im expressionistischen "Sturm", seit 1913 sozialkritische
Aufsatze und Skizzen in der "Aktion"; 1914 Desertion und Festungshaft in
Spandau; 1912/13 erste Prosa-Veroffentlichungen in Buchform; wahrend der
Kriegsjahre zum "Aktions"-Kreis gehbrig; nach dem November-Umsturz po-
litisches Engagement in der Bewegung des Linkskommunismus und Grun-
dungsmitglied der KAPD; als KAPD-Delegierter unter abenteuerlichen Um-
standen im April 1920 mit gestohlenem Schiff zumzweitenKominternkongrefi;
fUhrende Stellung in der illegalen Kampforganisation (KO) der KAPD; wich-
tige Rolle in den mitteldeutschen K&mpfen im MSrz 1921; Verurteilung zu
langerer Freiheitsstrafe und Flucht Uber Holland in die UdSSR; dort lange-
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reTatigkeit alsWirtschaftsexperte; Enttauschung undRiickkehr nach Deutsch-

land; anhaltender Unwille, sich sozial einzugliedern; zwischen 1919 und 1924

zahlreiche sozialkritische Romane, Erzahlungen und Dramen; nach 1923 weit-

gehend apolitisch, Tatigkeit als Wirtschafts- und Handelskorrespondent in

Deutschland und im Ausland; 1934 Emigration iiber Prag, Wien, Paris, Genf

und Budapest in die USA; kehrte nach 1945 zuriick und starb im Januar 1963

in Stuttgart; Jung ist Reprasentant der kiinstlerischen, expressionistisch

orientierten Intelligenz, die zur linksradikalen Bewegung stieft.

(Franz Jung, Der Weg nach unten; op. cit.; Erganzungen).

Kater, Fritz; geb. am 19.12.1861 in Barleben bei Magdeburg; Sohn eines

Landarbeiters und selbst zuerst Feldarbeiter, dann Abschluft einer Maurer-

lehre; 1883 beteiligt an der Grundung eines Fachvereins fur Bauarbeiter in

Magdeburg; wahrend der Zeit des Sozialistengesetzes in der illegalen so-

zialdemokratischen Bewegung tatig; 1887 Grundung eines Fachvereins der

Maurer in Barleben; 1889 Gefangnis strafe wegen Vergehen gegen das Ver-

sammlungsverbot; Grunder und Redakteur der sozialdemokratischen Tages-

zeitung "Magdeburger Volksstimme"; in engem Kontakt mit alien Wortfiih-

rern der Oppositionsbewegung der "Jungen" in der SPD; stimmte auf dem
Hallenser (1890) und Erfurter Parteitag (1891) gegen den Ausschlufl der "Jun-

gen" aus der Partei; 1891 erneute politische Gefangnisstrafe und Ubersied-

lung nach Berlin 1892; dort neben Ausubung seines Maurerberufes Gewerk-

schafts- und Parteiarbeit auf dem linkesten Fliigel; mit Gustav Kefiler 1897

Begriinder der aus der Lokalisten-Bewegung hervorgehenden "Freien Ver-

einigung deutscher Gewerkschaften"; seit 1903 deren hauptberuflicher Or-

ganisationsleiter; Herausgeber des Verbandsorgans "Die Einigkeit"; 1908

freiwilliger Austritt aus der SPD nach Ablehnung von Angeboten hoherer

Funktionarsposten in der SPD oder den Zentralverbands-Gewerkschaften;

nach Unterdrackung der "Freien Vereinigung" im Weltkriege (1914-1918)

Koordinator der illegalen Kader und wichtigster Reorganisator der "Freien

Vereinigung" seit November 1918; seit Grundung der FAUD im Dezember

1919 Vorsitzender der Berliner Geschaftskommission und Besitzer des

FAUD-Verlagshauses in Berlin: unter dem Einflufl Rockers erst 1919 geisti-

ge Loslosung von der SPD; 1930 Niederlegung des Vorsitzes der FAUD-Ge-

schaftskommission aus Altersriicksichten; wahrend des nationalsozialisti-

schen Regimes Versuch, die Organisationsreste der FAUD zusammenzu-

halten; wurde im Mai 1945 beim Demontieren eines Blindgangers getotet.

(Rudolf Rocker, Biographie von Fritz Kater (Rocker - Nachlafl)).

Ke filer, Gustav; geb. 1832, Regierungsbaumeister; zuerst politische Ta-

tigkeit in der Berliner Fortschrittspartei; seit 1883 in den Gewerkschaften

tatig; Redakteur des Organs des Fachvereins der Bauarbeiter "Der Hand-

werker" seit 1884; wahrend des Sozialistengesetzes Bekenntnis zur sozial-

demokratischen Bewegung und wiederholte Gefangnisstrafen und Ausweisun-
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gen; Verfasser zahlreicher Schriften liber die illegale Arbeit wahrend des
Sozialistengesetzes; 1897 Initiator des ersten Lokalisten-Kongresses in Hal-
le; Redakteur der "Einigkeit"; pragte das Selbstverstandnis der "Freien Ver-
einigung" als gewerkschaftliche Avantgarde der Sozialdemokratie; starb am
29.7.1904 in Berlin.

(Nachruf in: "Die Einigkeit", 8.Jg. (1904), Nr. 32; Erganzungen).

Knief, Johann; geb. 1880 in kleinburgerlichem Milieu; kam als Volksschul-
lehrervomlinkenFlUgel des bremischenLehrervereinsrelativ spat zur Ar-
beiterbewegung; verliefi etwa um 1905 den Schuldienst und wurde Redakteur
der linksradikalen "Bremer Biirgerzeitung"; vertrat dort vor allem die po-
litische Theorie Anton Pannekoeks; nachdem Ende 1914 die "Bremer Bur-
gerzeitung" auf "Burgfriedens"-Kurs ging, Austritt aus deren Redaktion; im
Junil916 mit Paul Frolich Grtinder und Herausgeber der Bremer "Arbei-
terpolitik" und Fuhrer der Bremer Linksradikalen; im Anschlufi an Zimmer-
walder Konferenz vom September 1915 Vertreter der Leninschen radikalen
Resolution und Befurworter der resoluten geistigen und organisatorischen
Trennung der Linksradikalen von der SPD; Mitinitiator der Griindung der
ISD; seit 1917/18 in der Emigration in Holland und dort in engem Kontakt mit
den Linksradikalen um Pannekoek und Gorter; seit der Angliederung des
"Spartakus"-Bundes an die USPD im April 1917 scharfe Polemik gegen den
"Spartakus"-Bund und unermiidliche Aufrufe zur Griindung einer selbstandi-
gen linksradikalen Partei; Umbenennung der ISD in IKD; im November 1918
neben Paul Frolich geistiger und organisatorischer Koordinator der IKD;
starke Vorbehalte gegen Verschmelzung der IKD mit dem "Spartakus"-Bund
zur KPD(S), die am Jahreswechsel 1918/19 dennoch zustande kam; durch
Propagierung der "Einheitsorganisation" einer der Autoren des linkskom-
munistischen Gewerkschaftsprogramms des Austritts aus den alten Verban-
den; seit 1919 durch Krankheit an aktiver politischer Tatigkeit verhindert;
starb am 6.4.1919 in Bremen an den Folgen einer Blindarmoperation; gait
in linkskommunistischen Kreisen als "ein Vorlaufer der KAPD und der AAU".
(KAZ (Berliner Richtung), 4.Jg.(1923), Nr.14; "Proletarier", 2.Jg. (1927)1
Heft 2; Erganzungen).

Landauer, Gustav; geb. 1870 in Karlsruhe als Sohn eines jiidischenKauf-
manns; Gymnasialbildung, Studium in Zurich; dort durch radikal-soziali-
stische Kreise 1890/91 zur Arbeiterbewegung; dann Anschlufl an die Bewe-
gung der "Jungen"; 1893 Redakteur des Publikationsorgans der "Jungen" und
anarchistische Agitation; Gefangnisstrafe wegen "aufreizender" Artikel in
seiner Zeitschrift, dem "Sozialist"; Verbot des "Sozialist" im Januar 1895
und dessen Wiederbegrlindung im August 1895; bis zum Ende des 2. "So-
zialist" (1899) dessen Herausgeber; intellektueller Fiihrer des deutschen
Anarchismus; seit 1899 vorwiegend theoretische Arbeit, Studium Proudhons,
Ubersetzung Kropotkins; Bekanntschaft Kropotkins bei Englandreise 1902;
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1908 Griindung des "Sozialistischen Bundes", als dessen Publikationsorgan
der "Sozialist" neu erscheint seit Januar 1909; dessen Verbot 1915; wahrend
der Kriegszeit u. a. Dramaturg am Dusseldorfer Schauspielhaus; im November
1918 durch Kurt Eisner nach Munchen, dort im Landes-Arbeiterrat und Kom-
missar fiir Volksaufklarung; vom 7. bis 14. April 1919 Mitglied des Zentral-
rates der ersten Miinchener Raterepublik; durch Kommunisten hinausgedrangt
und am 2. Mai 1919 von konterrevolutionaren Truppen erschossen.

(Julius Bab, Gustav Landauer, Gedachtnisrede, Berlin 1919; Erganzungen).

Laufenberg, Heinrich; geb. am 19.1. 1872 im Rheinland, Sohn aus ka-
tholischer Familie; Studium der Volkswirtschaft, Promotion zum Dr.phil.,

Redakteurtatigkeit; von der Zentrumspartei etwa 1904 Uberwechselnd zur
SPD; stand zum Fliigel der Linksradikalen in der SPD; 1907 von Franz Men-
ring nach Hamburg empfohlen fur die Abfassung einer Geschichte der dor-
tigen Arbeiterbewegung; Leiter der Hamburger Parteischule; 1912 Partei-
verfahren aufgrund seines Radikalismus, das ihn von alien Parteiamtern aus-
schloS; wahrend des Krieges mit Fritz Wolffheim Mittelpunkt der linksra-

dikalen Opposition in Hamburg gegen die Kriegspolitik der SPD; als Sprecher
der Hamburger Opposition in dauerndem Kontakt mit den Bremer ISD, ohne
diesen anzugehoren; fiihrende Tatigkeit in der Hamburger Revolution im No-
vember 1918; Vorsitzender des Hamburger Arbeiterrates vom 11.11.1918
bis 21.1.1919; auf dem zweiten Parteitag der KPD(S) mit Fritz Wolffheim

Sprecher der Gesamtopposition in der Partei; Mitinitiator des deutschen

Unionismus; nach Lostrennung der Linkskommunisten nach dem 2. Partei-
tag (20. -24.10.1919), Versuch, die Opposition unter nationalbolschewi-

stischem Programm zu sammeln; Mitbegrunder der KAPD im April 1920;

aus der KAPD vom 2. Parteitag (1. - 4. 8. 1920) ausgeschlossen; dann na-
tionalbolschewistische Tatigkeit im Rahmen einer "Vereinigung zum Studium

des deutschen Kommunismus"; politische Publikationstatigkeit, isoliert von

der linksradikalen Bewegung; lehnte Verbindung mit Nationalsozialisten ab;

starb im Friihjahr 1932.

(Otto Ernst Schuddekopf, Linke Leute, p. 431 f; Erganzungen).

Levi, Paul; geb. am 11.3.1883 in Hechingen; Gymnasialbildung und Jura-
Studium in Berlin und Grenoble, Promotion; 1906 Rechtsanwalt in Frank-
furt/M.; politischer Schtiler und Strafverteidiger Rosa Luxemburgs; Mitbe-
griinder des "Spartakus"-Bundes und der KPD(S); auf GriindungskongreB der
KPD(S) Referent liber die Wahlen zur Nationalversammlung; mit Rosa Lu-
xemburg gegen die Mehrheit des Kongresses Befurworter der Teilnahme an

diesen Wahlen; nach Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts (Ja-

nuar 1919) und Leo Jogiches' (April 1919) im Mai 1919 durch Kooptation und

widerstrebend in die Zentrale der KPD(S) gewahlt und seitdem FOhrer der
Partei; begann seit Juni 1919 einen Kurs, der die aktivistischen und links-

kommunistischen Elemente aus der Partei hinauszudrangen suchte,.Hohe-
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punkt dieses neuen Kurses seine dem Heidelberger Parteitag (Oktober 1919)

vorgelegten Leitsatze; nach Abspaltung der linkskommunistischen Opposi-

tion bewuflte Annaherung an die USPD und im Dezember 1920 Vereinigung

der KPD(S) mit linkem Fltigel der USPD zur VKPD; im Februar 1920 Riick-

tritt vom Vorsitz aus Protest gegen die Italien - Politik der Komintern und

die Aufnahme der KAPD in die 3. Internationale; nach der Marz-Aktion der

VKPD von 1921 scharfe Kritik daran, die seinen Ausschlufl aus der KPD zur

Folge hatte; daraufhin Griinder und Fuhrer einer "Kommunistischen Arbeits-

gemeinschaft" (KAG), die sich der Rest-USPD anschloft und mit dieser 1922

zur SPD zurtickkehrte; unumstrittener Fuhrer der LinkSopposition in der

SPD; 1920 - 1930 Mitglied des Reichstages; sturzte am 9.2.1930 in Frank-

furt/M. im Fieber zu Tode.

(K. H. Tjaden, op. cit. , Bd. II, p. 83; Erganzungen).

Merges, August; geb. am 3. 3. 1870 in Malstadt-Murbach (Saarland); Aus-

bildung als Schneider und Kunststopfer, Anfang der neunziger Jahre ansas-

sig im Kreis Gandersheim; Verwalter des Gewerkschaftshauses in Alfeld und

ab 1911 Expedient des sozialdemokratischen "Volksfreund" in Braunschweig;

nach Kriegsbeginn zur linksradikalen Bewegung stofiend und in Braunschweig

mit August Thalheimer u. a. Vorsitzender eines lokalen "Revolutionsklubs"

und MSpartakusM-Mitglied; als geschickter Redner bereits am 3.11.1918 in

USP-Massenversammlung die revolutionare Bewegung in Braunschweig ein-

leitend; am 8. 11. 1918 als Vorsitzender des Arbeiterrates Erzwingung des

RUcktritts des regierenden Herzogs von Braunschweig; am 10.11.1918 zum
Prasidenten der Sozialistischen Republik Braunschweig gewahlt; nach Wahl
eines Landesparlaments im Februar 1919 Verzicht auf Prasidenten-Titel und

Landtagsmandat; bis April Fuhrer lokaler Insurrektionen und Flucht nach

Berlin; dort Mitglied der KAPD und als deren Vertreter mit Riihle im Juli

1920 zum 2. Weltkongrefi der Komintern nach Moskau delegiert; bis minde-
stens 1921 KAP-Zugehorigkeit, dann Ubertritt zur KPD; wurde nach 1933

von der SS getotet.

(Ernst-August Roloff, op. cit., p. 26 - 64; Erganzungen).

Moller, Werner; geb. 1888 in Barmen; erlernte den Beruf des Klempners
und war von Jugend auf sozialdemokratisch organisiert; trat 1913 mit lyri-

scher Arbeiterdichtung hervor; gehorte bei Ausbruch des Krieges (August

1914) zur Berliner Gruppe urn Julian Borchardt; war Mitarbeiter an dessen

Publikationsorgan "Uchtstrahlen" und gehorte seit Ende 1915 zu den Vor-
kampfern der ISD; wegen Verbreitung von Liebknecht-Flugblattern einen Mo-
nat Schutzhaft, dann 9 Monate Gefangnis in Kottbus; nach Borchardts Aus-
scheiden einer der Fuhrer der Berliner ISD und enger Mitarbeiter Johann
Kniefs in dessen "Arbeiterpolitik"; Fuhrerrolle in Berliner IKD und als de-

ren Delegierter anwesend auf dem Grundungskongrefi der KPD(S); wahrend
der "Spartakuswoche" in Berlin einer der Fuhrer des, linksradikalen Akti-

vismus; Beteiligung an der Besetzung des "Vorwarts"-Gebaudes am 5.1.1919

und an dessen Verteidigung; wurde nach Abbruch der Kampfe im Januar 1919

von Reichswehrtruppen als Geisel erschossen; von Linkskommunisten als

Wegbereiter ihrer Bewegung angesehen; Pseudonym: Werner Nauffacher.

(KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg. (1922), Nr. 3; Erganzungen).

Most, Johann; geb. 1846 als Sohn eines Sekretars in Augsburg; trat mit 13

Jahren eine Buchbinderlehre an und ging 1863 auf Wanderschaft als Buch-

bindergeselle; durchwanderte bis 1868 Stiddeutschland, die Schweiz, Oster-

reich, Oberitalien, Ungarn; 1867 Anhanger Lasalles und Beitritt zur ersten

Internationale; 1868 popularer Diskussionsredner der Sozialdemokratie in

Wien; Hauptorganisator einer sozialdemokratischen Demonstration in Wien

im Dezember 1870 und daraufhin 5 Jahre schwerer Kerker; 1871 amnestiert

und aus Osterreich ausgewiesen; schlofi sich der Eisenacher Richtung der

deutschen Sozialdemokratie an; von Liebknecht abgewiesen, vonBebel freund-

lich aufgenommen; 1871 Redakteur der MChemnitzer Freien Presse" undl874

acht Monate Gefangnis wegen Demonstrationen gegen die Sedan-Feier; 1874

von den Chemnitzer Arbeitern in den Reichstag gewahlt; 1874 - 1876 poli-

tische Haftstrafe; 1876 Redakteur der "Berliner Freien Presse"; 1878 flinf

Monate politische Gefangnisstrafe; nach dem Sozialistengesetz aus Preufien

ausgewiesen und Emigration liber Hamburg nach London; dort vom 3.1.1879

bis 22. 5. 1882 Herausgabe der "Freiheit"; nach Ausschlufi aus der SPD im

August 1880 endgiiltige Wendung zum Anarchismus; im Mai 1881 16 Monate

Gefangnis in London wegen Akklamation des russischen Zarenmordes vom
Marz des Jahres; Verbot der "Freiheit" nach wiederholter Solidaritatsbe-

zeugung fur die irischen Freiheitskampfer; im Dezember 1882 nachNewYork;

in den USA weitere rastlose politische Tatigkeit in der radikalen Arbeiter-

bewegung und Neuherausgabe der "Freiheit"; starb 1906; wurde von den deut-

schen Syndikalisten und Teilen der Linkskommunisten als wesensverwandt

und Vorlaufer der eigenen politischen Bestrebungen angesehen,

(Rudolf Rocker, Johann Most, Das Leben eines Rebellen, op. cit.)

Muhsam, Erich; geb. am 6.4.1878 in Berlin als Sohn eines judischenApo-

thekers; Apothekerlehre und friihe Manifestationen dichterisch-schriftstelle-

rischen Ehrgeizes; um 1900 freier Schriftsteller in Munchen; vielfaltige Be-

ziehungen zur literarischen Bewegung des Naturalismus, Freundschaft mit

Wedekind, seit 1901 mit Gustav Landauer; politische Entwicklung vom So-

zialismus zum Anarchismus, Verehrer Bakunins und Kropotkins; seit 1908

Agitator des "Sozialistischen Bundes" und Herausgeber der Zeitschriff'Kain"

in Munchen; Reisen in Osterreich, Italien, Frankreich; wahrend des Welt-

krieges Beteiligung an Streikbewegungen und Haftstrafe bis zum November

1918; neben Landauer u.a. Fiihrer der ersten Bayrischen Riiterepublik im

April 1919; mit Ernst Toller u.a. zu Festungshaft verurteilt und 1924 am-

nestiert; stand in engster Verbindung mit der FAUD, ohne dieser anzuge-

'•/,
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horen; enge Freundschaft mlt Rudolf Rocker; Herausgeber der anarchisti-
schen Zeitschrift "Fanal", revolutionare Dichtung; 1933 verhaftet von den
Nationalsozialisten; starb 1934 im Konzentrationslager.
(Rudolf Rocker, Memoiren, Bd.III, p. 374 ff; Erganzungen).

Nettlau, Max; geb. am 23. 7. 1865 in Neuwaldegg bei Wien; Gymnasial-
bildung, Phllologiestudium an mehreren deutschen Universitaten, Promo-
tion zum Dr.phil. mit einer Arbeit tiber ein Spezialproblem der indo-ger-
manischen Grammatik; 1885 Anschlufl an die radikale Arbeiterbewegung in
London; erste historische Arbeiten uber den europaischen Anarchismus pu-
bliziert 1890 in John Mosts "Freiheit"; 1888 Bekanntschaft mit Kropotkin in
London; seit diesem Jahr systematisches Sammeln der internationalen anar-
chistischen Literatur; seine Publikationen trugen wesentlich zur Rezeption
des Anarchismus durch Telle der oppositionell sozialdemokratischen "Jun-
gen" bei; jahrelange Arbeit als Privatgelehrter an fast alien groflen euro-
paischen Bibliotheken an einer umfangreichen Biographie Bakunins; lebtenach
dem ersten Weltkrieg in Wien; von 1918 bis 1933 Beteiligung an der agita-
torischen Arbeit der FAUD, in deren Verlag seine bedeutenden Studien zur
Geschichte des Anarchismus erschienen; durch seine Publikationen im Rah-
men der FAUD der wichtigste Historiograph des internationalen Anarchis-
mus; 1933 Flucht nach Holland, dort Arbeit u.a. am Internationalen Institut
fur Sozialgeschichte in Amsterdam; starb im Juli 1940 in Amsterdam.
(Bulletin of the International Institute of Social History, Amsterdam 1950,
Nr.l, p. 25 ff; Erganzungen).

Pannekoek, Anton; geb. am 2.1.1873 in Vaassen (Holland); nach hoherer
Schulbildung Studium der Astronomie an der University Leiden und Promo-
tion zum Dr.rer.nat.; seit 1902 flihrend in der niederlandischen Sozialdemo-
kratie (SDAP) tatig; Professur fUr Astronomie in Holland; seit 1905 mit Her-
man Gorter und Henriette Roland-Hoist FQhrer des linken Fliigels der nie-
derlandischen Sozialdemokratie; 1905 Berufung an die Parteihochschule der
SPD nach Deutschland; 1907 Mitbegrunder der linksoppositionellen Zeitschrift
in der SDAP "De Tribune"; 1909 Ausschlufl aus der Partei mit deren linkem
FlUgel, der sich als selbstandige Organisation konstituierte (1909) unter dem
Namen SDP; die SDP bildete 1918 die Grundlage fUr die niederlandische Kom-
munistische Partei; 1912 in der Auseinandersetzung mit Kautsky erste An-
satze zu den theoretischen Prinzipien des spateren Linkskommunismus; Mit-
arbeiter der "Neuen Zeit" und der "Bremer BUrgerzeitung", die unter sei-
nem maflgeblichen theoretischen EinfluB stand; 1914 Ausweisung aus Deutsch-
land; wahrend des Weltkrieges Befurworter der Leninschen Resolution auf
der ersten Zimmerwalder Konferenz und Theoretiker der ISD; zahlreiche
Beitrage in Borchardts "LIchtstrahlen" und Kniefs "Arbeiterpolitik"; 1918
Mitbegrunder der niederlandischen Kommunistischen Partei; Agitation in
Deutschland fUr die IKD; nach Spaltung der KPD(S) im Oktober 1919 Furspre-
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cher und Theoretiker der linkskommunistischen Opposition; Inspirator des

ersten Programmes der KAPD vom Mai 1920; dann intellektuelle Mentoren-
rolle fiir die KAPD und Mitbegrunder der niederlandischen KAP; als Gegner
Lenins 1920 aus dem westeuropalschen Sekretariat der Komintern ausge-
schlossen; neben zahlreichen Agitationsschriften politisch-philosophische

Werke, die auf der Erkenntnistheorie Josef Dietzgens aufbauen; bedeutende

astronomische Studien; blieb bis zu seinem Tode im April 1960 der Flihrer

der niederlandischen Ratesozialisten; Pseudonyme: Karl Horner, John Har-
per.

(Nachruf in: "Geist und Tat", 10. Jg. (I960), p. 219; Erganzungen).

Pfemfert, Franz; geb. am 20.11.1879 in Lotzen (Ostpreufien) ; Kindheit

und Ausbildung in Berlin; seit 1904 politischer und literaturkritischerSchrift-

steller; 1910 - 1911 Schriftleiter des "Demokrat, Wochenschrift fur freiheit-

liche Politlk und Literatur", seit Februar 1911 Herausgeber der "Aktion,

Wochenschrift fur Politik, Literatur, Kunst"; vor 1914 Kritik der SPD im
Sinne der Linksradikalen verschiedener Observanz; Weitererscheinen der

"Aktion" wahrend des Krieges unter der Bedingung, nur feuilletonistische

Beitrage zu bringen; Pfemfert wird der wichtigste Verleger und Forderer

der expressionistischen Literatur wahrend der Jahre von 1914 bis 1918; aus

dem Literaten- und Kiinstler-Kreis urn die "Aktion" 1915 Bildung einer "An-

tinationalen Sozialistischen Partei" (ASP), deren Funktion sich in der Kri-

tik an der "Burgfriedens"-Politik der SPD erschopfte und die sich in den No-

vember-Ereignissen 1918 mit dem "Spartakus"-Bund solidarisierte; Auf-

gehen des ASP-Kreises um Pfemfert In der KPD(S); Pfemfert gehorte zur

linkskommunistischen Majority des Grundungskongresses der KPD(S) und

stand seit Durchsetzung des Levi-Kurses in der KP seit Mitte 1919 mit sei-

ner stark politisierten Zeitschrift zur linken Opposition; GrUndungsmitglied

der KAPD im April 1920; seit 1920 vertrat die "Aktion" das "Einheitsorga-

nisations"-Programm Otto RUhles; Pfemfert blieb mit seiner Zeitschrift die-

ser Tendenz auch nach Ausschlufl aus der KAPD (Anfang 1921) und nach

GrQndung der AAUE (Oktober 1921) treu; nach 1923 weiterhin Kritik der Ar-

beiterparteien im linksradikalen Sinne und 1926 Beteiligung an der Bildung

eines "Spartakusbundes Nr. 2"; seit 1927 die "Aktion" trotzkistische Platt-

form; sie stellte 1932 ihr Erscheinen ein; nach 1933 Flucht Pfemferts aus

Berlin in die Tschechoslowakei, 1936 nach Paris, 1940 Uber LIssabon nach

New York; wahrend dieser Zeit Sicherung des Lebensunterhaltes durch pho-

tographische Arbeiten; seit 1941 in Mexico-City; starb dort am 26.5.1954.

(Paul Raabe (Hrg.), Ich schneide die Zeit aus, p. 360; Erganzungen).

Plattner, Karl; geb. am 3.1.1893 in Osterode (OstpreuBen); Volksschul-

bildung und Handwerkerlehre; bis 1914 in der SPD und gewerkschaftlich or-

ganisiert; wahrend des Weltkrieges tatig in der sozialistischen Jugendbe-

wegung und 18 Monate Gefangnis wegen der Verteilung von Liebknecht-Flug-
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blattern (Hochverrat); Ende 1918 bei den Dresdner IKD und Mitglied des Ar-
beiter- und Soldatenrates in Dresden; Griindungsmitglied der KPD(S) und Ta-
tigkeit als Wanderredner im Sinne der linken Opposition; aktive Beteiligung
an den meisten bewaffiieten Insurrektionen in der ersten Jahreshalfte 1919,
besonders in der Bremer Raterepublik; Verhaftung im September 1919 und
wieder Beteiligung an den Ruhrkampfen 1920; Griindungsmitglied der KAPD
und miindliche und schriftliche Agitation fur die Partei; Exponent der ak-
tivistischen Mitgliedschaft der KAPD, die die programmatische Anti-Ge-
setzlichkeit der Partei in die Tat umsetzte; Bank- und Kassentiberfalle zur
Finanzierung der KAP-Zeitungen und Broschuren; fiihrende Tatigkeit in den
mitteldeutschen Kampfen 1921, zeitweilig unter Max Hoelz' Namen; nachNie-
derschlagung der Marz-Aktion (1921) mit seinem Programm der Umstellung
der Partei auf den "Organisierten Bandenkampf" gescheitert und Realisie-
rung dieses Programms unabhangig von der KAPD; Verhaftung Mitte 1921
und 1923 ProzeB in Halle; Zuchthausurteil und etwa 1928Amnestierung; Uber-
tritt zur KPD und u. a. Veroffentlichung eines Buches uber MEros im Zucht-
haus"; angeblich 1933 beim Grenziibertritt in die Tschechoslowakei erschos-
sen.

(Generalakten des Justizministerlums 135/84 66 P (Bundesarchiv Koblenz);
Erganzungen).

Radek, Karl; Pseudonym flir: Karl Bernardovich Sobelsohn, geb. 1885 in
Lemberg; publizistische Tatigkeit 1905 - 1907 in Warschau, seit 1908 in
Deutschland; von 1908 bis 1912 Mitglied derSPD und zur linksradikalen Grup-
pe urn Johann Khief zkhlend; 1912 Ausschlufi aus der SPD und zu Beginn des
ersten Weltkrieges Ubersiedlung in die Schweiz; von dort mit Lenin im Zug
durch Deutschland; blieb in Stockholm und kam nach Beginn der Revolution
im November 1917 nach Moskau; 1917/18 bolschewistische Propagandatatig-
keit unter den deutschen Kriegsgefangenen; im Marz 1918 Direktor fUr Zen-
traleuropalsche Angelegenheiten im AuBenministerium der UdSSR; unter dem
Eindruck des bolschewistischen Sieges teilweise Revision seiner linksradi-
kalen Prinzipien; im Dezember 1918 zum ersten Kongrefl der Arbeiter- und
Soldatenrate nach Berlin delegiert; am Zusammenschluft seiner ehemaligen
Freunde von den IKD mit dem "Spartakus"-Bund zur KPD(S) maflgeblich be-
teiligtj am 12.2.1919 in Berlin verhaftet; rechtfertigte und stiitzte Levis Mafl-
nahmen zum Hinausdrangen der linkskommunistischen Opposition auf dem
2. Kongrefl der KPD(S) im Oktober 1919; im Januar 1920 Riickkehr nach Rut-
land; von 1920 bis 1924 Mitglied des ZK der russischen KP und des EKKI;
haufige Reisen nach Deutschland, z.B. wahrend der Marz-Aktion 1921 und
der Oktoberereignisse 1923; 1924 als Trotzkist nicht wiedergewahlt ins ZK; 1925
bis 1927Rektor derSun-Yat-SenUniversitat; 1927 Ausschluft und 1929 Wie-
deraufnahme in die KPdSU; 1937 zehn Jahre Zuchthaus; starb wahrscheinlich
1942; weitere Pseudonyme: Paul Bremer, Arnold Struthahn.
(Otto Ernst SchUddekopf, op.cit., p. 415 f; Erganzungen).
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Reichenbach, Bernhard; geb. im Dezember 1888 in Berlin und in Ham-
burg aufgewachsen; hohere Schulbildung, einige Jahre an der Biihne und Stu-

dium der Geschichte und Nationalokonomie; aktiv in der Jugendbewegung,

Vorstandsmitglied der Freien Studentenschaft Berlins; Mitherausgeber der

Zeitschrift MAufbruch,!
; 1915 bis 1917 ICriegsdienst, 1917 Griindungsmitglied

der USPD; bis 1919 im Pressedienst des Auswartigen Amtes t£tig; 1920 im
Kreise urn Karl Schroder Mitbegrtinder der KAPD; seit Friihjahr 1921 u. a.

KAP-Delegierter beim EKKI und als solcher Teilnahme am 3,Weltkongrefi

der Komintern; im Marz 1922 zur Essener RLchtung der KAP gehorend und

1924 tibertritt in die SPD; 1931 SAP, Widerstandstatigkeit und 1934 Berufs-

verbot als Journalist; 1935 Emigration nach England, dort w&hrend des Krie-

ges Redakteur einer vom Foreign Office herausgegebenen Wochenschrift fiir

deutsche Kriegsgefangene; seit 1945 Korrespondent fiir deutsche Zeitungen

und fiir den Rundfunk in London; Pseudonym wahrend seiner KAP-Zeit: See-

mann.

(Hanno Drechsler, op.cit., p. 368; Erganzungen).

Rocker, Rudolf; geb. am 25.3.1873 in Mainz in kleinbiirgerlicher Fami-
lie; mit 13 Jahren Vollwaise; Volksschulbildung und nach verschiedenen Be-

rufen schliefllich Abschlufi einer Buchbinderlehre; erste politische Schritte

im Fachverein fur Buchbinder urn 1890; gleichzeitig Bekanntschaft mitSchrif-

ten Johann Mosts und Bakunins; als Leiter eines sozialdemokratischen Ju-

gend-Leseklubs in Mainz und Anhanger der "Jungen" erste Konflikte mit der

Partei; auf Briisseler Sozialisten-Kongrefi 1891 Bekehrung zum Anarchismus;

illegale anarchistische Propagandatatigkeit in Mainz; Ende 1892 wegen ille-

galer Tatigkeit Flucht nach Paris; dort in einer Gruppe exilierter "Unab-

hangiger SozialistenM ; 1895 nach London und Aufnahme in die Gemeinde ost-

jiidischer Anarchisten als Nicht-Jude; indiesemRahmenRedakteurtatigkeit,.

Herausgeber von anarchistischen Blattern in jiddischer Sprache bis 1914;

personliche Bekanntschaft mit Peter Kropotkin, dessen Schiiler Rocker fort-

an blieb; im Dezember 1914 Verhaftung als "gefahrlicher Auslander" und In-

ternierung bis 1918; Marz 1918 als Austauschgefangener nach Holland, dann

im November nach Deutschland; dort sofort Kontakte mit Fritz Kater, dem
Leiter der "Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften"; bald intellek-

tueller Fimrer der deutschen Anarchisten und in der zweiten Halfte 1919 der

"Freien Vereinigung"; bestimmte seit dieser Zeit das Programm der deut-

schen Syndikalisten und die Taktik der Berliner Geschaftskommission der

FAUD; an Grundung der FAUD (Dezember 1919) fiihrend beteiligt; Organisa-

tor und Theoretiker der 1922 gegriindeten syndikalistischen Internationale

(IAA); wahrend der Weimarer Republik Hauptfigur des deutschen Anarcho-

Syndikalismus; Vortragsreisen in Europa und Amerika; Marz 1933 Flucht

in die USA; dort u. a. bedeutende kulturphilosophische Untersuchungen; starb

im September 1958 in Crompond (Mohigansee).

(Rudolf Rocker, Memoiren, 3 Bde. ; Erganzungen).
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RUhle, Otto; geb. 1874; pkdagoglsche Tatigkeit und seit 1903 Ausarbeitung
eines sozialistischen Schulprogramms und Monographie Uber die Situation
des proletarischen Kindes (1911); 1911 sachsicher Landtagsabgeordneter der
SPD, seit 1912 sozialdemokratisches Reichstagsmitglied; sympathisierte mit
dem linken FlUgel der SPD und verweigerte im Marz 1915 als erster Reichs-
tagsabgeordneter nach Karl Liebknecht die Zustimmung zur Billigung der
Kriegskredite durch die SPD; Beteiligung an der GrUndung des "Spartakus"-
Bundes und im November 1918 Sprecher der Dresdener IKD; fuhrende Rolle
in den revolutionaren Vorgangen in Sachsen urn die Jahreswende 1918/19
(u.a. Absetzung des regierenden Furstenhauses in Sachsen); Mitbegrtinder
der KPD(S), Sprecher der linkskommunistischen Majority auf dem GrUn-
dungskongrefl der KPD(S); 1919/20 linkskommunistische Agitation, beson-
ders fur die Idee der proletarischen "Einheitsorganisation"; Mitbegrlinder
der KAPD im April 1920 unter Vorbehalten gegenUber der Beibehaltung der
Zweiteilung der Organisation in Parte! und Gewerkschaft; im November 1920
Ausschlufl aus der KAPD vor allem wegen seiner scharfen Kritik an den 21
Punkten des zweiten Komintern-Kongresses nach einer Moskau-Delegation
durch die KAP vom Mai bis Juli 1920; seit 1920 theoretisches Haupt der "Ein-
heitsorganisations M-Tendenz in der AAUD und Initiator der GrUndung der
AAUE im Oktober 1921; nach 1923 Abkehr von den linksradikalen Organisa-
tionen und Riickkehr in die SPD; bedeutende padagogische, psychologische,
biographische und kulturhistorische Studien; nach 1933 zuerst Emigration
nach Prag; 1936 als padagogischer Berater einer sozialistischen Regierung
nach Mexiko angeworben; 1936 u.a. mit John Dewey Geschaftsfuhrer desAus-
schusses zur Priifung der Moskauer Anschuldigungen gegen Trotzki; Ehren-
rettung Trotzkis und in der Diskussion mit Trotzki unveranderte Ablehnung
der AllgemeingUltigkeit des bolschewistischen Parteiprinzips und Beharren
auf antiautoritarem und demokratischem Charakter der gesellschaftlichen
Transformation; im Alter noch kUnstlerischen Erfolg als Maler unter dem
Namen Carlos Timonero; starb im Juni 1943 im mexikanischen Exil.
(Sebastian Franck, op. cit.; Erganzungen).

Scharrer, Adam; geb. am 13. 7. 1889 in einem Dorf bei NUrnberg als Sohn
desGemeindehirten;Dorfschule, Hirt und 1906 Lehrzeit als Dreher; nach Ge-
sellenprUfung Wanderschaft durch Deutschland, die Schweiz, Italien; Tatig-
keit als Schlosser; 1914 Kriegsteilnehmer, dann Munitionsarbeiter; seit 1917
in Kontakt mit den Berliner Revolutionaren Obleuten und Beteiligung an den
Rustungsarbeiterstreiks; in der linken Opposition der KPD(S) in Berlin und
Grundungsmitglied der KAPD; Redakteur der KAZ und als fiihrender Funk-
tionar des Wirtschaftsbezirks Grofi-Berlin seit 1921 in Gegnerschaft zum
Schroder-Kreis; seit der Spaltung der KAP einer der Fuhrer der Berliner
Richtung und bis mindestens 1927, wahrscheinlich bis 1933 in der KAP bzw.
in der AAU tatig; dem Expressionismus verpflichtete Prosaveroffentlichun-
gen; 1929 literarischer Erfolg mit dem Kriegsroman "Vaterlandslose Ge-
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sellen"; 1933 Emigration nach Prag, 1934 in die UdSSR; 1941 Evakuierung
nachTaschkent, seit 1943 in derNahe Moskaus; 1945Ruckkehr nach Deutsch-
land, Schriftsteller- und Redakteurtatigkeit; starb am 2.3.1948 an den Fol-
gen eines Herzanfalls.

(H. Schurig, op. cit. ; Erganzungen).

Schroder, Karl; geb. am 13.11.1885 in Polzin (Pommern) als Sohn eines

Lehrers; Gymnasialbildung und Studium der Philosophic; Promotion zum Dr.
phil.; Freundschaft mit Franz Mehring und 1913 Eintritt in die SPD; Kriegs-
dienst und Beitritt zum "Spartakus"-Bund, enge Beziehungen zu Rosa Lu-
xemburg und Karl Liebknecht; 1918 Mitherausgeber der "Roten Fahne" und
1919 Redakteur am lokalen Publikationsorgan der KPD(S) in Berlin; Spre-
cher der Revolutiona'ren Betriebsorganisationen und Theoretiker des links-

kommunistischen Gewerkschaftsprogramms; im April 1920 als Mittelpunkt

des uberwiegend linkskommunistischen KPD(S)-Bezirks Grofl-Berlin einer

der Hauptinitiatoren der GrUndung der KAPD; wahrend des Jahres 1920
Durchsetzung des von ihm in Gemeinschaft mit Herman Gorter formulier-
ten Programms der KAP und gleichzeitig Durchsetzung seines Unions-
Programms in der AAUD; im November 1920 mit Gorter illegale Reise

nach Moskau und Bewirkung der Aufnahme der KAP in die Komintern als

sympathisierende Partei; Ende 1921 Entwicklung neuer Unionsthesen und ne-

ben anderen Vorsitzender des Organisations- und InformationsbUros der

linkskommunistischen Internationale; im Marz Hauptfigur im Spaltungsvor-

gang der KAP und Mittelpunkt der Essener Richtung der KAP; maflgebliche

Beteiligung an der Organisierung der KAI; 1924 RUckkehr in die SPD unddort

seit 1926 Literaturkritiker fUr den "Vorwarts", Lektor einer Buchgemein-
schaft und Wanderlehrer; einige Roman-Veroffentlichungen; seit 1929 inner-

halb der SPD Zusammenschlufl mit anderen ehemaligen KAP-Mitgliedern und

Vorbereitung auf eine neue Phase der Illegalitat fUr die Arbeiterbewegung;

bis 1936 Mittelpunkt des Widerstandskreises der "Roten Kampfer" und nach

dessen Entdeckung Zuchthausstrafe; nach 1945 Leiter der Oberschulen von

West-Berlin und Arbeit an der Volkshochschule; von dieser Tatigkeit 1948

enthoben und Ubersiedlung nach Ost-Berlin; Eintritt in die SED und Lektor

beim Verlag "Volk und Wissen"; starb in Ost-Berlin am 6.4. 1950.

(Die Roten Kampfer, loc. cit., p. 438 ff; schriftliche Mitteilungen von Frau

Wally Schmelzer (Berlin) an Herrn Olaf Ihlau; Erganzungen).

Schwab, Alexander; geb. am 5. 7.1887 in Stuttgart als Sohn eines Opern-

kapellmeisters; nach Besuch der hoheren Schule Studium der Philosophic,

Germanistik, klassischen Philologie, Nationalokonomie, Soziologie und

des Staatsrechts in Rostock, Jena, Heidelberg und Freiburg; Promotion zum
Dr. phil.; Lehrer an der Freien Schulgemeinde Wickersdorf und fuhrende

Tatigkeit in der "Freideutschen Jugend"; von der Rebellion der Jugendbe-

wegung wahrend des Weltkrieges iiber die theoretische Aneignung Hegels und
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Marx 1 zum MSpartakus"-Bund und zur USPD; von Rosa Luxemburg geschatz-

ter Theoretiker im Berliner T,SpartakusM-Bund; 1919 in engster Verbindung
mit Karl Schroder Fiihrer der linken Opposition in der KPD(S) und Grtin-

dungsmitglied der KAPD; bis Mitte 1921 spiritus rector der Berliner KAP-
Fuhrung; als Vertreter der KAPD auf dem 3. Weltkongrefl der 3. Internatio-

nale in Moskau unter dem Pseudonym Sachs; nach Ergebnislosigkeit dieser

Delegation und nach allmahlicher Abwendung vom Organisationsleben der
Partei nach der Spaltung im Marz 1922 Austritt aus der KAPD; seit 1921 Ar-
beit als Journalist und Wirtschaftsschriftsteller; von 1928 bis 1933 Presse-
chef der Reichsanstalt fiir Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung;

April 1933 Schutzhaft und Arbeit im Widerstandskreis der "Roten Kampfer";
Herausgeber einer illegalen Zeitschrift, soziologische Kurse in Jugend-,
Studenten- und Arbeitergruppen; 1936 Verhaftung aufgrund seiner Wider-
standstatigkeit und 1937 vom Volksgerichtshof zu 8 Jahren Zuchthaus ver-
urteilt; nach verschiedenen Zuchthausern und Konzentrationslagern am 12.

11.1943 angeblich an den Folgen einer Lungenentziindung gestorben.
(Leber, Annedore (Hrg.), Das Gewissen entscheidet, p. 130 ff; Erganzun-
gen).

Souchy, Augustin; geb. 1892 in Ratibor (Oberschlesien); wurde im Win-
ter 1911/12 von einem ehemaligen Mitarbeiter an Mosts "Freiheit" fur den
Anarchismus gewonnen; Tatigkeit im Rahmen von Landauers "Sozialistischem
BundM in Berlin; 1915 Emigration nach Schweden, dort publizistische Ar-
beiten in der syndikalistischen Bewegung; 1919 Riickkehr nach Deutschland
und neben Rocker fuhrender Intellektueller der FAUD; von 1919 bis 1933 stan-

diger Mitarbeiter und mehrjahriger Redakteur des FAUD-Verbandsorgans
MDer Syndikalist"; April bis Oktober 1920 RuBlandreise; inoffizieller Ver-
treter der deutschen Syndikalisten auf dem 2. Weltkongrefi der Komintern;
1922 einer der drei Sekretare der syndikalistischen Internationale (IAA);1933
Flucht nach Frankreich, 1936 nach Barcelona bis zum Ende des spanischen
Burgerkrieges (1939); im Auftrage der spanischen CNT Reisen in ganz Eu-
ropa; Leiter der Abteilung fiir die syndikalistische Propaganda im Ausland;
nach Niederschlagung des republikanischen Spanien bis 1942 in Frankreich;
dann nach Mexiko und dort achtjahrige Tatigkeit fiir die syndikalistische und
anarchistische Bewegung; Reisen in alle Lander Lateinamerikas und in die
USA; 1950 Riickkehr nach Europa; Tatigkeit als Experte fiir Arbeiterbildung
im Auftrage des "Internationalen Bundes freier Gewerkschaften" und des "In-

ternationalen Arbeitsamtes" (Genf) in Madagaskar, Jamaica, Honduras und
Sthiopien.

(Rudolf Rocker, Memoiren, Bd. Ill, p. 406 ff; Erganzungen durch Brief Au-
gustin Souchys an den Verfasser vom 3. 8. 1964).

Utzelmann, Peter; geb. 1894 in Berlin; Volksschulbildung und Tischler-
lehre; 1908 organisiert in der Arbeiterjugend und seit 1912 in der SPD; 1915
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Kriegsmarine und am 3. 11. 1918 Teilnehmer am Matrosenaufstand in Kiel;
ab 15. November bei der Volksmarine-Division in Berlin; im Januar 1919
Teilnahme an der linksradikalen Insurrektion in Berlin; seit 1918 "Sparta-
kusM-Bund, dann linke Opposition in der KPD(S) und 1920 Griindungsmitglied
der KAPD; Mitorganisator der linksradikalen Aktionen zur Abwehr des Kapp-
Putsches und seit April 1920 in Mitteldeutschland zum Aufbau der KAP und
AAU; in der Marz-Aktion 1921 unter dem Pseudonym Kempin organisatori-
scher Leiter der KAP im Aufstand der Leunawerke; im Juni (1921) Hochver-
rats-Prozefi in Halle und lebenslangliche Zuchthausstrafe; 1923 amnestiert
und Austritt aus der KAP; 1928 Riickkehr in die SPD und beteiligt am Auf-
bau der illegalen "Roten Kampfer"; Ende 1932 Ausschlufl aus der SPD und
1936 wegen Widerstandstatigkeit verhaftet und viereinhalb Jahre Zuchthaus;

1945 politischer Redakteur beim Berliner Rundfunk, 1948/49 Hauptdirektor

der Holzindustrie; 1949/50 Flucht nach West-Berlin; lebt in West-Berlin.
(Brief von Herrn Utzelmann an den Verfasser vom 6.10.1967; Erganzungen).

Vogeler, Heinrich; geb. am 12.12.1872 in Bremen als Sohn eines wohl-
habenden Eisenhandlers; Ausbildung an der Diisseldorfer Kunstakademie zum
Maler und Architekten; vor dem ersten Weltkrieg Studienaufenthalte inFlan-
dern, Paris, Rom, Florenz, Miinchen; seit 1894 in der Kiinstlerkolonie

Worpswede bei Bremen tatig; vor 1914 anerkannt und beliebt als Maler
schwermutiger Moorlandschaften; 1914 aus Einsamkeits-Motiv Kriegsfrei-

williger; Politisierung durch Kriegserlebnis und 1917 Bekanntschaft mit bol-

schewistischer Frontpropaganda; nach Absendung eines Briefes im Legen-
denstil an den Kaiser und an die Oberste HeeresleitungmitAufforderungzur
Beendigung des Krieges im Januar 1918 zwei Monate Nervenheilanstalt; seit

Mitte 1918 wieder auf seinem Gut Barkenhoff in Worpswede und Bekanntschaft

mit Johann Knief von den ISD; im November 1918 in den Bremer Arbeiter-

und Soldaten-Rat gewahlt; 1919 agitatorisch tatig in der linkskommunistischen

Opposition; sein Gut Barkenhoff wurde Arbeitskommune, Schulungsstatteund

Zuflucht fur verfolgte Revolutionare; syndikalistische und unionistische Agi-

tationstatigkeit bis 1922; Mitbegriinder der AAUD; 1923/24 in Moskau und
1924 Ubertritt zur KPD; in deren Namen Vortragstatigkeit Uber die UdSSR
in Deutschland; 1931 wieder nach Rutland auf Einladung der Regierung und

Tatigkeit als Experte fiir Bauwesen in Karelien, Aserbeidshan, Odessa und

Moskau; kiinstlerische Produktion in der Art des sozialistischen Realismus;

Verfasser von politischen Agitationsbroschiiren, lyrischen Schriften und Rei-

seberichten; starb am 14. 6. 1942 in Kasachstan.

(Erich Weinert, Vorwort zu: Heinrich Vogeler, Erinnerungen, op. cit.; Er-

ganzungen).

Wendel, Friedrich; geb. am 12.5.1886 in Koslin (Pommern) als Sohn ei-

nes Tischlermeisters; Volksschulbildung und Buchdruckerlehre; 1907 zur

SPD und w&hrend des ersten Weltkrieges "Spartakus"-Bund; in enger Zu-
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sammenarbeit mit Karl Schroder tatig in der linken KPD(S)-Opposition in
Berlin und WortfUhrer der Berliner Revolutionaren Betriebsorganisationen-
Grundungsmitglied der KAPD und Redakteur der KAZ; 1920 Sympathie mitdem natlonalbolschewistlschen Programm der Hamburger Richtung in derKAP und deswegen im Juni (1920) Entfernung aus der Redaktion der KAZ-am 13. 8. 1920 Austrltt aus der KAPD und Ruckkehr zur SPD; seit 1924 Leiter
der sozialdemokratisehen satirisohen Wochenschrift "Der wahre Jacob"- Ver-
offentlichungen iiber die Geschichte der Karikatur; 1933 "innere Emigration"
Versicherungstatigkeit und photographische Arbeiten; nach 1945 Leiter des
stadtischen Presseamtes in Kiel und Mitglied der SPD; starb am 8 3 1960
in Kiel. * "

(Osterroth, Franz, op. cit., p. 330 f; ErgSnzungen).

Wolffhelm, Fritz; Redakteur und politischer Schriftsteller; 1912/13 Re-
dakteur des IWW-Organs "Vorwarts der Pacific-KUste" in San Francisco;
1913 Ruckkehr nach Deutschland und Beginn der politischen Zusammenar-
beit mit Heinrich Laufenberg; wahrend des Krieges mit Laufenberg FUhrer
der hnksradikalen Opposition in Hamburg; fuhrende Rolle in der Hambur-
ger Revolution seit November 1918; Grundungsmitglied der KPD; auf dem
2. Parteitag der KPD(S) (20. -24. 10. 1919) mit Laufenberg Spregher der lin-
ken Opposition in der Partei; unter dem Einflufl der amerikanischen IWWMit-
initiator der unionistischen Bewegung in Deutschland; trat nach dem 2. Par-
teitag der KPD(S) fur deren Spaltung ein; seit Oktober 1919 mit Laufenberg
nationalbolschewistischer Agitator in der linken Opposition der KPD(S); vom

I'JTT8 KAPD (1
'

"4
-
8 ' 1920) *" La^berg wegen seines Natio-

nalbolschewismus ausgeschlossen; in diesem Sinne weiter tatig im Rahmen

IZl ,

K0m
J
nunistischen Bun*es", dann einer "Vereinigung zum Studium des

deutschen Kommunismus" in Hamburg; bis zum Ende der Weimarer Repu-

gn ^
v
r
!

nationalbols^ewistische Tatigkeit in kleinen Konventikeln;
stand vermutlich mit dem Strasser-Flugel der NSDAP in Kontakt; starb nach
1936 im Konzentrationslager.

(Otto Ernst Schiiddekopf, op. cit. ,. p. 433; Erganzungen).
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