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W eltpolitische A n a ly se . 
D ie K om m unistische A rbeiter-Internationale. 

D ie Sow jet-R egierung  und die 3. Internationale. 

M oskauer Politik . 

Vier Führet.
D ie Arbeit der K A P D .-D elegation  auf dem  M oskauer K ongreß (II. T eil).

Weltpolitische Analyse.
I.

Die proletarische W eltrevolution ist die Periode des 
U cbergangs vom K apitalism us zum Kom m unism us. Sie beruht 
deshalb  auf den V oraussetzungen, die der Ablauf d e r Entw ick
lung des kapitalistischen System s bis zu seinem  Zusam m en
bruch für den Kampf d e r beiden Klassen, Bourgeoisie und P ro 
letariat, verzeichnet. Die Revolution kann dabei angesehen w er
den als das  P rodukt aus den objektiven B edingungen (K lassen
lage) mit den subjek tiven  B edingungen (K lassenbew ußtsein) des 
P roletariats in d e r  Periode d e r  A usbildung der letzten w irt
schaftlichen und gesellschaftlichen O rganisationen , zu denen 
der Kapitalism us geschichtlich berufen ist. Die A ufgabe einer 
A n a l y s e  d e r  K l a s s e n  V e r h ä l t n i s s e ,  die die G rund 
lagen für die S t r a t e g i e  d e s  K l a s s e n k a m p f e s  liefern 
soll, ist dam it gegeben  als U ntersuchung der o b j e k t i v e n  
B e d i n g u n g e n  danach, ob  sie eine S p a n  11 u n g d e r 
K l a s s e n  V e r h ä l t n i s s e  d e ra r t entw ickeln, daß sie als r  e - 
v o l u t i o n ä r e  S i t u a t i o n  em pfunden w erden  m uß, und die 
d u r c h  H i n z u t r e t e n  d e r  k o r r e l a t i v e n  s u b j e k t i 
v e n  B e d i n g u n g e n  auch zur A u s l ö s u n g  d e s  r e v o l u -  
t i o n ä r e n  ( K a m p f e s  führt. Die S tra teg ie  des  K lassenkam pf cs 
w iederum  h a t, u n te r F eststellung  des V erhältn isses der m a
teriellen und geis tigen  K räfte jeder d e r beiden historischen 
Klassen in d e r Epoche des Kapitalism us, d i e g r o ß e  11 L i n i e n 
d e r  o r g a n i s a t o r i s c h e n  V o r b e r e i t u n g  u n d  t a k 
t i s c h e n  D u r c h f ü h r u n g  d e s  K l a s s e n k a m p f e s  in 
m aterieller und g e is tig e r H insicht zu e n t w i c k e l n .  Sic ist 
d a m  befähigt, durch die analytische V orw egnahm e d e r E nt
wicklung d e r Klassen Verhältnisse auf G rund  der E rkenntnis der 
in dem  K räfteverhältnis sich ausdrückenden M achtverhältnisse 
der beiden im Kam pf befindlichen Klassen. Die nachfolgende 
A nalyse der w e l t p o l i t i s c h e n  S i t u a t i o n  ist un ter dem 
Blickpunkt d e r  V orbereitung e iner solchen r e v o l u t i o n ä r e n  
S t r a t e g i e  d e s  P r o l e t a r i a t s  zu verstehen. Es handelt 
sich darum , zu klären, u n te r w elchen V oraussetzungen ökono
mischer und politischer N atur, un te r w elchen Bedingungen inner
halb  der bürgerlichen Klasse das Kapital seinerseits den Kampt 
gegen das W eltpro letaria t führt. D abei m üssen sich diejenigen 
strategischen P unk te  innerhalb der k a p i t a l i s t i s c h e n  
F r o n t  heraussteilen , au f die das P ro le taria t seine Angriffe 
konzentrieren, d ie  es bei d e r A ufstellung s e i n e s  strategischen 
P lanes als R ich tungspunkt in R echnung ziehen m uß. —

II.
D er K apitalism us ist P ro fitw irtschaft; folglich is t das  W esen 

aller kapitalistischen Politik : S icherung des Profits . Die E n t

wicklung der w irtschaftlichen und gesellschaftlichen O rganj- 
sationsform en des Kapitals is t die Entw icklung der M ethoden zur 
S icherung des Profits . D er P rofit beruh t auf d e r A usbeutung 
des P ro letariats als P roduzent und K onsum ent: die Sicherung 
des Profits e rfo rdert also d ie  Sicherung d e r A usbeutung durch 
U nterdrückung des P ro le taria ts  in W irtschaft und G esellschaft 
m ittels der zu diesem  Zweck entw ickelten  M achtorganisationen 
des Kapitals. D iese M achtorganisationen sind die T räg e r der 
kapitalistischen Politik, d ie  O rgane des K am pfes des Kapitals 
gegen  das P ro letaria t zu r S icherung d e r  A usbeutung. Die V er
änderung  ihrer Form en ist a lso  ebenso  Ausdruck für dkv V er
änderung  d e r M ethoden des K apitals zu r A usbeutung und U nter
drückung des Proletariats , w ie sie A usdruck ist für die V er
änderung der K räfteverhältn isse innerhalb  der B ourgeoisie 
selbst. Die U ntersuchung  der U r s a c h e n  d ieser V eränderung 
und ihrer R ichtung e rg ib t, infolge d ieser W echselbeziehung, 
die m ethodische M öglichkeit d e r analytischen V orw egnahm e 
d e r Entw icklung der K lassenverhältnisse und dam it d ie G rund
lage, einen strategischen Plan der revolutionären Kämpfe in 
g roßen  Zügen zu entw ickeln. Doch nur, wenn diese auf dem 
dialektischen Prozeß der G eschichte beruhende analytische 
M ethode m it r e v o l u t i o n ä r e m  Denken gehandhabt w ird , 
darf der strateg ische Plan zu einem  O f f e n s i v p l a n  des 
P ro letaria ts im K lassenkam pf entw ickelt w erden. Denn das 
(ie se tz  der Dialektik gew ährleiste t zw ar die Einsicht, daß die 
proletarischen K am pforganisationen u n d  -m ethoden nicht w e itc T  
entw ickelt sein können, als d ie  sie bedingenden entsprechenden 
kapitalistischen. Aber nur aus dem G eiste d e s  unbedingten 
W illens zur Revolution heraus kann danach die von d e r E n t
w icklung des K apitalism us abhängige proletarische K am pfes
w eise d iese B edingtheit innerlich überw inden, und so  die 
A ktivisierung d e r  fast nu r passiv käm pfenden Klasse herbei
führen. D am it eTst ist dann  auch die H e r a u s b i l d u n g  
d e r  r e v o l u t i o n ä r e n  K a m p f o r g a n i s a t i o n e n  d e s  
P r o l e t a r i a t s  z u  K l a s s e n  O r g a n i s a t i o n e n  im w ah
ren Sinne gegeben. D er Kampf des P roletariats um die 
M acht kann nur von d e r K lasse als so lcher gefüh rt w erden, da 
das Kapital ja ebenso geschlossen, als K lasse, dem Proletariat 
gegenübersteh t. Die Bildung d ieser K l a s s e n f r o n t  d e s  
K a p i t a l s  in jeder Phase d e r kapitalistischen Entw icklung 
b eruh t aber auf den ökonom ischen V oraussetzungen, die 
andererseits, als objektive B edingungen (K lassenla~e), d ie  
proletarische K lassenentw icklung bestim m en. Die E rkennt
nis d ieser doppelten A usw irkung d e r ökonom ischen G rundlage 
schafft das K lassenbew ußtsein, das sich in den revolutionären



Willen der Klasse zum Kampf um  d ie M acht Um setzt. So erg ib t 
sich, durch d iese ständigen  w echselseitigen B eziehungen, die 
H öherspaunung  d e r  beiderseitigen K lassenverhältnisse bis zur 
A uslösung des E ntscheidungskam pfes um die Macht.

III.
In einer Situation wie der heutigen, w o die objektiven 

Bedingungen zu e iner H öherspannung  des V erhältn isses der 
Klassen zueinander drängen , wird die W irtschaftsform  selbst 
zum K lassenkam pf-Instrum ent des K apitals geg en  das P ro 
letariat. Die Festigung der K apitalsherrschaft nach d e r kriti
schen Lage bei K riegsende beruht in hohem M aße auf d e r  w irt
schaftlichen N euorganisierung des K apitals. D iese N euorgani
sierung  ist e rfo lg t durch stärkste  K o n z e n t r a t i o n  d e s  
K a p i t a l s ,  die z u r  V e r s c h ä r f u n g  d e r  K l a s s e n -  
g  e g  e n s ä t z e führt. Es e rg ib t sich also, daß  von e in e r neuen 
Blüte der kapitalistischen W irtschaft im Sinne der V orkriegs
zeit, im Sinne d e r A usgleichung d e r K lassengegensätze nicht 
d ie  Rede sein kann, wenn auch eine W iederaufrich tung  und S tär
kung der K apitalsgew alt, der H errschaft zur Sicherung des 
Profits, e in tritt — o d er vielmehr, gerade  weil dies eintritt.

Denn dieser „W iederaufbau des K apitals“  kann sich selbst
verständlich nur vollziehen auf Kosten d e r arbeitenden Bevöl
kerung. Die a rbeitende Bevölkerung träg t diese Kosten in ver
schiedenen Form en. Die w ichtigste Form  ist die A r b e i t s 
l o s i g k e i t  u n d  d i e  K u r z a r b e i t .  Die A rbeitslosigkeit 
geh t heute über die altbekannte industrielle R eservearm ee 
hinaus. Sie bed eu te t in D eutschland schon lange, in Amerika 
und E ngland bei den jetzigen Ziffern seit kurzem ebenso , daß 
große M assen aus dem  P roduktionsprozeß herausgesch leudert 
w erden, bei denen das Kapital g a r nicht m ehr d ie  A bsicht hat, 
sie sp ä te r als lohndrückende R eservearm ee w ieder in den P ro 
duktionsprozeß einzuführen. Diese M assen bezahlen den kapi
talistischen W iederaufbau tatsächlich m it einem  langsam en 
H ungertode und e iner völligen V erküm m erung  ih rer N ach
kom m enschaft. D a s  K a p i t a l  s c h a f f t  s i c h  i n  i h n e n  
M i l l i o n e n  u n n ü t z e r  F r e s s e r  v o m  H a l s e ,  d e r e n  
E x i s t e n z  f ü r  d a s  K a p i t a l  s i n n l o s  g e w o r d e n  
i s t ,  d a  s i e  k e i n e  i n d u s t r i e l l e n  P r o d u k t e  m e h r  
k a u f e n  k ö n n e 11 und  da cs vorteilhafter gew orden  ist, durcli 
eine vom R ohstoff h e r d iktierte E inschränkung d e r P roduktion 
die Preise hochzuhalten, als im K onkurrenzkäm pfe d ie P ro 
duktion w ieder auszudehnen. An der A r b e i t s l o s e n -  
U n t e r S t ü t z u n g  hat sich das Schicksal aller verw irklich
baren reform istischen Teilforderungen vor d e r  D ik ta tu r erfüllt. 
Sic ist zum Instrum ent gew orden, u m  d a s  A b s t e r b e n  
v i e l e r  M i l t i o n e n  v o r  d e n  B l i c k e n  d e r  M e n s c h 
h e i t  z u  v e r s c h l e i e r n ,  d ie notw endige R evolte des a b 
soluten H ungers zu  verm eiden und d i e  K o s t e n  da fü r auf 
dem U m w ege über das F inanzsystem  w iederum  d e n  a r 
b e i t e n d e n  K l a s s e n  a u f z u h a l s e n .

Eine w eitere  Form , iu d e r  die M assen des P ro le taria ts  den 
„W iederaufbau“  bezahlen, ist d i e  A u s p o w e r u n g  a u f  
d e m  U m w e g e ü b e r d i e S t a a t s f i  11 a 11 z e n. Die T ribu te , 
die das Schw erkapital fiir K riegsrüstungen, E isenbahnbauten, 
Schiffbauhilfen usw. dem S taate  abgepreß t, e rp re ß t d ieser seiner
seits durch S teuern , Fahrpreiserhöhungen  w ieder von den 
arbeitenden M assen. E benso w erden natürlich auch d i e 
S t  e  u e r n  d e r  K a p i t a l i s t e n  selbst l e t z t e n  E 11 d e * 
v o n  d e r  a r b e i t e n d e n  B e v ö l k e r u n g  g e t r a g e n .  
Legale B etriebsräte, die die M öglichkeit von L ohnerhöhungen 
auf Cirund der kapitalistischen Kalkulation nachprüfen, helfen 
an diesem Raub m it. F erner w irkt überall da, w o  die N o ten
presse an d e r V erschlechterung des G eldw ertes dauernd  arbeitet, 
d er S taat mit dem  Finanzw esen auch au f diesem  W ege an der 
A usräubening der breiten Massen mit.

IV.
Die ungeheure Z erstörungsarbeit des K rieges hat Kapital 

in Form  von Produktionsm itteln  und von m enschlicher A rbeits
kraft vernichtet. Die K apitalisten haben ab er dagegen  Schuld- 
fordertingen, d ie G eltu n g  haben, so lange die kapitalistische 
R echtsordnung von den bürgerlichen S taaten vertre ten  wird 
D iese Schuldforderungen d e s  Kapitals sind durch die besondere 
Stel hing, d ie  d ie  V ereinigten Staaten von N ord-A m erika auf 
G rund ihrer w irtschaftlichen V erhältnisse im  K riege hatten , 
in den H änden w eniger am erikanischer Kapitalisten v e re in ig t

Sie sind A nsprüche an die p roletarische A rbeitskraft künftiger 
G enerationen. Das Kapital w ill je tz t diese Schuldforderungen 
„realisieren“ , in Kapital, in P rofit, verw andeln. Dazu m uß 
die A usbeutung  des P ro letaria ts ins U ngem essene geste igert, 
d e r w irtschaftliche D ruck des K apitals verstärk t w erden. D er 
L ohnabbau in d e r ganzen  W elt ist d e r Ausdruck dafür, daß 
das Kapital seine Schulden ein treiben will vom Proletaria t 
Die Z erstö rungen  des K rieges haben aber die P roduktionsbasis 
des K apitals verkürzt, den P roduk tionsappara t so verkleinert, 
daß «las K apital nur noch einen Teil des ganzen P ro le taria ts  
im P roduktionsprozeß  ausbeuten  kann. Die Arbeitslosigkeit* 
s te ig t deshalb  ins U ngeheure, w om it die K onsum fähigkeit der 
M assen w eiter s in k t; dies e rg ib t die N otw endigkeit zu w eiterer 
E inschränkung der P roduktion , w as im m er w eitere  A rbeits
losigkeit im G efolge hat. Da nun das Kapital seine Rente, 
seinen P rofit, sichern will, m uß es w eitere  P roduktionsm ittei 
zerstören, daraus seine Kraft ziehen, und diese Kraft zur N ieder
haltung des P ro letaria ts ganz  konzentrieren. D iese Konzen
tration e rfo lg t durch Z usam m enschluß der Betriebe in der H and 
von im m er w eniger M onopol-Inhabern. D am it schallet die Kon
kurrenz d e r Betriebe aus, die bisher das Kapital zur P roduktion 
gezw ungen hatte. Durch den K onzentrationsprozeß, den Z u 
sam m enschluß ganzer P roduktionszw eige w erden B etriebe, P ro 
duktionsm ittel „ frei“ ; die B elegschaft fliegt au f die S traße.

Die kapitalistischen Staaten sind gezw ungen, diesen Prozeß 
der kapitalistischen Krise durchzuführen. Sie schaffen die In
stitutionen, die das P ro le taria t dieser U nterdrückung gefüg ig  
m achen sollen. Die A nsprüche des K apitals, seine Schuldtitef, 
lauten — w egen  d e r „K riegsanleihen“  — auf den S taat, d e r sich 
an das P ro le taria t halten m uß, um dem  Kapital die Renten zahlen 
zu können. D er bürgerliche Staat m uß also seine ganze Kraft 
darauf verw enden, das P ro letaria t der A usbeutung außertia/b  der 
P roduktion gefüg ig  zu m achen. Die Staaten geraten  so im m er 
m ehr direkt in die H ände des K apitals. Entsprechend der 
T atsache nun, daß das am erikanische Kapital d e r G läub iger 
der W elt, das übrige Kapital und alle anderen Staaten d e r W elt, 
E ngland eingeschlosscn, seine Schuldner sind, ist der am eri
kanische S taa t in der Lage, d ie  W cltpolitik  zu bestim m en. Der 
Präsident H ard ing , als Sachverw alter des am erikanischen Ka
pitals, h a t eine K onferenz einberufen, auf d e r die einheitliche 
Politik des Kapitals d e r  ganzen W elt bestim m t w erden soll. 
Alle A usgaben, die nicht d irekt der N iederhaltung des P ro 
letariats dienen, sollen verboten w erden. Die kapitalistischen 
Staaten d e r W elt m üssen au f Befehl des g roßen  am erikanischen 
G läubigers ihre Konflikte zurückstellen, ihre R üstungen ein- 
schränken und sich ganz au t die Kämpfe g'egen das P ro letariat 
eiustelleii. Solange nicht die Schulden an Amerika aus dem 
Proletaria t herausgep reß t und abgetragen  sind, w ird das Kapital 
der W elt nicht an den W iederaufbau d e r P roduktion denken 
können. Denn die P rofite , die die erhöhte  A usbeutung ab
w irft, verzehrt d a s  Kapital, sow eit es nicht seine Schulden 
davon ab tragen  m uß. In A m erika ab_v w ird die P roduktion 
auch un terbunden , zerstö rt, da das Kapital seine P ro fite  aus 
d e r ganzen W elt e inzieh t; die P roduktion ab er nicht mehr 
rentabel i s t  !>ainit wird auch das P ro letaria t in Amerika 
auf dieselbe S tufe des Elends herabgedrück t w erden, wie in 
Europa.

D er A usgang des Krieges, das U nterliegen D eutschlands 
und seiner V erbündeten, schuf die V oraussetzung, daß das 
Kapital d e r siegreichen S taaten  die G esam tschuld aus d e r  Z er
stö rung  der P roduktion D eutschland aufbürden konnte. Das 
deutsche Kapital und sein S taa t sind deshalb heute gezw ungen, 
gegen  das deu tsche P ro le taria t b ru taler und o ffener vorzugehen, 
als Kapital und S taa t in den anderen Ländern es bis jetzt 
zu tun brauchten . Denn jeder Erfolg, den das deutsche Kapital 
über das deu tsche P ro letaria t e rring t, erm öglicht dem Kapital 
d e r anderen S taaten , die W irkung dieses Erfolges gegen  das 
eigene P ro le ta ria t auszuspielen. D as isi die „ in ternationale  
Lohndrücker- und S treikbrecher-R olle“  des deutschen P role
tariats. Das ist andererseits auch der Preis, um den das 
deutsche Kapital als g leichberechtigt in die Internationale der 
A usbeuter aufgenom m en w orden ist. D er unerhörte  Druck hat 
aber auch die revolutionäre Entw icklung des deutschen P ro le
tariats am  w eitesten  g e fö rdert, so  daß  das P ro letariat der W eh 
D eutschland mit Recht als den  A ngelpunkt d e r W eltrevolution 
ansieht.

V.
D er W eltkrieg hat dam it begonnen, die nationalen  O rgan i

sationsform en des K apitals aufzulösen. Dies is t bis je tz t am 
deutlichsten in den besiegten S taaten  zum Ausdruck gekom m en. 
D eutschland, die Staaten des ehem aligen  O esterreich-U ngarn , 
Bulgarien, T ürkei; ferner diejenigen S taaten , d ie  w irtschaftlich 
besonders eng mit dem  deutschen Im perialism us verknüpft w a
ren, Rum änien, M exiko und A rgentinien, endlich R ußland weisen 
in ihrer heutigen G esta ltung  deutlich die Sym ptom e auf, die auf 
eine in ternationale O rganisationsform  des K apitals hinweisen. 
Auch die hysterische H eftigkeit des französischen N ationalism us 
is t n u r allzu deutlich ein Ausdruck des Z erfalls d e r nationalen 
O rganisationen  des französischen Kapitals. Und E ngland (das 
großbritannische W eltreich) und d ie V ereinigten S taaten  voii 
N ordam erika, die heute noch die w irtschaftlich stärksten  N a
tionen verkörpern , w erden durch die K reditzusam m enhänge mit 
den zerschlagenen O rganisationen gerade  die ausschlaggeben
den T räg e r des neuen  O rganisicrungsprinzips des K apitals 
auf in ternationaler Basis.

H and  in H and m it dieser vorerst finanztechnisch sich 
äußernden U m bildung d e r kapitalistischen O rganisation  g eh t 
auch die produktionstechnische: d e r in ternationale  C harak te r 
der R ohstoffm onopole tr it t  nicht nur in In teressengem ein
schaften geographisch benachbarter R ohstoffvorkom m en zutage 
(S tinnes—Loucheur, A lpinmontaii F ia t—R hein-E lbe), sondern 
darüber hinaus auch in ternational. Die hauptsächlichsten  G rup
pen des D eutschen S tahlw erksverbandes, a lso  die schwer- 
industriellen Konzerne mit Einschluß aller französischen und 
belgischen, sind durch  die am erikanische K onkurrenz gezw un
gen, m it dem  S tah ltrust ein P roduk tionsrege’uugs- und Absatz- 
bündnis einzugehen. Auch die in ternationale B aum w ollkonferenz
— die g e rad e  je tz t in Liverpool und M anchester ta g t — 
ist ein Beweis fü r d iese Tendenzen, denen sich E ngland bisher 
scheinbar entziehen konnte durch das System  d e r  gegenseitigen  
Bevorzugung im A ußenhandel zw ischen M utterland und Ko
lonien, und  auch zwischen letzteren selbst. Eine w ichtige 
E tappe vorw ärts in d ieser Entw icklung w ird d ie  W iedereinbe
ziehung R ußlands und seiner g roßen  B odenschätze darstellen, 
ebenso die  E rschließung C hinas, des w ahren  S treitob jek tes 
zwischen Amerika und Japan . Es m achen sich schon jetzt 
T endenzen bem erkbar, daß die K onzessionennahm e des Kapitals 
iu Rußland und  in C hina g röß ten te ils  aus dem  G runde e r
folgt. die do rtigen  R ohstoffvorko;nm en nur d esh a ’b in die V er
fügungsgew alt zu bekom m en, um sie gegebenenfalls n i c h t  au s
zubeuten, dann  näm lich, w enn infolge d e r günstigen  P ro 
duktionsverhältn isse d e r  w illkürlichen P reisbildung seitens der 
W eltm onopolinhaber (die d irekt o d e r durch S trohm änner die 
K onzessionsnehm er sind) die G efah r ungünstiger B eeinflussung 
d roh t *).

D er politische und ideologische U eberbau d ieser Inter- 
nationalisierung d e r O rganisationsform en des Kapitals ist natür
lich einem  P rozeß von erheblich langsam erem  T em po un te r
w orfen, als es seine finanz- und produktionstechnische G rund
lage ist. D ie B ourgeoisie aller L änder ist scheinbar, w enn man 
ihre au fgereg ten  nationalistischen A eußerungen  b e trach te t, noch 
ganz im Stadium  d er nationalen K onkurrenz d e r S taaten  be
fangen, nur das  bürgerlich-pazifistische F inanzkapital hat schon 
Töne des B ew ußtseins von d e r In ternationalisierung  des Ka
pitals und seiner O rg a n isa tio n  form en gefunden .

D i e  f ü r  d i e  A u s b i l d u n g  d e r  R l a s s c n k a m p f -  
f r o n t  d e r  B o u r g e o i s i e  g rund legenden  T a tsachen  sind 
aber zw angsläufig  von den w i r t s c h a f t l i c h e n  Ursachen 
bestim m t. D eshalb m uß auch m it einer lu tem ationalisienu ig  
des K lassencharakters d e r  Bourgeoisie gerechnet w erden. D er

’) Diese M ethode hat ihre V orläufer: das am erikanische 
T rustkap ita l (R ockefeller u . a.) h a t se it dem spanisch-am erikani
schen Kriege in M exiko Silber- und Petroleum vorkoffninen sich 
konzessionieren  lassen und sie im Z usam m enhang  m it ihrer 
Preispolitik — also, wie der A hnungslose m einte, „ganz  nach 
Laune“  ausgebeu te t, lahm gelegt o d e r gänzlich ruhen  lassen. 
D er besonders in D eutschland viel beredete „politische“  G e
gensatz  M exikos zu den V ereinigten S taaten  b eruh t in W ahrheit 
ausschließlich auf diesen Z usam m enhängen. Sie sind es auch, 
d ie  M exiko D eutschland annäherten , weil d ie  entsprechenden 
deutschen K onzessionäre sich mit dem  „norm alen“  P roduk tions
profit begnügten

Revanche- und E ntrüstungsrum m el d e r  deutschen und fran
zösischen Ludendorffe gehört ebenso  einer abgclaufenen Phrase 
d e r K lassenentw icklung d e r B ourgeoisie an , wie die nationale 
E instellung der Sozialdem okratie.

Auch iu e iner anderen Erscheinung tr it t  d ieser Ausgleich 
hervor, und zw ar dadurch , daß in d e r ganzen  W elt angestreb t 
wird, die staatliche V erfassungsform  auch wirklich in d ie  d e r 
Bourgeoisie zu überführen. I11 E ngland is t schon lange ein 
Schei ii königtum , das g a r  nichts zu sagen  hat. In D eutschland 
ist die dem okratische V erfassungsform  durchgeführt, und  E ng
land sieht scharf darauf, daß  sie auch zum Ausdruck kom m t. 
W ährend un ter der R egierung Fehrenbach-Sim ons g ew isse r
m aßen eine sehr starke R echtsorientierung d e r R egierung ü b e r
w iegend zum Ausdruck kam, h a t E ngland m it w irtschaftlichen 
M itteln D eutschland gezw ungen , e ine R egierung zu bilden, 
die m ehr eigentlich den m ittleren dem okratischen C harak te r zum 
A usdruck b ring t, und zw ar aus dem G runde, um die w irtschaft
lichen Forderungen  Englands (L ohnabbau, U nterdrückung des 
Proletariats) n icht durch politische D ifferenzen zu erschw eren. 
D enn die K am pfspannung zw ischen P ro lct iri it und Bourgeoisie 
kom m t ohne w eiteres näher an  die O berfläche, wenn in der 
R egierung die rechte B ourgeoisie, die m ehr nationalistisch g e 
richteten E lem ente der Bourgeoisie überw iegen (im Kapp- 
Putsch trat daher das gesam te  P ro le taria t zunächst geschlossen 
als! G egner auf). Mit dem  Augenblick, da  eine „freisinnige“ 
o d e r D em okratie-Bourgeoisie überw iegt, d ie  K lassengegensätze 
nach einem bürgerlich-sozialdem okratisch-pazifistischen Z entrum  
hin zu \ (  r‘ chleiem  und überbrücken versucht, ohne sie im 
geringsten  aufheben zu können, läß t das P ro letaria t sich ein
lullen und zeigt politisch nicht so  den starken W illen, hiergegen 
aufzutreten.

England besteh t auch auf der N ationalversam m lung in 
Rtußland. Es wjlll die reine D em okratie  herstellen, um die 
Spannung zwischen Bourgeoisie, Bauern einerseits, und Pro- 
'e taria t auf der ändern Seite, durch eine solche AusgSeichs- 
rochnung zum Ausdruck zu bringen.

Diese IX-mokratie d e r  Bourgeoisie, die in allen S taa ten  
der W elt durchgesetzt w ird, ist auch w ieder ein innerpolitischer 
V erfassungsausdruck für die G leichm achung d ieser nationalen 
S taatseinheiten, und dam it ihre In ternationalisierung. Denn je 
g leichartiger sie in ihren säm tlichen L ebenserscheinungen sind 
(politisch-wirtschaftliche, auch in den  G egensätzen  der K lassen
bildung), desto  leichter ist es, sie un te r e in  Organisierung^» 
schem a zu stellen. Das ist auch ein M om ent, in dem sich d ie  
M acht d e r w irtschaftlich überlegenen S taaten , E ngland und 
V ereinigte S taaten , ausdrückt, daß  sie es fertig  bekom m en, die 
Innenpolitik d e r  anderen S taa ten , d ie  sie w irtschaftlich be
nutzen, auch politisch zum A usdruck zu bringen.

Diese ganze  Internationalisierung, d ieses V erschleiern aller 
G egensätze im Rahmen e in e r reinen kapitalistischen D em okratie 
kom m t noch in einem anderen F a k to r  zum Ausdruck, nämlich 
dem  i n t e r n a t i o n a l e n  A r b e i t s a m t .  Das ist d iese lbe  
Linie, wie die A usgleichung d e r H öhe der Lebenshaltung des 
W eltproletariats m it H ilfe d e r deutschen W iedergutm achung, 
Um das wirklich durchführen zu können, m uß man das P ro le
ta r ia t sow eit in d e r Hand haben, daß  m an es gew isserm aßen als 
A ktivfaktor in die G esam tpolitik  einschalte t und so  ähnlich 
w ie mit d e r A m sterdam er G ew erkschaftsin tem ationale , d ie mit 
den V erpflichtungen des L ondoner U ltim atum s dem  Kapital die 
S icherung des P rofits garan tiert, is t es m it dem  internationalen  
Arbeitsam t. Das V ertragsrecht über den V erkauf der A rbeits
k raft wird international schem atisiert, und dazu ist das inter
nationale A rbeitsam t in Bern e ingesetzt wrorden. Daß w ir je tz t 
in D eutschland die legalen M itbestim m ungseinrichtungen der, 
A rbeiterschaft haben, B etriebsrat, Schlichtungsausschuß, daß  d e r 
O rganisationszw ang, der T arifzw ang, kom m en w ird, alle d iese 
D inge schreibt schon der A bsatz „in ternationales A rbeiterrech t“ 
im Versailler F riedensvertrag  vor. Das führen auch die anderen 
S taaten  ein. Es g ib t in Amerika schon ein A ntistreikgesetz für 
lebensw ichtige Betriebe.

Mit Hilfe der G ew erkschaften  wird das Kapital die revo
lutionären F orderungen im m er in die Bahnen d e r Legalisierung) 
führen und dam it die F o rderungen  ihres revolutionären C ha
rak ters berauben. Auch d ieser P unk t zeigt, daß  eine Aus
gleichung d e r Lebensverhältnisse d e r einzelnen Staaten in der 
W elt angestTebt ist.

Ä



Vï.
D it Internationalisierung des Lohne», im Zusam m enhang, 

mit d e r International isierung der O rganisationsform en des Ka-
pitals wird gehem m t durch die, w enigstens in Europs seh r 
breiten Schichten kleinbürgerlicher, khdnkap ita listisd icr Pro
duktionsw eise. D iese Schichten sind die gefährlichsten  G egner 
des P ro letaria ts deshalb, weil sie die P roletarisierung d e r M assen 
hem m en, weil sie  dem  P roletarier scheinbar im m er noch die 
M öglichkeit lassen, aus dem  Pro letaria t in die Schicht der 
kleinbürgerlichen, selbständigen „K apitalisten“  aufzusteigen. 
Alle diese „selbständ igen“  H andw erker, Z igarrenhändler und  
Budiker bilden die breite M asse d e r sozialdem okratischen Par* 
teien, sow eit sie nicht d e r linksbürgcrlichen R ichfung angehören. 
W enn nicht in ihrer K lassenlage, so  doch w enigstens im G rade 
ihrer L ebenshaltung m it dem P ro le taria t au f einer Stufe, 
bilden, sie trot/xlem einen zähen W all zwischen den beiden 
Fronten Kapital und Proletariat.

VII.
Die K onzentration des Kapitals allein ist nicht im stande 

tlje Liquidation d e r  Z erstö rung  des W eltkriegs zu tragen. 
W ohf h a t d a s  Kapital seine H errschaft g e fes tig t durch den 
Versuch einer N euorganisierung. Auf dem g eg en ü b er d e r V or
kriegszeit durch d ie  Z erstörung  von Produktionsm itte ln , durch 
die V erkürzung d e r P roduktionsbasis stark  verm inderten  E rtrags
w ert der K apitalsobjekte la s te t die „ to te  Schuld*' d e r kapi
talistischen Staaten. Das bedeute t soviel, als daß  die Kapi
talisten ihren P rofit fast zur H älfte an sta tt aus der Produktion 
jetzt aus d e r R ente d e r to ten  Schuld beziehen. D iese Rente 
soll international durch die deutschen R eparationsleistungen, 
gesichert w erden. G eschieht dies nicht, w ürde eine solche V er
w irrung d e r  K reditbeziehungen des in ternationalen  K apitals 
».•intreten, daß  d iese „L ebensw eise“  (M arx) des Kapitals in 
F rage gerte ilt w äre, wie es seinerzeit beim Abbruch der Lon

doner V erhandlungen im M ärz der Fall gew esen w äre, wenn 
nicht die von d e r Bourgeoisie für solche Zw ecke benutzten 
G ew erkschaften  eingegriffen  hätten . Die 2. In ternationale h a t 
am 1. April 1921 in Am sterdam  eine R esolution über den 
W iederaufbau gefaß t, deren  beiden erste Sätze lau ten : „D ie
K onferenz des E xekutivkom itees d e r  In ternationale und der 
parlam entarischen F raktionen d e r beteilig ten  Länder ist infolge 
des Scheiterns d e r L ondoner V erhandlungen und seiner Folgen 
zusam m engetreten . Sie nim mt K enntnis von der E rklärung 
der deutschen V ertreter, daß sie in U ebereinstim m ung m it den 
Beschlüssen des internationalen K ongresses in G enf bereit sind, 
d ie V eran tw ortung  fü r alle berech tig ten  W iedergutm achungs
forderungen zu übernehm en.“

H ieraus g eh t deutlich hervor, daß das Kapital nicht nur 
seine K reditbeziehungen und d ie S icherungen seines Profites 
o rganisiert h a t m ittels d e r  O rganisationen , die von d e r G aran tie  
d e r G ew erkschaften  ahhängen, sondern  daß  es auch verstanden 
hat, d a s  P ro letaria t gelbst, dessen  M assen in den G ew erk
schaften  o rgan isiert sind, als aktiven F ak to r seiner Politik 
auszuspielen gegen  d ie im K lasseninteresse des P ro letariats 
beg ründete  W eigerung  dagegen . Diese T atsache allein be
g ründe t die unbed ing te  A blehnung und V erurteilung d e r G e
w erkschafter und ih rer drei P arlam entsfrak tionen  durch das 
k lassenbew ußte IVoletariat.

Die im V erfolg dieses Beschlusses der G ew erkschaften ein
ge tre ten e  w irtschaftliche und politische S ituation  und ihre 
R ückw irkung auf d ie  K lassenlage vorerst des deutschen P ro 
letariats, w ird d ie  N otw endigkeit zur H eranbildung neuer 
K lassenkam pforganisationen au f rein  proletarischer Basis in 
breiten M assen d e r A rbeiterschaft bew ußt w erden  lassen, O rg an i
sationen, d ie  den K am pfnotw endigkeiten entsprechen, d ie sich 
aus d e r  heu te  schon klar erkennbaren Entw icklung d e r Klasscn- 
verhähnisse ergeben.

Richtlinien zur Frage: „Die 3. International« und die 
Notwendigkeit der Sohaffung einer Kommunistischen

Arbeiter-Internationale“.
(Dem Parteitag der K . A . P . D .  vorgelegt als E n t w u r f  der von der ZentraUAusschuß- 

sitzung der K. A . P. D . am 31. Juli beschlossenen Kommission.)

l.
Die 3. Internationale, vor 2Vir Jahren durch d ie g roße 

Initiative der russischen Kommunisten ins Leben gerufen , w irkte 
dam als wie ein revolutionärer, kühner A nsprung gegen  die 
ganze kapitalistische W eh. Sie riß das durch die 2  In ter
nationale in den Schm utz des im perialistischen K rieges getretene 
Banner d e r proletarischen W eltrevolution  w ieder hoch und  
proklam ierte vor aller W eh ihren proletarisch-revolu tionären  
Kampfeswillen. /

Sie ha t die riesenhafte Aufgabe, die sie auf ihre 1 ahne 
schrieb, nicht zu erfüllen verm ocht. Sie hat sich aus dem 
V orkäm pfer der proletarischen W eltrevolution in ihren Feind 
verw andelt. D er 3. W eltkongreß w ar die endgültige E rklärung 
ihres B ankrotts. D k  3. Internationale is t au f die Seite des 
B ürgertum s gegen  das revolutionäre P ro le taria t d e r ganzen 
W elt ge tre ten . Sie ist zum leibhaftigen B ruder der 2. In ter
nationale gew orden.

Die 2. In ternationale ha tte  die historische A ufgabe, die 
Kämpfe des P ro letaria ts in d e r Phase d e r A ufw ärtsentw icklung 
des Kapitalismus gegen  die Bourgeoisie im Rahm en dieses

K apitalism us zu führen. Die 2. In ternationale hat die für 
diesen Kam pf notw endigen K am pfm ethoden (parlam entarisch- 
gew erkschaftliche) ynd die O rganisaüonsform en (die nationalen 
sozialdem okratischen Parteien und G ew erkschaften) geschaffen 
und angew andt.

Die K am pfm ethoden und die O rganisationsform en der
2. Internationale d ien ten  in d e r Folge ihrem W esen n ad i nicht 
der Z ertrüm m erung , sondern  d e r E rhaltung  des kapitalistischen 
S taats-, W irtschafts- und G esellschaftssystem s, nicht d e r Auf
hebung , sondern  der A usgleichung der K lassengegensätze. T>ic
2. Internationale m ußte daher im gleichen Augenblick verräte
risch w irken, in welchem d e r  w eitere  F ortbestand  des K apitalis
m us se lb st durch die F olge d e r E reignisse in F rage gestellt 
w urde und sie ihrerseits sich nicht d e r veränderten Situation 
anpassen konnte und w ollte.

D ie 3. In ternationale ha tte  die geschichtliche A ufgabe, 
die F üh rung  des P ro letariats in dem  Stadium  der T odeskrisc 
des K apitalism us zu übernehm en, die für diesen Kam pf erforder
lichen K am ptm ethoden und neuen O iganisationsform en zu e n t
wickeln und zur A nw endung zu bringen. Sie m ußte d e r dah in 

A

sterbendeu kapitalistischen Pri vateigen tum sepod ie durch die 
Z ertrüm m erung  aller m it d ieser zusam m enhängenden O rgani
sationen den  T odesstreich  versetzen und zugleich die G rund
lagen für die neue zum Leben drängende proletarische G em ein
eigentum sepoche legen.

An der unheilvollen V erknüpfung  d e r Leitung eines Staates, 
dessen an fan g s p ro letarischer C harak te r sich im Laufe der 
letzten Jah re  iu e inen  ausgesp rochen  bürgerlichen h a t ver
w andeln m üssen, und  d e r Führung  d e r proletarischen Inter
nationale in ein  und  derse lben  H and is t d ie  L ösung der u r
sprünglichen A ufgabe durch  d ie  3. In ternationale  gescheitert 
V or d e r A lternative zw ischen bürgerlicher S taatspolitik  und 
proletarischen W eltrevo lu tion  geste llt, haben sich die russischen 
Kom m unisten für d ie  In teressen d e r e rs te ren  en tchieden mid 
dk* ganze 3. In ternationale in  deren  Dienst gestellt

2.

M it der A nerkennung d e r Forderungen  des russischen 
Bauerntum s nach freier P roduktion  und  freiem  H andel hat die 
Sow jetregierung au fgehö rt, e ine Sow jetreg ierung , d. h. eine 
R egierung d e s  P ro letariats , zu sein. l) ie  unum gängliche poli
tische F olge der ökonom ischen V erhältnisse R ußlands ist die 
l>iktatur des B ürgertum s über das P ro le ta ria t m it all ihren 
Schrecken. D iejenige Klasse, die in R ußland ökonom isch die 
H errschende ist, is t zugleich auch die politische Beherrscherin 
Sow jet rußlands.

Die Sow jetregierung w ird autom atisch  zum R epräsentanten 
des B auerntum s und d e r Bourgeoisie und eigentlichen Voll
strecker ihres kapitalistischen W illens. Die Sow jetregierung 
g eh t dam it in das L ager d e r  B ourgeoisie über.

Sow jetrußland ist kein proletarisch-revolu tionärer Staat 
m ehr, oder, rich tiger g e sag t, Sow jetrußland kann noch nicht ein 
p roletarisch-revolutionärer S taa t sein. Es ist au f dem  W ege, in 
ganz kurzer Z eit ein im C liarakter, w enn auch nicht in der 
Entw icklung, ebenso  national-bürgerlicher S taa t zu w erden, wie 
die w esteuropäischen.

M it diesem  Sow jetrußland, a lso  einem  national-bürgerlichen 
S taat, h a t d e r 3. W eltkongreß  d e r  3. In ternationale das Schicksal 
d e r 3. In ternationale endgü ltig  verknüpft. E r hat die Interessen 
d e r proletarischen W eitrevolution  un tergeordnet den  Interessen 
d e r bürgerlichen R evolution e ines einzigen Landes. Er, das 
oberste  O rgan  d e r proletarischen In ternationale , h a t diese prole
tarische In ternationale  in den D ienst eines bürgerlichen Staates 
gestellt. E r h a t dam it d e r d ritten  In ternationale  jede  Selbständig
keit genom m en und sie in die d irekte A bhängigkeit des  Bürger
tum s gebrach t.

Die F ü h re r d e r  K om m unistischen Partei R ußlands sind zu
gleich F üh rer des russischen S taates und d e r  3. Internationale. 
D er heu tige russische  S taat und  das W eltp ro le taria t durch
leben und  durchkäm pfen zwei verschiedene R evolu tionen : der 
russische S taa t e ine bürgerliche, d ie  proletarische Internationale 
eine proletarische R evolution. Zw ischen d e r  jetzigen russischen 
Revolution und d e r  p ro letarischen W eltrevolution  schlum m ert 
d e r K lassengegensatz zwischen Bürgertum  und Proletariat. 
W enn auch beide zeitlich nebeneinander laufen, inhaltlich trennt 
sie e ine W elt von G egensätzen.

Indem d e r  3. W eltkongreß  die F üh rung  der proletarischen 
Internationale dem russischen S taate und seinen Führern  über
gab , verriet e r  die proletarische W eltrevolution  an das B ürger
tum . Die russischen  Bauern lassen das P ro le taria t und seine 
Internationale nur insow eit leben, als sie ihre bürgerliche Privat- 
eigen tum srevolution  u n te rs tü tz e n ; die russischen B auern e r
schlagen d a s  P ro le taria t und seine In ternationale , sobald diese 
«K?h m it dem  Ziele des proletarischen G em eineigentum s auch 
gegen  sie, gegen  ih r P rivateigentum , richtet.

D esw egen m achten d ie  russischen Bauern — w enn auch 
noch nicht in ganz  bew u ß ter E rkenntnis — durch d ie  Sow jet
regierung d ie  3. In ternationale zu einem M achtfak tor ihrer 
S taatspolitik . D esw egen versag ten  die russischen Bauern durch 
d ie Sow 'jetregierung d e r 3. In ternationale d ie  A nw endung w ahr
haft proletarischer T aktik  und K am pfm ethoden. D esw egen 
stellten die russischen Bauern dirrch die Sow jetregierung die 
einzelnen Sektionen d e r  3. Internationale auf den äußersten  
linken F lügel d e r bürgerlichen O pposition  jedes Landes.

Die russischen Bauern brau  d ien  e inen  M achtfaktor gegen
über den  anderen  bürgerlichen Staaten d e r W elt, urn ihnen 
konkurrenzfähig zu w erden und den N achteil ih rer zurück

gebliebenen Entw icklung au f d iese Art wettzum achen S ie 
w erfen d ie p roletarische In ternationale als d a s  O ew lcht au f die 
W ag sd ia le  der W eltpolitik, das ihnen das G leichgew icht m it 
den, und  w enn m öglich, das U ebergew icht über die anderen 
kapitalistischen S taaten  herstellen  soll. Das revolu tionäre P ro 
letariat der ganzen W elt ist ihnen  d a s  geeigne te  K anonen
fu tter fü r die S icherung ihres P rivateigen tum s und ihres 
Profits.

Die p roletarische W eltrevolution  is t ihr Feind. !>ie p ro le
tarische W eltrevoiution w ird ihnen ih r Privateigentum  nehm en. 
IV shalb  hassen  d ie  russischen Bauern d ie  proletarische W elt
revolution. D eslialb verhindern sie den  Sieg der proletarischen 
W eltrevolution, indem sie  d e r 3. In ternationale den W eg  zu 
ihr versperren und  au f d ie  Bahn d e r  reinen O pposition g e g e n 
über der in ternationalen  B ourgeoisie obdrängen . D eshalb w arfen  
sie d ie K om m unistische A rbeiterpartei au s d e r  3. In ternationale 
hinaus, weil d ie W affen und K am pfm ethoden dieser, d ie allein 
d e r proletarischen W eltrevoiution dienen, solchen A bsichten im 
W ege stehen.

3.
Die Sow jetregierung, durch d ie  w irtschaftlichen V erhältnisse 

R ußlands gezw ungen, d e n  K apitalism us ins Land zu bringen , 
w ird dam it selbst zum R epräsentanten  des K apitalismus.

D er H ilferuf d e r S ow jetreg ierung  an d ie  ganze  W elt hat 
wie ein Scheinw erfer die Situation erhellt. Die Sow jetregierung 
liefert ih r Land, ih re  Revolution und ih r P roletariat d e r in te r
nationalen  B ourgeoisie aus. M it d e r  Schnelligkeit einer M obil
m achung fo lg t d iese ihrem Rufe.

Die S ow jetregierung w ird  von dem  internationalen  K a
pital in d ie  Rolle gezw ungen, S achw alterin  seiner P ro fit
interessen in Rußland zu  spielen. Das W eltkapital g eh t d a rau f 
aus, au s Sow jetrußland ebenso  wie aus D eutschland eine Filiale 
zur Erzielung von kapitalistischem  Profit zu machen.

Die D urchkapitalisierung Sow jetruß lands durch das W elt- 
kapital, d ie  jetzt u n te r tä tig e r  Beihilfe d e r Sow jet reg ierungl 
iliren A nfang nim mt, bedeu te t nicht nu r das E nde S ow jet
rußlands als eines pro letarischen S taates, sondern  zugleich auch 
neue, bedeutende E rle id iterungen  fü r das W eltkapital zu r Ucber- 
w indung seiner Krise, und  neue ungeheure  Schw ierigkeiten und 
H em m nisse fü r d ie  Entw icklung der proletarischen W elt
revolution.

Die 3. In ternationale, seit dem  3. W eltkongreß un trennbar 
m it d e r russischen S taatspolitik  verknüpft, g e h t rasend schnell 
einer gleichen K atastrophe w ie d e r  russische Staat! als p ro le
tarischer S taat, en tgegen . Sie, d ie  zunächst ein w ah rh afte r 
Versuch zu r Schaffung e iner revo lu tionären  proletarischen In te r
nationale w ar, ab e r heu te  nu r noch ein  M achtfaktor in der H and  
d e r Sow jetregierung ist, m uß m it d ieser den gleichen L ebens
w eg  gehen .

Sie w ird von d e r Sow jetregierung au f die gleiche Linie 
gezogen, d ie  d iese nunm ehr se lb st betreten  h a t: Beihilfe zum 
W iederaufbau des K apitalism us. D ie einzelnen Sektionen d e r
3. In ternationale sind  nur noch politische H ilfstruppen in d e r 
H and d e r bürgerlichen Sow jetreg ierung , un d  dem entspreeheiu l 
ist ihre ganze po litisd ie  E instellung und T ätigkeit.

Die 3. In ternationale h a t offiziell au f d ie proletarische 
Revolution in den  kapitalistischen Ländern verzichtet, weil sie 
nicht im In teresse d e r russischen  Staatspolitik  liegt. D enn das 
In teresse d e r  russischen S taatspolitik  b es teh t in d e r E rhaltung 
und  d e r  B ew egungsfreiheit des bäuerlichen und bürgerlichen 
P rivateigen tum s und  in  dem  kapitalistischen Aufbau in RulJ- 
kmd. Da die  p roletarische R evolution die Sow jetregierung iu 
d ieser ih r h istorisch vorgeschriebenen A ufgabe stö ren  w ürde, s.) 
stellt sie sich m itsam t ih re r 3. In ternationale  in G egensatz  zur 
proletarischen W eltrevolution.

D eshalb ru ft Sow jetrußland und die 3. In ternationale das 
in ternationale P ro le ta ria t n ich t m ehr zur R evolution, zu r E r
oberung  d e r  politischen M acht auf, sondern  nur zum „E in 
w irken au f d ie  kapitalistischen R egierungen“ , S ow jetruß land  
auf kapitalistischem  W ege  M aschinen und W aren zu liefern.

Die Sektionen d e r 3. In ternationale stehen  alle zusam m en 
im D ienste d n e s  d n z ig en  bürgerlichen Staates. Die Parteien  
d e r 2. In ternationale stehen  alle einzeln — jede fü r sich  — 
im D ienste d e r  einzelnen bürgerlichen  Staaten. D as is t der 
ganze U nterschied. D ie 3. In ternationale a rbeite t in ihrer 
G esam th d t am Aufbau d e r  russischen, d ie  2. In ternationale  durch
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ihre einzelnen nationalen Parteien am W iederaufbau d e r  e in
zelnen nationalen kapitalistischen W irtschaften. D as is t die 
T rennungslinie zwischen der 2. und der 3. Internationale.

Ihre gem einsam e Basis finden sie in d e r gem einsam en U nter
stü tzung des Kapitalism us überhaupt, der in ternationalen  Bour
geoisie gegen  die  p roletarische R evolution. D enn, w enn die
2. Internationale das Ziel des W iederaufbaus des in ternationalen  
Kapitals d irek t anstreb t, so hat die Politik d e r 3. In ternationale, 
so  sehr sie diese W ahrheit au d i zu verstecken versuchen ver- 
inag, genau  die gleiche Tendenz.

D urch ihren W illen, im Rahm en und unter den Bedin
gungen  des internationalen  K apitalism us zu produzieren , hilft 
diej 3. In ternationale dem  Kapital praktisch, die Krise zu über
w inden und fällt gleichzeitig  der proletarischen R evolution, 
deren M ittel und V oraussetzung gerade  die S abotage und 
d ie  Stillegung d e r kapitalistischen P roduk tion  ist, in den 
Rücken.

Die 3. Internationale ist für die p roletarische W eltrcvolution 
verloren. Ihr U n tergang  wird ebenso rasch herankom m en, wie 
ih r  A ufstieg einsetzte. Sie wird unaufhaltsam  m it hinein- 
gcrissen w erden in d ie K atastrophe d e r russischen Sow'jet- 
regierung. Mit ihrem Ende wird das revo lu tionäre P ro letaria t 
d e r ganzen W elt auf sich selbst gestellt w erden.

4.
Das revolutionäre P ro letaria t der ganzen  W elt steh t heute 

im Kampf gegen  die sich im m er fester zusam m enschließende 
in ternationale Bourgeoisie ohne eine in ternationale  Kam pf
organisation, die konsequent und ohne Rücksicht das Interesse 
der proletarischen Revolution vertritt. Von d e r 3. In ter
nationale ist nichts m ehr zu erw arten  als V errat. D as revolu tio 
näre IVoletariat der ganzen  W elt steh t dam it vor d e r m ub- 
w eisbaren N otw endigkeit, eine neue kom m unistische Arbeiter- 
internationale zu erbauen und schon heute dafü r die Basis ni 
legen.

Die neue kom m unistische A rbeiter-Internationale w ird sich 
grundsätzlich die V erw irklichung der proletarisch-kom m unisti
schen Epoche, und als e rs ten  Schritt dahin die V ernichtung der 
kapitalistischen (dem okratischen) Republiken und Aufrich
tung  d e r proletarischen S taatsgew alten  (R ätestaa ten ) zum Ziel 
setzen müssen. Die Z ielsetzung e rfo rdert den A bbruch aller 
Brücken zur B ourgeoisie und ihrem S taate, a lso  die offene 
form al wie inhaltlich antikapitalistische E instellung und F üh 
rung  ihres ganzen  Kampfes. Ih r höchster R ichtungspunkt darf 
nicht das Sonderinteresse irgendeiner „nationalen“  oder der 
w esteuropäischen Revolution sein, sondern  das G em einin teresse 
des W eltpro letaria ts: die proletarische W eltrevolution.

Bei d e r  Festlegung  ihrer Taktik m uß sic e inerseits jede 
Schablonisierung unbedingt verm eiden, andererse its  aber solche 
Kam pfm ethoden zur B edingung machen, wie sie die proletarische 
Revolution d irek t verlangt. Sie wird ausgehen  m üssen von dem 
Entw icklungsgrad der ökonom ischen V erhältnisse d e r  einzelnen 
Lander, und überall do rt, w o die T odeskrise  des Kapitalism us 
begonnen hat, mit ausschließlich proletarisch-revolutionären 
W affen, also mit antiparlam entarischen, antigew erkschaftlichen, 
antigesetzlichen M ethoden, käm pfen m üssen.

Die W affen, die dem  P ro letarier bei dem  M itkam pf in der 
bürgerlichen Revolution von Nutzen sind, w erden  gänzlich u n 
geeignet für Länder, in denen es sich um d ie eigentliche, die 
selbständige, proletarische Revolution g eg en  die Bourgeoisie 
handelt. Jede Revolution erfordert verschiedene W affen, ver
schiedene K am pfm ethoden.

Das deutsche Proletariat kann in d e r heutigen Situation 
nur m it solchen K am pfm ethoden, d ie  jedes Paktieren m it der 
Bourgeoisie ausschließen, und solchen O rganisationsform en, die 
in keiner Beziehung m it dem Kapitalism us verflochten sind, 
spndem  ganz losgelöst au s  ihm sich unm itte lbar aus dem 
revolutionären K lassenkam pf heraus form en, zum Siege ge
langen.

Parlam entarism us und G ew erkschaften  sind solange brauch
bare K am pfm ethoden und O rganisationsform en, als für das 
Proletariat die U nterstü tzung  der bürgerlichen Revolution 
gegen  den Feudaladel in Frage kom m t. Sobald das Proletariat 
in seiner e igenen Revolution gegen  die B ourgeoisie als herr
schende Klasse steh t, haben Parlam entarism us u n d  G ew erk
schaftspolitik konterrevolutionäre W irkung.

Von diesem Augenblick an  braucht das P roletaria t ganz 
neue K am pfm ethoden und ganz neue O rganisationsform en, wie 
den aktiven A ntiparlam entarism us, die Schaffung von Arbeiter- 
IJnionen, den unm ittelbaren Kampf um die politische M acht mit 
allen (je nach Bedarf verw endeten) K am pfm itteln. Die Kam pf
m ethoden d e r K om m unistischen A rbeiterpartei D eutschlands mit 
allen ihren einzelnen Form en, so fo rt zu r V orschrift fü r alle 
G ruppen  und P arte ien  d e r K om m unistischen A rbeiter In ter
nationale m achen zu w ollen, w äre ein historischer B ocksprung.

Diese K am pfm ethoden en tsp ringen  d e r hohen E ntw icklungs
stu fe  d e r ökonom ischen V erhältnisse in D eutschland. A ber in 
allen kapitalistischen Ländern w ird das P roletariat, sobald dei 
Kapitalism us ihres Landes in dieselbe Phase ein tritt, zu den 
gleichen W affen greifen  m üssen.

In verschiedenen Ländern nähern sich die kom m unistischen 
A rbeitergruppen dem S tandpunkt d e r Kom m unistischen A rbeiter
partei D eutschlands, aber haben ihn noch nicht ganz erreicht, 
weil die Entw icklung der ökonom ischen V erhältnisse ihres 
Landes noch nicht sow eit gediehen ist, wie die D eutschlands. 
Es w äre grundfalsch, hier durch eine künstliche Vorschrift der 
geschichtlichen Entw icklung vorgreifen zu w ollen. Die Dinge 
w erden sich entw ickeln m üssen.

Die gleiche Erw ägung, die für die Bestim m ung der Taktik 
in den einzelnen Länden gilt, m uß auch bei der B estim m ung 
d e r O rganisationsform  d e r K ommunistischen A rbeiter-In ter
nationale selbst in B etracht gezogen  w erden m üssen. Die K om 
m unistische A rbeiter-Internationale m uß organisch hcranvvachsen, 
genau so, w ie sich d ie  Kom m unistische A rbeiterpartei D eutsch
lands o rganisatorisch  entw ickelt hat. Ihre O rganisation  kann 
nicht von oben diktiert, sie muß von unten herauf geschaffen 
werden

In der 2. Internationale hat jede nationale Partei ihr 
eigenes Selbstbestim m ungsrecht, in  der 3. In ternationale 
herrsch t — scheinbar — eine international-einheitliche Z entral
instanz, in W irklichkeit aber die nationale K om m andogew alt 
des russischen Staates. Das E xekutivkom itee besteht zw ar in 
se iner Z usam m ensetzung aus V ertretern des internationalen 
P roletariats, un tersteh t aber faktisch dem Befehl d e r russischen 
Kom m unisten. Jeder W iderstand dagegen  ist zw ecklos, jede 
O ppositionsregung w ird so fo rt un terd rück t. Die O rganisations- 
torm  erscheint im höchsten M aße zentralistisch, aber un te r 
diesem scheinbar internationalen Z entralism us verb irg t sich nur 
d e r A bsolutism us d e r russischen Kommunisten.

N ur in d ieser M ißgestalt ist überhaupt die hochentw ickelte 
O rganisationsform  des internationalen Zentralism us in der
3. Internationale möglich. Die Kom m unistische A rbeiter-In ter
nationale wird die O rganisationsform  des internationalen Z en
tralism us zunächst noch nicht w ählen können, weil ih re  V or
bedingungen noch nicht gegeben sind. Diese O rganisationsform  
steh t nicht am Anfang, sondern  am Ende ihrer Entwicklung. 
Sie ist das Ziel, aber nicht der Beginn.

Die V orbedingungen ruhen auch hier in der Entwicklung 
der ökonom ischen V erhältnisse. Das revolutionäre P ro letaria t 
kann sich politisch nicht w eiterreichend organisieren, als wie das 
Kapital o rganisiert ist, w obei un te r „O rganisieren“  die zen
tralistische O rganisationsform  m it e iner einzigen Z entralintanz, 
d ie  einheitliche, für alle M itglieder ge ltende  Beschlüsse in 
allen F ragen faßt, zu verstehen  ist. D as revolutionäre P ro letaria t 
m uß organisatorisch dem Kapital genau  so gegenübertreten , 
wie dieses selbst organ isiert ist.

W ar bis zum W eltkriege der nationale S taat durchw eg 
die politische O rganisationsform  des Kapitals und die nationalen 
Parteien  d e r 2. In ternationale d ie  entsprechende O rganisation  
des P roletariats, so  m uß die  K om m unistische A rbeiter-In ter
nationale nunm ehr, nachdem der W eltkrieg mit der Zerschlagung 
der nationalen O rganisationsform en des Kapitals und der 
Schaffung von internationalen Form en begonnen hat, den 
gleichen Schritt tu n . Sie w ird ihre O rganisation in der W eise 
über den Rahmen d e r einzelnen nationalen S taaten  hinaus 
zentralistisch gestalten  können, daß  sie verschiedene Länder mit 
dem  gleichen ökonom ischen Entwickl. ngsgrad zusam m enfaßt 
und für diese eine Z entralinstanz m it b indender B eschlußkraft 
einsetzt.

Die Kommunistische A rbeiter-Internationale wird sich vor
aussichtlich im Laufe d e r Z eit eine ganze Reihe solcher tak 
tischen Zwischen zentralen schaffen m üssen und so ers t von 
unten  herauf zu einer w ahrhaften  Räte-lnternationaK* w erden.

Andernfalls w ürde  sie an  d e r U nerbittlichkeit der ökonom ischen 
Tatsachen selbst Schiffbruch erleiden und zerschellen. T rotzdem  
muß sie natürlich von vornherein bestreb t sein, sich auch o rg a 
nisatorisch fortgesetzt zu vervollkom m nen, bis zum letzten 
großen Ziel, d e r internationalen R ätekom m une des Welt- 
p>roletariats.

5.

Als unm ittelbar und sofort zu verw irklichende M aßnahm e 
ist ein in ternationales Inform ations- und O rganisationsbüro  zu 
schaffen mit fo lgender A ufgabe:

Loslösung aller in revolu tionärer O pposition zur 3. In ter
nationale stehenden E lem ente und G ruppen aus der 3. In ter
nationale bzw. aus ih ren  Sektionen, und ihre Z usam m enfassung 
auf der Basis d e r  oben skizzierten G rundsätze .

Diese A ufgabe ist zunächst in fo lgender Form  auszuführen:
I. Bei selbständigen O rganisationen durch organisatorische 

Verbindung.
1. Bei einzelnen G ruppen  durch V erbindung mit den Ver- 

tretern* d ieser G ruppen . Die einzelnen naTionaTen G rup
pen verpflichten sich, national d iese G ruppen unterein
ander zu verbinden und ein nationales Büro zur V er
bindung m it dem internationalen O rganisationsbüro  
herzustellen.

3. Durch V erbindungen m it einzelnen Personen in den 
Ländern, in denen sich noch keine G ruppen gebildet 
haben.

I. Ihircli V ersand von Schriften und P ropagandam aterh l 
an Z eitungen, Zeitschriften und O rganisationen.

3. Durch H erausgabe einer Zeitschrift in drei Sprachen 
zur B ehandlung von F ragen  d e r proletarischen In ter
nationale.

I>as O rg.-B iiro hat ferner Aufrufe o d e r V eröffentlichungen 
der einzelnen angeschlossenen G ruppen und O rganisationen

w eiterzuleiten an alle  angeschtossenen O rganisationen und 
G ruppen.

Die V erbindungen w-erden in der e rs ten  Zeit, entsprechend 
den  geringen  Mitteln und in A nbetracht dessen, daß d ie  H er
ausbildung einer festeren  O rganisation  der w eiteren E ntw ick
lung überlassen bleiben m uß, sich zu beschränken auf schrift
lichen V erkehr und Austausch v o n  D rucksachenm aterial. N ur 
in ganz  dringenden Fällen wird persönliche V erbindung m ög
lich sein.

Um eine gem einsam e G rund lage  für den späteren  Aufbau 
und eine feste Basis zu schaffen, w erden alle angeschlossenen 
G ruppen  aufgefordert, bis zu einem  zu vereinbarenden Z eit
punkt V orschläge hierzu und  P rog ram m e an  das O rganisations- 
Büro einzusenden.

Das Internationale O rg.-B iiro ist verpflichtet, diese an alle 
G ruppen  weiterzuleiten. Alle angeschliossenen G ruppen und  
O rganisationen  verpflichten sich ihrerseits, nach M öglichkeit die 
zugesandten  Vorschläge,i R ichtlinien usw. in ihren O rganen  zu 
veröffentlichen.

Die Besprechung des so  allgem ein bekanntgegebenen  M a
terials, d ie dazu etw a gefaß ten  Beschlüsse, schaffen d ie  U nter
lage fü r eine später sta ttfindende internationale K onferenz, auf 
d e r m an dann zu einer von unten  geschaffenen gem einsam en 
P lattform  gelangen kann. Als ers te  vorläufige G rund lage  für 
das Arbeiten des O rg.-B üros sollen  die T hesen gelten , d ie  die 
K. A. P. D. auf dem 3. K ongreß der 3. Internationale ein
gereicht hat.

Alle dem O rg.-B üro angesch lossenen  O rganisationen, G ru p 
pen und Personen erk lären , d ie nötigen finanziellen M ittel 
durch freiwillige Z uw endungen je nach den vorhandenen Kräften 
aufzubringen. Die K. A. P. D. ihrerseits verpflichtet sich, das 
O rg.-B üro  einzurichten, für die nötigen A rbeitskräfte zu  sorgen, 
das Büro ge trenn t von der K. A. P  D. zu halten  und genaue 
R echnung zu legen über alle m ateriellen Zuw endungen und 
eingegangenen Schriften.

Die Sowjet-Regierung und die 3. Internationale.
Der nachfolgende Artikel w urde vor etw a drei 

W ochen von d e r D elegation der K. A. P. D. in Mos
kau d e r Partei zugesandt. M anche Schlußfolge
rung  kann heute  schon schärfer gezogen werden. 
Aber er zeigt im G anzen die vollkom m en gleiche 
R ichtung des W eges, den die D elegation in Ruß
land se lb st gesehen , und den die K. A P in 
D eutschland inzwischen gegangen  ist. -

Die T aten  d e r bolschew istischen O ktoberrevolution  w er
den im m er leuchtend vor unsern A ugen stehen. Die in ihrem 
G lanz en ts tandene Idee einer kom m unistischen In ternationale 
ist und bleibt lebendig , aber sie ist nicht m ehr verknüpft init 
der Existenz Sow jetrußlands. D er S tern  Sow jetrußlands ist 
heute für die A ugen der revolutionären A rbeiter blasser g e 
w orden, in dem  M aße, in dem sich Sow jetrußland im m er deut
licher zu einem  an ti p roletarischen, kleinkapitalistischen Bauern
staat entw ickelt. Es m acht wenig F reude, e tw as derartiges 
nuszusprechen, aber w ir w issen, daß die klare Erkenntnis auch 
der hä riesten T atsachen , daß  das rücksichtslose Aussprechen 
solcher E rkenntnisse allein die A tm osphäre geben  kann, die die 
Revolution zu ihrem Leben braucht.

B evor m an beginn t, nach Schuldigen an dieser Entwicklung 
zu suchen, b ev o r man beginnt, irgend jem and anzugreifen, 
muß man versuchen, die Tatsachen und ihre G ründe zu ver
stehen. M an m uß verstehen, daß die russischen Kommunisten 
nach den ganzen U m ständen ihres Landes, nach der Zu

sam m ensetzung der B evölkerung und der außenpolitischen 
Lage nichts anderes tu n  konnten, als eine D iktatur d e r  Partei 
aufrichten, die der einzige festgefüg te , disziplinierte, funktions
fähige O rganism us im ganzen Lande w ar, m an muß verstehen, 
daß  d ie Ergreifung der M acht durch d ie  Bolschewiki tro tz  
aller Schwierigkeiten u nbed ing t richtig w ar, und daß die A rbeiter 
von Mittel- und W esteuropa die w eitaus m eiste Schuld därati 
tragen , wenn Sow jetrußland heute, da es sich nicht au f die 
revolutionären Kräfte anderer Länder stü tzen  kann, gezw ungen 
ist, sich auf kapitalistische M ächte zu stü tzen.

Es ist eine Tatsache, daß  Sow jetrußland sich heu te  auf 
die kapitalistischen Kräfte E uropas und A m erikas stü tzen m uß. 
Das russische P roletariat, von jeher nur ein kleiner T eil der 
B evölkerung, in seinen besten Schichten heu te  dezim iert durch 
die A bwehr konterrevo lu tionärer Angriffe, kann nicht allein 
das N otw endige für den w irtschaftlichen W iederaufbau leisten. 
Und m an m uß auch ohne w eiteres zugeben, daß die w irt
schaftliche Lebensfähigkeit, d ie E rhaltung Sow jetrußlands, ein 
Lebensinteresse der proletarischen W eltrevolution ist. H eu te  
noch immer. Aber w er w eiß, w ie lange noch i  H eute noch, 
weil das Zentrum  der M acht in Rußland noch in den Händen 
von R evolutionären liegt, weil d ie russische Rote A rm ee fest 
un ter der revolutionären M acht steh t. U nd d iese Rote Armee 
wird zw ar ganz  gew iß uns nicht ersparen, unseren revo lu tio 
nären Kampf zu führen, ab er sie wird für d ie  V erteidigung 
unserer Revolution eine K raft sein, deren  W ert g a r nicht hoch 
genug eingeschätzt w erden kann.

9



Dieses alles scheinen m ehr oder w eniger S elbstverständ
lichkeiten zu sein. A ber d ie  W endung d e r D inge die durch 
d ie B e s c h i ß  des 3. K ongresses d e r  *  In ternationale gekenn
zeichnet w ird, ste llt vieles bis je tz t Selbstverständliche in F rage  
und macht es notw endig , alle Punk te  d e r konkreten  Lage der

«Uk?#Uï ï ï * l5 r  ü .* 1" 11“ 1 nach2UPrü fen - I>aher m üssen aud i 
Selbstverständlichkeiten, sofern s ie  tro tz  d ieser W endung be
stehen bleiben, von neuem  ausgesprochen w erden.

W as nicht m ehr Selbstverständlichkeit ist, w as heute in 
» rag e  gestellt scheint, ist fo lgendes: Da Sow jetrußland heu te  
gerw ungen  ist, s id i in se iner inneren und äußeren  W irlschafts- 

kapitalistische K räfte zu stü tzen, -  w ie lange  wird 
gesichts d ieser T atsache  Sow jetrußland b le iben?  W ie larn/e 

und mit w elchen M itteln w ird d ie  R. K. P. e s  noch durch
setzen können, dieselbe R. K. P. zu bleiben, die sie w ar?  W ird 
vie das durchsetzen können, indem sie R egierungspartei bleibt > 
U nd wenn sie, um eine  kom m unistische Partei bleiben zu kön
nen , nicht m ehr R egierungspartei bleiben könnte, wie soll 
man sich dann d ie  w eitere  Entw icklung vorstellen?

Nicht viele A rbeiter w erden heu te  schon verstehen, warum  
solche F ragen  berech tig t sind. S ie haben w a r  von den H andels
verträgen d e r  russischen R egierung  gelesen, sie haben auch 
e tw as g eh ö rt von d e r  E rteilung von Konzessionen und der 
N aturalsteuer, ab e r n u r d ie w enigsten  w erden sich em e V or
stellung davon m achen können, w as diese D inge bedeuten 
w enn sie auch d a s  dunkle G efühl e iner gew issen  B esorgnis 
em pfunden haben m üssen. Diese W irtschaftspolitik  a ls  G anzes 
genom m en, bedeute t, daß  Sow jetruß land  u n te r d e r  H errschaft

i n  7 7 " “ "  ^  Sich StÜtzt au t dic kapitalisti- 
w t u w  r  ’ T  ° T C nen : d aß  c s  in seincr A ußenpolitik 
Bank,, r r  f, bürgerlichen S taaten , von deren
Bankiers, Industriellen und  K aufleuten es K redite W aren- 
leferungen und K apitaleinfuhr zu technischen A ufbau/w ecken 

«:rwartet, und daß  im Innern des L andes die Bauern nach 
A blieferung d e r N atu ra lsteuer ü b e r den Rest ih rer E rzeugnisse 
im Freihandel verfügen können. Es kom m t hinzu, daß  für 
u idustnelle  Betriebe bis zu e iner gew issen G röße nrivat- 
kapitahstische P roduktionsw eise freigegeben  ist, daß g rö ß e re
\ r  a 1  aü d ,sche  Industrielle verpachtet w erden, hinter 

denen die  früheren russischen K apitalisten stehen , daß  die pri- 
!^inyerkaufsgeschäfte  w ieder eröffnet w erden, daß die 

Banken ihre Arbeit w ied er aufnehm en und m an p riva te  G elder 
bei innen d e p o n ie r »  kann. D ieses alles zusam m en bedeute t

- w ie Lenin offen  zugestch t -  e ine W iederbelebung des 

^ n L ai h mUS Z  RV ^ nd’ Und w enn vom S taatskapitalism us
m e i E e n  H L  ? n te r russischcn V erhältnissen u n v er
m eidlichen U ebergangs stu fe  zum Sozialismus, so  ist d iese zwar 
ein Zeichen für den  gu ten  W illen, d ie G efahren  d ieser Ent- 
W ick lu n g  zu verm eiden, -  denn  es handelt sich im m erhin doch 
um  einen von e iner kom m unistischen Partei reg ierten  S taat -

£  def  S taatskapitalism us ist noch lange keine 
G arantie für den  E rfolg  dieses gu ten  W illens.

D ie G efahren  d ieser Entw icklung liegen hauptsächlich 
dann  begründet daß  sie eine rückw ärtsgehende Entw icklung 

. o , "°,CI. 1,1 e ,nem  andern  Z usam m enhange zu zeigen
Schließung säm tlicher K leinverkaufsgeschäfte und

u n d Sd ^  Kle-ßeWa LmC UnterdrÜcJa,n^  d e r  kleinen Industrie 
K leingew erbes, sow ie  die völlige B eseitigung  der

LrsiM» m  ^ spPs nsm oghehkeiten  durchaus nicht zu den
r i W ^ m en. eUK7  prolctarischcn D iktatur, w enigstens.
h o n ï  ^  S vï/ a "deren  hochkapitalistischen Ländern ge-
S ^ w L Z r h *  „ennü  «‘T  }CtZt\ m c h  ^  Vs jährigem  Bestehen der 
Sow jetm acht, in R ußland solche M aßnahm en d u rch g efü h lt 
w eiden , nachdem  es nicht gelungen ist, m it e iner völligen Zen- 
rah s 'e rung  d «  P ro d u k tio n sap p a^ te s , mit e in e r M ditarisic- 

rung, d e r A rbeit das zerstörte  W irtschaftsleben w ieder in

V w lS S ?  ^  S°  bedeu te t das objek tiv  e in  durch dic
V erhältnisse erzw ungenes Zurückw eichen. Und d ieses Zurück-

( ,c sichtspunkt a u s T h r  
oemerkDar. W ir alle erinnern uns an die ungeheure n rom - 
gandistische W irkung d e r diplom atischen N oten S ow jetrußlands 
aus jener Zeit, w o d ie  A rbeiter- und B auernregierung in ihren 
D rohungen  noch keine Rücksicht zu nehm en brauchte auf da"

\<m Sowjet™  ßland w eder offiziell noch inoffiziell u n te rs tü tz  
w erden. Die englischen A genten in A fghanistan, Persien und

äi,R l nH ♦ m Jt1" l» p f .V un(i jed e r revolutionierende Schritt 
R ußlands stellt die A usfuhning  der H andelsverträge in F nw e
Z t L T  f  d * ^  Sachlage die ausw ärtige  Politik Sowjet- 
m ßlands entscheidend d irig ie ren ?  Dic russischen H andels. 
\c r tre te r  in E ngland, D eutschland, Amerika, Schw eden usw  ? 
O b  s.e nun K om m unisten sind, o d e r n ich t, sie müssen in jedem 

eine V erständigungspolitik  treiben. E tw as anderes wäre 
n u r m öglich w enn diese H andelsverträge  nichts anderes wären 
als ein politischer Scliachzug, um zunächst einm al die politische 
A nerkennung d e r Sow jetregierung zu erreichen und eine w irt
schaftliche, au f längere Zeit berechnete A usfüllung d e r Ver
tragsform eln  nicht beabsichtigt w äre. D iese M öglichkeit scheide« 
aber angesich ts des w irtschaftlichen Z ustandes praktisch aus.

‘nerpolitisch zeigen sich ähnliche, vielleicht noch gefäh r
liche R uckw irkungen. Die politische M acht liegt heute faktisch 
in den H anden  d e r  K om m unistischen Partei. (Nicht e tw a der 
Sow jets.) Die Tatsache, daß  d iese Partei in ihrer W irtschaft* 
Politik sruruckgehen m uß, ansta tt die kapitalistischen P ro
duk tionstonnen  im w achsenden M aße im Lande /u  vertilg*., 
ub t notw endigerw eise einen zersetzenden Einfluß innerhalb d e /
I arte. aus. W ahrend die F üh rer au f den geschilderten  W egen 
versuchen, sich über d ie  schw ierigste Zeit hinw egzum anövriere.i, 
w ahrend d ie  spärlichen revolutionären M assen in der Partei sich 
X .A ."*  J n,tLltlVC gehem m t fühlen und die m anövrierende 
Taktik m it w achsendem  M ißtrauen beobachten , gew innen m ehr 

und m ehr .in sb eso n d e re  im g roßen  Funk tionärappara t, diejenigen 
an E influß, d ie zur K om m unistischen Partei gehören , nicht 
weil sie e ine  kom m unistische ist, sondern  weil sie eine R e’ 
^ C™nf l?artei. . ' f ’ diejenigen, die bei dem  jetzigen Kurs der 
W irtschaftspolitik  als sogenannte „Spezialisten“  (oft ohne es 
w irklich zu sein) sich unentbehrlich zu machen verstehen. Es 
h eg t au f d e r H and, d a ß  die legalisierten M öglichkeiten des 
Freihandels und d e r  kapitalistischen W irtschaft überhaupt unter 
S taatsaufsicht, d. h. un ter Aufsicht einer solchen, in die IX>- 
fcnsive g ed räng ten  und innerlich sich zersetzenden P a rte i 'in . 
w achsenden M aße d e r durchaus noch nicht abgestorbenen 
K orruption neue L ebenskraft geben  m üssen.

D iese A ndeutungen m ögen für d ieses Mal genügen  um zu 
m g e n ,  \vie berech tig t unsere  F rage  w ar, w ielange und  mit 
\vdchen  M itteln d ie  R. K. P. es noch durchsetzen  könne, die-

w ie , s,e  w ar- ^  sie aus ihrer W irtschafts
politik d ie  Initiative d e r revolutionären A rbeiter ausgeschaltet 
h a t und im m er w eiter ausschalte t, da sie dem  Kapital w eiteren 
Spielraum  als bisher geben  m uß, verw andelt sie tro tz  aller 
V orsichtsm aßnahm en ihren eigenen C harak te r, solange sie Re
g ierungsparte i bleibt, und kann dabei doch nicht verhindern 
daß d ie  ökonom ische Basis, au f d e r sie -  als R egierungs
parte i! -  s teh t erschü tte rt und d am it d ie G rundlage ihrer 
politischen M acht geschm älert w ird.

. , ) Vas m ,n R ußland, und  w as aus d e r  revolutionären  E n t
w icklung in d a ;  ganzen W elt w erden m üßte, w enn die russische 

artei eines T ag es nicht m ehr R egierungspartei w äre, läßt 
sich kaum ubersehen. Und dennoch treiben dic D inge einem 
Z ustande zu, in dem  cs eines T ages — w enn nicht revolutionäre 
E rhebungen m E uropa ein G egengew ich t schaffen no t
w endig  w erden w ird, d iese F rage  im Ernst zu stellen, wo 
n r ü n  ^  nachgeprüft w erden m uß, ob  im In teresse der 
proletarischen Revolution das A ufgeben der russischen S tia tk  
gew alt „ich* vielleicht rich tiger erscheint,

S t a L  p  F l ?  ■VÜrdC aUCh d a " "  d ie  k »"™ unistische D iktatur in Rußland nich t um sonst g ew irk t haben, und die
Lage d e r  kapitalistischen W eltw irtschaft läß t heu te  den G e
danken an eine E ntw icklung, ähnlich d e r nach 48 und nach 71 
nicht m ehr zu. Aber eben deshalb  kann von d e r angedeuteten' 
F ragestellung  schon heute  in aller Ruhe gesprochen  w erten  

Dieselbe Russische K om m unistische Partei, die in ihrem 
Innern und ,n ih rer Rolle als R egierungspartei je tz t in einer
i w f V knt!.s d !cn Situation steh t, is t auch die abso lu t führende 
I arte i der 3. Internationale. M an m uß den K ongreß in allen 
Einzelheiten gesehen  haben, um iin ganzen  U m fange zu wissen

rassischen m ate r d e r 3‘ In tem ationale  von de^rassischen m ateneU  und ge is tig  abhäng ig  sind. Durch die
Ä C S e% e7 ak" k dCS 2' Kong resses hat sich die 3. Inter 
nationale an  d e r  Spitze ih rer Sektionen eine G esellschaft vor 
sogenann ten  „F ü h rern “  herangezogen, die als “ è  Par!10

lam entspolitiker und G ew erkschaftsbonzen nichts anderes g e 
lernt haben, als im Verlaufe d e r  revolutionären B ew egung sich 
selbst zu halten und die  von d e r Revolution nichts anderes 
w ollen, als g roßm äch tige  Kommissare w erden. D ieses G elichter 
bevölkerte den K ongreß, und m im te, je nachdem , O pposition 
o d e r bedingungslose Zustim m ung. Die w enigen ehrlichen Re
volutionäre, d ie d a ru n te r w aren, hatten  das berechtig te Gefühl, 
in d ieser A tm osphäre d e r  parlam entarischen Schiebungen und 
g egenüber d e r überlegenen Regie isoliert zu sein und nicht 
aufkom m en zu können. Die führenden russischen G enossen, 
d ie  durch d iese G esellschaft mit den revolutionären M assen der 
W elt verbunden sein wollen — und in W ahrheit von diesen 
M assen gerade  so  getrenn t w erden - brauchen nur einen 
geringen  Druck auszuüben, und m anchm al so g ar nur ein 
w eniges von ihrer überlegenen D ialektik spielen zu lassen, 
um  die oppositionellen  N eigungen, die sich m anchm al in 
Rücksicht au f d ie S tim m ung d e r heim ischen Parteim itglieder 
zeigt, m it Leichtigkeit zu unterdrücken. Bei d ieser Situation 
träg t d ie russische Parte i für die H altung d e r 3. Internationale 
m ateriell eine V eran tw ortung , d ie  d ie  formelle, durch das 
Stim m enverhältnis gegebene V erantw ortlichkeit um ein Viel
faches übertrifft.

An diesem Punk te  ergibt sich nun der trag ische Knoten, 
in dessen V erschlingung die  3. In ternationale sich gefangen 
hat, und zw ar so, daß  ihr die revolutionäre Lebensluft ab- 
geschnitten ist. D ie russischen G enossen, un ter betim m ender 
Führung  von Lenin, unterlassen es nicht nur, in d e r Politik 
d e r 3. In ternationale ein G egengew icht gegen  die rückläufige 
Kurve ihrer Staatspolitik  zu schaffen, sondern  sie tun alles, 
um  die Politik d ie se r Internationale m it d ieser rückläufigen 
Kurve in e ine Linie zu bringen. In welchem M aße dieses 
bew ußt geschieht, in welchem M aße vielleicht die zahlreichen 
A rgum ente für die reform istische Linie d ieser Politik (man 
m uß die M assen gew innen, m an m uß die Revolution sorgfältig  
vorbereiten, man m uß jede Position verteidigen), eingegeben 
sind von einem  unbew ußten  Z w ang zu r E inheitlichkeit, läßt 
sich schw er beurteilen. Sow eit Lenin persönlich in Frage 
kom m t, spricht allerd ings jede W ahrscheinlichkeit für ein voll
kom m en bew ußtes, planm äßiges H andeln. In e iner Kom
mission des K ongresses ist zw ar erk lärt w orden, daß  Sow jet
rußland von den russischen G enossen als der s tä rk s te  Posten 
der K om m unistischen In ternationale und nicht e tw a um
gekeh rt die In ternationale  als ein W erkzeug d e r russischen 
S taatspolitik b e trach te t w erde. Aber die T atsachen sprechen 
eine andere Sprache. Die 3. Internationale ist heu te  ein W erk
zeug d e r reform istischen V erständigungspolitik  der Sow jet
regierung.

W äre bei dem K ongreß irgendein Bestreben sichtbar ge
w orden, die kritischen A rgum ente der linken O pposition ernst
haft zu prüfen, so  w äre eine w eitere  D iskussion m öglich. Aber 
nichts derartiges is t geschehen. W eder in den öffentlichen 
T agungen , noch in den Sitzungen d e r Exekutive, die den 
K ongreß vorbereiteten , noch auch in den Kommissionen. Da 
die Angriffe, von d e r Seite Paul L e u s  her, gefährlicher schie
nen, weil man näm lich seine Politik billigen w ollte, ihn selbst 
aber w egen seines schw eren Disziplin b rach es nicht in Gnaden 
aufnehm en konnte, w urden diejenigen, die für d ie H altung der
V. K. P. D. in d e r M ärzaktion verantw ortlich w aren, in langen, 
vertraulichen B esprechungen vor Beginn des K ongresses nieder
gerungen . Die M einung der K A. P. über die M ärzkämpfe, 
an  denen sie doch rech t erheblich beteiligt w ar, hielt man nicht 
fü r notw endig, einzuholcn. Levi blieb ausgeschlossen , seine 
Freunde N eum ann, M alzahn, Klara Zetkin, w urden mit väter
lichem W ohlw ollen etw as ausgescholten und  dann mit offenen 
Armen aufgenom m en. Die M ärzaktion w urde als eine leidige 
N otw endigkeit anerkannt, aber in ih rer konkreten D urchführung 
für falsch gehalten , und jedenfalls w urde vor d e r W iederholung 
ähnlicher unglücklicher Experim ente bei allen G elegenheiten aufs 
ausdrücklichste gew arn t. Alle H inw eise darau f, daß die nach
drücklichen Erm ahnungen zur V orsicht vielleicht g u t gem eint 
seien, aber keinen anderen politischen Effekt haben könnten, 
als ein allgem eines Frohlocken d e r H ilfcrdinge aller Länder, 
besonders derjenigen, die bereits als einzig echte Kommunisten 
paten tiert sind, blieben frachtlos.

Alle D elegationen, w ie oppositionell sie sich auch vorher 
g eb ärd e t haben m ochten, em pfingen das R esultat mit d e r V er

beugung des gehorsam en Dieners. I>ie Russen haben ge
sieg t. Die Disziplin h a t gesiegt.

A ber d ieser Sieg ist ein Pyrrhussieg . W enn die Russen 
und d ie  Disziplin in dem selben M aße w eiter siegen werden, 
so  siegen sie sich und die  3. In ternationale zu Tode. Denn 
Sow jetruß land  kann au f dic D auer nu r leben inm itten einer mit 
ihm verbundenen revolutionären B ew egung des W eltprole
taria ts, und  d ie  G efahr, die d ie 3. In ternationale durch ihr** 
letzten Beschlüsse fü r Sow jetrußland heraufbeschw oren hat, 
und die  nahezu unabw endbar ist, is t die, daß  das Sow jetrußland 
von d e r revolu tionären  Bew egung des W eltproletariats abge
schnitten w ird. Alle diejeiügen K räfte, die mit vollem Ernst 
das ganze G ew icht und die ganze W ahrheit des Satzes erkannt 
haben, daß  d ie  Befreiung d e r A rbeiterklasse nur das W erk 
d e r A rbeiterklasse selbst sein kann, sind durch das kon
sequente  F esthalten  an der alten Politik des Fiihrortuins in 
allen Punkten von d e r 3. Internationale bei Seite gestoßen und 
nunm ehr au f sich selbst angew iesen. D ieses g ilt nicht nur 
für d ie  M inderheiten iu den kom m unistischen Parteien, nicht 
nur fü r d ie Kom m unistische A rbeiterpartei D eutschlands und 
für d ie verschiedenen an tiparlam entarischen G ruppen, sondern  
es gilt m indestens ebenso  fü r d ie gesunden  revolutionären 
S tröm ungen  der G ew erkschaftsbew egung, insbesondere fü r die 
Syndikalisten der rom anischen Länder und fü r die deutschen 
U nionen. D er konstitu ierende K ongreß der R oten G ew erk- 
schaftsin ternationale stand ganz  unter dem Einfluß d e r Zellen
delegierten , die u n te r d e r  Disziplin d e r offiziellen konumm isti- 
sdhen P artei s tehen. W iederum  fällt au f die Russen die ganze 
V erantw ortung d afü r, daß  nichts geschehen ist, die Syndikalisten 
zu befreien von altm odischen V orurteilen, von föderalistischen 
und prinzipiellen antipolitischen B orniertheiten, die h ier den 
G edanken d e r K lasscnbcw ußtseinsentw icklung des P roletariats 
noch entstellen . Es ist vielm ehr un te r russischer Führung alles 
geschehen, um die übliche m aßlose B etonung des Führerprinzips 
und d e r  go ttgegebenen  H errscherw ürde d e r kom m unistischen 
Partei d iese S tröm ung der Syndikalisten und I. W. W .-Leute 
abzustoßen  und noch tie fer in die B ehauptung ihrer alten 
Rollen hineinzutreiben.

W enn so  d ie  3. Internationale in verhängnisvollster W eise 
ihre ganze  K raft darauf konzentriert hat, durch ihren D oktrinaris
m us d ie  besten Kräfte des W eltproletariats auseinander zu 
treiben, so  hat sie dam it für Rußland selbst die gefährlichste 
Situation geschaffen , d ie  man sich denken kann. Nicht etw a, 
daß d ie revolutionären  A rbeiter sich von jetzt an gegen  Rußland 
w enden w ürden, aber Sow jetrußland ist von dem  Zusam m en
hang  m indestens mit einem großen  Teil von ihnen abgeschnitten 
w orden.

Das intensive G efühl für die G röße d e r  russischen Revo
lution und für die N atürlichkeit d e r S olidarität m it ihr m uß 
beginnen zu leiden, wenn die A rbeiter in den w ichtigsten  
industriellen Ländern fortw ährend und im m er von neuem  vor 
die T atsache gestellt w erden, daß ihre Form en der revolutio
nären Bew egung, die sie sich geschaffen haben, von Rußland 
aus gelähm t w erden, daß ihre G edanken nicht verstanden w er
den, daß  m an g a r  nicht m ehr den V ersuch macht, mit ihnen 
zu diskutieren, sondern nur den Versuch, in allen Punkten und 
u n te r allen U m ständen Recht zu behalten.

Fassen wir zusam m en:
Es steh t außer F rage, daß  die Russische Komm unistische 

Partei gegenw ärtig  einen Rückzug auf ökonom ischem  G ebiete 
durchführt, einen Rückzug in b re iter F ront und in g roßartige r 
Konsequenz.

Es ist ohne w eiteres anzunehm en, daß  dieser R ückzug 
geleite t w ird von dem G edanken, dic politische Position in
zwischen zu halten, eben dadurch, d a ß  man ihr mit H ilfe 
kapitalistischer Form en einen soliden w irtschaftlichen U nterbau 
gib t. Man hofft offenbar, daß dieser Prozeß solange in g u te r 
O rdnung  vor sich gehen kann, bis die Revolution in W esteuropa 
w eiter vorm arschiert ist und im stande ist, den vorgeschobenen 
politischen Posten , den die R egierung R ußlands darstcllt, durch 
die E roberung w eiterer M achtpositionen zu stützen. Die Kalku 
lation w äre an sich richtig, wenn man die V orbereitung der 
proletarischen U nterstützungsoffensive ebenso großzüg ig  und 
energisch durchführen w ürde, wie m an den russischen ökono
m ischen Rückzug durchführt. W ir haben versucht, zu zeigen, 
und w erden bei anderer G elegenheit es im einzelnen nachweisen, 
daß dieser zw eite Teil der strategischen G esam taufgabe falsch
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gelost wird. Der e rs te  Teil aber träg t dadurch die G efahr 
in sich, in das G egenteil des beabsichtigten Z w ecks um zu
schlagen, denn es liegt für jeden K om m unisten auf der H and, 
daß  die R. K P. und die S ow jetregierung n u r fü r einen sehr 
begrenzten Zeitraum  von d e r ökonom ischen Basis, auf d e r sic 
s te lu n , beeinflußt w erden können. Ja, m an m uß schon heute 
sagen, daß  w eder die Sow jetm acht noch sogar ih re  F üh rer die
selben sind, die sie w aren. Die T endenzen des ökonom ischen 
Rückzuges haben au f beide bereits dem oralisierend eingew irkt. 
Dii- revolutionären K räfte R ußlands innerhalb und außerhalb  
d e r Partei sehen sich v o r die A lternative gestellt, en tw eder 
alle die R ückbildungen des w irtschaftlichen Lebens, alle «fit* 
/ersetzenden  Einflüsse des K apitals in w achsendem  M aße /ti 
ertragen , um die R egierung zu halten, von deren oft bew ährter 
Klugheit und revolu tionärer V ertrauensw ürdigkeit sie bis jetzt 
die Führung  des richtigen W eges, — tro tz  vielem, das ihnen 
unverständlich bleibt, erhoffen , o d e r ab er gegen diese kap i
talistischen Erscheinungen iti einen K lassenkam pf einzutreten 
und dam it zw ar ihrem revolutionären G efühl entsprechend /u  
handeln, ab er die gesam te  Existenz des jetzigen Sow jetruß lanJ 
/ i i  gefährden.

Vor den Parteien d e r 3. Internationale b raucht d iese A lter
native für sich nicht aufzutauchen. Sic konnten ihren heimischen 
K apitalism us und Im perialism us ohne Rücksicht bekäm pfen, ohne

dam it Sow jetrußland zu schaden. Aber sie sind gebunden an du- 
Beschlüsse des 3. K ongresses, und d ie Bereitwilligkeit, mit 
der ihre V ertre te r d iese au f d a s  russische"* R uhebedürfnis einge
stellten Beschlüsse herbeiführen halfen , zeigt, daß man in 
diesen großen  Parteien diesen rücksichtslosen Kampf g a r nicht 
will. —

D er W eg, den die 3. In ternationale auf ihrem 2. Kongreß 
festgeleg t ha tte , dieser W eg des Reform ism us, des politischen 
und w irtschaftlichen Parlam entarism us, m ußte, — das hat die 
Zusam m ensetzung des 3. K ongresses deutlich gezeigt — in 
allen abhängigen  Parteien  den jen igen  Elem enten das Ueber- 
gew icht verschaffen, denen diese antirevolutionärc Politik gleich
zeitig Ausdruck ihrer eigenen kleinbürgerlichen Persönlichkeit 
ist, die als N utznießer e iner solchen Politik m it allen ihren 
schönen V orteilen eines ungestö rten , sieh g u t bezahlt m achenden 
Führerdaseins, die Technik und den Schw indel e iner solchen 
Politik am sichersten und erp rob testen  beherrschen. Nach 
dem uralten G esetz  von der W echselw irkung zwischen U rsache 
und W irkung kann es g a r  nicht anders sein.

Dam it hat sich ab er die 3. In ternationale ihr Todesurteil 
gesprochen, denn parallel m it jenem  P rozeß geht das  Aus
scheiden der w ahren, revolutionären K räfte — sic g ilt es, zu 
sam meln und zusam m enzuschließen!

Moskauer Politik.
I . H u n g e r s n o t  u n d  r u s s i s c h e  S t a a t s p o l i t i k

In diesen Seiten und iu unserer Z eitung ist des öfteren 
behaupte t w orden, d aß  Sow jetruß land  die 3. In te rn a tio n a lj 
/um  W erkzeug seiner Staatspolitik  m acht. Daß es in seinen 
Aupasfeungsbcstrebungen an die kapitalistischen G roßm ächte 
revolutionäre E rschütterungen  in W esteuropa nicht brauchen 
kann. Und ebensow enig brauchen kann die im m er lebendiger 
aufstrebenden  Instinkte des russischen Proletariats , d ie gegen 
die kapitalistische Entw icklung der inneren W irtschaftspolitik  
sich w ehren wollen. D as ist von uns behaup te t und  in g rund 
legenden A usführungen belegt w orden. Neue Beweise liefern 
die Russen in diesem Augenblick, iu dem  sic d ie Periode der 
A nnäherung an den w estlichen K apitalism us durch  die Art 
und M ethode der H ilfsaktionen beschleunigen Die K atastrophe 
sonnenverbrannter E rnte w ird zum H ebel, der den K ontakt 
mit den bürgerlichen R egierungen beschleunigen soll. In der 
von jeder sentim entalen G efühlspolitik  freien Art d e r  Bo!- 
schewiki wird der als realpolitisch notw endig  erkannte  W eg nun 
auch konsequent verfo lg t: M an läß t nam hafte K adettenführer, 
Z arenm inister usw. aus den G efängnissen, und setzt sie an  die 
Spitze eines H ilfskom itees, um  d e r In ternationale — nicht 
d e r kom m unistischen, sondern  d e r bürgerlichen — zu zeigen, 
daß  in R ußland „alle Kreise der B evölkerung“  hin ter der Re
gierung  stehen, daß  die Kreise, auf die es d i e s e r  Internationale 
besonders ankom m t, die Führung  einer Institu tion  bekom m en, 
d ie  in ihrem M achtum fang geradezu  d i e  E r r i c h t u n g  
e i n e r  v ö l l i g  s e  I b  s  t  ä n d i g  e  n , u n a b h ä n g i g  e  n  
R e g i e r  u n g  b e d e u t e t ,  d i e  È i n  f ii h r u n g  d e r  K o n - 
s t i t u a n t e  u n t e r  V e r m e i d u n g  a u s d r ü c k l i c h e r  
V e r f a s  s u n g  s ä n d e r u n g !  Denn d ieses Komitee, das m ehr 
als 70",i bürgerliche E lem ente en thält, ist mit B efugnissen ausge
sta tte t, die ihm das Recht selbständ iger V ertragsabschlüsse mit 
ausländischen K ontrahenten, das Recht beliebiger N iederlassungen1 
und Zweigstellen im Inland garan tiert, und  es ausdrücklich d^r 
K ontrolle der letzten proletarischen K ontrollinstanz, die es in 
R ußland noch gib t, d e r A rbeiter- und B auem inspektion en t
zieht. Die W ortführer d e r  K om m unistischen Internationale

aber w erden veranlaßt, in ihren L ändern A ufrufe zu un te r
schreiben, in denen die A rbeiterschaft aufgefordert w ird, ihre 
A usbeuter flehentlich um A rlx itsgem einschaft zu b itten , indem 
sie u n te r H inw eis auf das günstige  G eschäft für den  U n ter
nehm er verspreche, T ag und N acht am Schraubstock zu stehen. 
„G roße Lieferungen zu b i l l i g e n  P re isen“  sollen sie vom 
den U nternehm ern erb itten , also nicht nur V erzicht auf Lohn
forderungen, sondern  Lohnabbau, nicht nur V erzicht auf den 
A chtstundentag , sondern V erzicht auf S treik! Noch m ehr — 
nachdem  man in jahrelanger A ufklärungsarbeit M ühe genug  
hatte , den deu tschen  A rbeiter von d e r  G efühlsduselei zu be
freien, mit d e r  e r  im m er w ieder auf d ie  verlogene H um anität 
und das Mitleid der zugunsten tuberku lö ser K inder Sekt- und 
N ackttanzorgien veranstaltenden B ourgeoisie hereinfiel, fällt m an 
jetzt dem  K lassenkam pf in den Rücken und appelliert ausdrück
lich an die Solidarität und die H um anität eben d ie se r B our
geoisie! Ist das nun F orderung  ruh iger u ngestö rte r Entw ick
lung (die natürlich im m er zum G egenteil von Revolution führen 
m uß, denn eine „ruh ige E ntw icklung“  zur Revolution g ib t es 
leider nicht!) — oder n icht? Ist das nun Verzicht au f die 
Revolution in W esteuropa, auf die W eltrevolution, — oder 
n ich t?  I s t  d a s  n u n  U n t e r o r d n u n g  d e r  P o l i t i k  
d e r  3. I n t e r n a t i o n a l e  u n t e r  d i e  I n t e r e s s e n  d e r  
r u s s i s c h e n  S t a a t s p o l i t i k  — o d e r  n i c h t !

Das sollte eiugeschen w erden in R ußland. Das sollte au s
gesprochen w erden. Ehrlich, rückhaltlos, dam it sauber die Kon
sequenzen gezogen  w erden. Auch ein Sow jetrußland, das auf- 
hört, eins zu sein, dessen M achthaber nicht m ehr gegen  QO*/o 
ihrer antiprolctarischen kleinbürgerlichen Bevölkerung regieren 
können, verdiente U nterstü tzung, w enn die Leiter wirklich Revo
lutionäre sind und  bleiben und in ihrem W illen zur Revolution 
nicht nur d ie  innerpolitischen K onsequenzen zögen, zu denen 
sic gezw ungen w urden, sondern  auch die K onsequenzen be
züglich ihrer S tellung in d e r K om m unistischen In ternationale, 
d. h. A u f g a b e  i h r e r  a u t o r i t ä r e n  P o s i t i o n ,  V e r 
z i c h t  a u f  d i e  F ü h r u n g  d e r  W e l t r e v o l u t i o n .  In 
dem M aße, w ie sich das Schw ergew icht der Entw icklung der

proletarischen Revolution vom O sten  nach dem  W esten ver
schiebt, in dem M aße m uß auch das o rganisatorische, technisch- 
propagandistische Z entrum  nach dem  W esten verleg t w erden. 
Auch dann bliebe R ußland zw ar nicht m ehr d e r  stärkste  Faktor, 
ab er ein s ta rk e r F ak to r d e r  W eltrevolution, denn die W irkung 
der Sow jetregierung als B eunruhigungsfaktor d e r internationalen 
kapitalistischen F ron t bliebe bestehen, w ährend die 3. In ter
nationale und ihre A rbeiterm assen in d ie  fü r R ußland nötige, für 
die W eltrevolution verhängnisvolle, Politik  hineingerissen 
w erden.

2. D i e  L e h r e  v o n  d e r  o r g a n i s a t o r i s c h e n  
V o r b e r e i t u n g  d e r  R e v o l u t i o n .

G egen diese Politik hat d ie  IX iegation  d e r K. A. P. D. in 
M oskau den heftig sten  Kampf geführt — noch vor w enigen 
W ochen w urden ihre A rgum ente verhöhnt und  verlacht —, heute 
liegen praktische Beweise für unsere  B ehauptungen vor allen 
Augen — die sehen w ollen! Bei allen entscheidenden Referaten 
kam jener G esich tspunkt zum A usdruck, bei den  T hesen T rotzkis 
über d ie  W eltlage, bei Lenins R eferat über d ie Politik der 
R. K. P., bei den unseligen T hesen  über d ie  T aktik , auf die 
den entscheidenden Einfluß auch w ieder Lenin hatte.

Deutlich bringen  diese T hesen zum  A usdruck, daß  das 
R uhebedürfnis, das m it Hilfe des internationalen Kapitals zu 
befriedigende A ufbaubedürfnis Sow jetrußlands d ie  3. In ternatio
nale in e in e  Politik des A bw artens, dc*s V erhandelns, des Kom
prom isses d räng t. O der, w ie es — so klug und vernünftig 
klingend — heißt, in eine T aktik  d e r  V o r b e r e i t u n g ,  
der  O r g a n i s a t i o n .  Es zeig t sich, daß d iese T aktik  zw ar 
dem Ruhebedürfnis Sow jetrußlands entspricht, ab er so  ungefähr 
d as  G e g e n t e i l  v o n  R e v o l u t i o n  b e d e u t e t !

Es ist zuzugeben, daß d iese Form el, auf die man die revo
lutionäre B ew egung festlegen will, mancherlei Bestechendes hat. 
Nicht n u r für die O pportun isten , für die Inhaber gu t bezahlter 
Sekretär- und R edaktionsposten, d ie  aufatm end eine Periode 
der Ruhe kom m en sehen, in der sie sich u n g estö rt ihres sicheren 
Lebens freuen können. Auch m ancher T räg e r revolutionären 
W ollens h a t zu deutlich die Q uelle des Scheiterns so vieler 
hoffnungsvoll begonnener Kämpfe in dem V ersagen d e r p o l i 
t i s c h e n  V orbereitung gesehen , um nicht von diesen von dem
3. K ongreß, d. h. von den Russen, gezogenen T rugschlüssen 
sich blenden zu lassen.

Es w ird im m er w ieder als R echtfertigung d ieses Prinzips 
angeführt, daß es g e rad e  von den russischen Führern  bis zur 
unduldsam en H alsstarrigkeit durchgesetzt w erden soll, von jenen 
mit der russischen R evolution glanzvoll verknüpften  N am en, 
deren  V ergangenheit sie davo r zu schützen scheint, als Träger 
konterrevo lu tionärer M ethoden angegriffen  w erden  zu können. 
G ew iß sind Lenin, Bucharin ‘) usw. in ihrem innersten  W esens- 
kern echte R evolutionäre, ab er sie sind eben jetzt wie das 
ganze Zentralkom itee der P arte i T räger der S taatsgew alt, und 
dam it unverm eidlich dem  G esetz e iner notw endig  zum Kon
servativen hingleitenden Entw icklung un terw orfen . Als T rä
g e r d ieser S taatsgew alt erleben sie nun en tscheidender, schwer
w iegender als jeder andere  die Folgen eines völlig verw üste
ten desorganisierten  W irtschaftskörpers und setzten die O r 
g a n i s a t i o n ,  di e V o r b e r e i t u n g  an den Anfang aller 
Dinge. U nd das trifft auch auf alle Form en und Z ustände 
politischer A useinandersetzungen zu, nu r — au f die R e v o 
l u t i o n  n ic h t! L e i d e r  n i c h t !  E s zeigt sich, daß es 
gerazu zur Definition der Revolution gehört, daß  es so nicht 
geh t. O rganisatorisch  vorbereiten kann m an die kom m unistische 
W irtschaft — nach dem Siege der R evolution, aber nicht diese 
Revolution selbst.

ln der Epoche, die vor dem  Sieg der Revolution liegt, 
fallen die M om ente V orbereitung, A usführung im m er w ieder 
zusam m en, sind nicht w eise  zu trennen in c*in zeitliches Nach
einander. Denn den Z eitpunkt A u s f ü h r u n g  bestim men

*) Da auch die K. A. Z tg. kürzlich au f den Schwüidel eines 
Presse*bureaus fe s ts te lk n  zu können g laubte , daß  Bucharin 
g e g e n  Lenin au fgetre ten  sei, m uß hier noch ausdrücklich be
to n t w erden, daß  auch Bucharin, der zw ar gern  noch den 
Linken spielt, völlig  — wie alle ändern — im F ahrw asser Lenins 
segelt, dessen geis tige  A utorität über a l l e  politischen Führer 
der Bolschewiki fü r jeden feststeht, d e r d ie D inge aus der 
N ähe h a t beurteilen können.

nicht die, d ie  die Revolution w ollen, sondern  d ie  ändern, die 
im Besitz d e r M acht sind, gegen  die  w ir anrennen. Denn Re
volution ist e tw as Latentes, D auerndes. Das, was wir Ausbruch 
nennen, sind d ie  H öhepunkte, die durch  M aßnahm en der un te r
drückenden Klasse — die ihrerseits natürlich zu diesen M aß
nahm en durch den  Druck der ökonom ischen V erhältnisse ge
zw ungen w ird — zur Auswirkung kom m en.

Die zeitliche S taffelung: V orbereitung, O rganisation , Aus
führung setzt nämlich eins voraus, das solchen A blauf erst 
erm öglich t: das V orhandensein e iner festen konkreten  P la tt
form, die als A usgangspunkt der Entw icklung der o rgan isa to 
rischen V orbereitungen dient. D iese P lattform  heißt einfach 
M a c h t ,  nicht ideelle, noch so  viel geistigen  Einfluß be
sitzende M acht, sondern ganz reale  M acht, der Besitz realeir 
M achtm ittel allein erm öglicht es, Z eitpunk te  festzusetzen, w ann 
aus V orbereitung A usführung wird. Kraß ausgesprochen, so
lange ich nicht jeden niederschießen kann, d e r zu früh oder 
zu spät losschlägt, so  lange m uß ich den M öglichkeiten und 
also auch den  Forderungen, die ich aufstclle, das G esetz  der 
m assenpsychologischen W irkung zugrunde legen, nicht ab er den 
M aßstab kristallklarer Logik und K lugheit. N icht w as sein
i i  ü ß t e gilt, sondern  w as sein k a n n. Und das vergißt 
Lenin. E r ist zu klug, das ist cs, e r  ist superklug. E r hat 
den K ontakt m it d e r M asse verloren, d ah er sieht er das m assen
psychologische G esetz  des A ugenblicks nicht m ehr. W er e r
lebt, daß cs 4 $Vochen dauert, bis cs zäher A usdauer gelingt, 
Lenin auch nur wissen zu lassen, daß  m an ihn sprechen will, 
bis es ge ling t, diesen W all von Exekutivm itgliedern, von Se- 
kiretärbureaus, von T elephonzentralen  zu durchbrechen, d ie 
e igens zu dem  Zweck funktionieren, um zu verhindern, daß 
man Lenin erreicht, d ie es in d e r  H and behaiten w ollen, zu be
stim m en, w er Lenin spricht, w er dann  aus Lenins M unde er
fährt, daß  e r im V erlauf fünf w ich tigster M onate für die 
deutsche Revolution g e rad e  zwei deu tsche Veröffentlichungen 
gelesen hat, -  den offenen Brief d e r V. K P. und die Broschüre 
Paul Levis —, d e r  begreift, daß  d ieser M ann, gefangen  von 
d<fn unendlich schw ierigen A ufgaben d e r Leitung des russi
schen S taates, den K ontakt mit dem ' Puls d e r W eltrevolution ver
loren hat. LXnmoch aber, g estü tz t auf die Lektüre des offenen 
Briefes, die Levi-Broschüre und  die  Inform ationen Karl Radcks, 
d ie  ganze A utoritä t seiner Persönlichkeit g e g e n  d i e  d e u t 
s c h e  R e v o l u t i o n  in d ie W agschale w irf t!

3. D ie  K o n s e q u e n z e n  d e r  K o n g r e ß b e s c h l ü s s e .

Im Stadium  des Kampfes zur Revolution also fehlt den 
T rägern  dieses K am pfes die V oraussetzung, die A bschnitte 
V orbereitung, O rganisation  und A usführung zeitlich vonein
ander abzugrenzen. Das M ittel: d ie  M acht, fehlt. Also haben 
w ir unseren F orderungen das G esetz  d e r m assenpsychologischen 
A usw irkung zugrunde zu legen. W elche W irkung hat also die 
Politik d e r d ritten  In ternationale, Lenins Forderung d e r V or
bereitung, der O rganisation  ? Da diese Forderungen schon den 
T hesen des zweiten K ongresses zugrunde lagen und auf dem 
dritten K ongreß nur ihre präziser form ulierte B estätigung be
kam en, so  zeig te schon das Bild dieses K ongresses die Re
su lta te  solcher „T ak tik“  und erleichtert es, die w eitere Ent
w ickelung um so deutlicher zu fixieren.

Die Forderung  der gründlichen organisatorischen V orberei
tung und ihre K ehrseite, d ie ja auch deutlich genug  aus
gesprochene W a r n u n g  v o r  A k t i o n e n  deckt sich völlig 
mit den W ünschen und l>arstellungen jenes H eeres sogenannter 
A rbeiterführer, die ih rer ganzen geistigen  S truk tu r nach k on te r
revolutionär, nie für die eigentliche A ufgabe revo lu tionärer 
V orbereitung in Fra&e kom m en, nämlich der A rbeiterschaft 
nicht n u r zu e r z ä h l e n ,  wie sie se in  soll, sondern es ihr bei
spielgebend wie Liebknecht und H ölz v o r z u l e b e n ,  die beide 
die deutlichsten Beispiele w irklicher „V orbereitung“  sind und am 
eindrucksvollsten zeigen, daß eben  V orbereitung und A usfüh
rung im Stadium vor dem Sieg d e r Revolution zusam menfallen. 
Es ström ten  also d e r dritten In ternationale, als sie den P ar
lam entarism us und die E rhaltung d e r alten G ew erkschaften 
forderte, alle jene E lem ente zu, die sich b isher gegen  die 
revolutionäre Entw icklung gestem m t hatten  und nun natürlich 
g a r keinen Anlaß m ehr sahen, zurückzustehen, als ihnen eine 
Taktik versprochen w urde, die ihrem  eigenen W esen so  seh r 
entsprach, in der niem and so  zu H ause w ar wie sie selbst, 
die also auch niem and so g u t befo lgen  konnte wie sie. Denn
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(las ist nämlich das W esentliche: ein« einm al eingeschlagene 
|x>litische Linie w ird im m er durchgeführt von jenen E lem en
ten , die in ihrer T o ta litä t d ieser jew eiligen politischen Linie 
w esensgleich sind, deren Persönlichkeit sich mit ihr deckt. Seihst 
w enn also Revolutionäre aus K lugheit und — w ie w ir gesehen 
haben — infolge einer falsch verstandenen A uffassung \ om 
W esen d e r Revolution d iese Politik m itm achen w ollen, w er
den sie dabei von jenen geschlagen w erden, w eil sie etwas 
tun , das ihrem W esen w iderspricht. Ihre Leistungen auf diesem 
G eb ie t w erden einfach schlechter sein. U nd dann  kommt 
d ie R ückw irkung: Jene Elem ente, au t dem  G ebiet des Ab 
w artens, d e r Vorsicht, der V orbereitung so  zu H ause, bekom 
m en natürlich d ie  O berhand in den Parteien , ihr E influß dehnt 
sich aus, und schließlich g ib t es kein K alten m ehr, die Partei 
g leitet ins opportun istische Fahrw asser. D aher das an anderer 
Stelle d ieses H eftes e rw ähn te  erschreckende Bild des Kon
g resses : in überw iegender Mehrzahl bestanden d ie  D elega
tionen ans G ew erkschaftlern und P arte isekretären , die jede 
F ühlung  m it d e r Revolution verloren hatten und dem  Kongreß 
weit eh e r das A ussehen eines sozialdem okratischen W ahlver
eins als einer internationalen  revolutionären K örperschaft gaben, 
'ie g e n  diesen Sum pf ist natürlich keine O pposition zu führen, 
und auch d ie  Z uversicht der Russen, im geeigne ten  M om ent 
ihren w illfährigen Z uläufem  sozusagen den revolutionären Elan 
schon einzuprügeln, m uß Schiffbruch erleiden, zeugt n u r von 
Völliger V erkennung des gesetzm äßigen stetigen A blaufs eines 
einm al eingeschlagenen W eges.

IX r  verheerende Einfluß dieser den O pportun isten  so  will
kom m enen Taktik kom m t nun nicht nur darin  zu r G eltung, 
daß  überall in den Parteien die O pportun isten  ans R uder kom 
m en. I>ieser Einfluh w irkt sich auch nach einer anderen 
R ichtung aus und zersetzt hier von innen heraus den revolutio
nären (ie is t der kom m unistischen Parteien. Denn so  ein
fach ist d ie Form el ja nicht, daß die M asse einer Partei in

Vier Führer.
Auf dem dritten K ongreß d e r dritten In ternationale hielten 

ihre v ier F üh rer R eferate. Aus diesen kann man seh r k lar den 
rückständigen G eist d ieser russischen In ternationale sehen.

Trotzki hielt eine Rede über die w irtschaftliche W eltlage. 
Sie w ar aber noch gan z  e in e r solchen Rede aus der B lütezeit der 
zweiten In ternationale gleich.

Ih r fehlte, w as sie dam als nicht zu haben brauchte, doch 
w as je tz t, in d e r R evolution, an e rs te r  Stelle stehen m uß.

Die Rede des russischen Führers behandelte n u r die m a
teriellen, w irtschaftlichen K räfte, ab e r sie schw ieg von den 
lebenden !

I>as w ar richtig , solange d e r A ufschw ung, die Evolution 
tles Kapitalism us dauerte . Da galt es zu bew eisen, daß , trotz 
allen G lanzes und  Scheines, die Revolution h in ter d e r  Evolution 
lauerte, daß  sie sicher w ar. Das w urde iu d e r g roßen  Periode 
d e r deutschen Sozialdem okratie ö fte r in überaus glänzender 
W eise, und viel besser, tiefer und überzeugender als je tz t von 
Trotzki, von den  dam aligen G enossen Paul Singer, Bebel und 
K autsky gem acht.

A ber jetzt, in der Revolution, da d e r  Kapitalism us sinkt, 
da sind d ie  m ateriellen ökonom ischen F aktoren nicht m ehr das 
Einzige. N eben oder sogar vor ihnen stehen die lebenden 
P rodukttonsfak toren , d ie  A rbeiter.

W ir w issen, daß  Krise ist, daß  das Kapital in höchster 
N ot sich befindet, daß ein ige Staaten fast b ankero tt sind, 
daß d e r  K apitalismus w ankt. Das könnte T rotzki uns in kurzen 
W orten mitteilen. A ber wie steh t es m it den  A rbeitern?

W ir w issen aus dem  Kriege und auch jetzt aus O ester
reich, den B alkanländem , Polen und D eutschland, daß  d ie  P ro 
letarier auch die allerfürchterlichste Krise e rtragen  ohne Re
volution.

reinlich zu scheidende R evolutionäre und O pportun isten  zer
fällt, d ie  m an trennen kann w ie d ie  Böcke von den Schafen. 
V ielm ehr ringen m it m anchen A usnahm en in jedem  Einzelnen. 
Elem ente beider R ichtungen, d ie en tscheidenden von außen  
kom m enden A nstöße bestim m en, welche von ihnen die O ber
hand bekom m t. Nicht nur d i e  O pportun isten  haben in M oskau 
gesiegt, sondern  d e r  O pportun ist in jedem  einzelnen A rbeiter

4. D I  e  A u f g a b e  d e r  K. A P. D.
Aus allem  erg ib t sich die A ufgabe d e r K. A P  D. von selbst, 

w ie sie im H eft 7 des „P ro le ta rie rs“ gezeigt ist. Sie hat unbe
küm m ert aller H indernisse d ie  A ufgabe, das Samm elbecken 
d e r w irklichen revolutionären A rbeiterschaft zu w erden. Sie 
hat an S telle „g ründlicher“ , die Revolution in d ie  Ewigkeit 
vertagender „organ isa to rischer“  V orbereitung, d ie  je tz t g lü ck 
lich bei d e r  A bsicht d e r R evolutionierung d e r  K onsum genossen
schaften ange lang t ist, d ie  p o l i t i s c h e  V orbereitung zu füh 
ren , den K am pf in d ie Betriebe zu verlegen. D as hat d e r Kon
greß  nicht nur fü r unsere Augen sich tbar gem acht. A ber er hat 
ferner deutlich gezeig t, daß  au f die K. A. P. D. die Aufgabe 
geleg t ist, Z entrum  der revolutionären A rbeiterschaft im i n t e r 
n a t i o n a l e n  M a ß s  t  a b  e  zu w erden. W ir haben feststellen 
können, daß  beinahe in allen Parteien  S tröm ungen  aufkom m en, 
d ie  in theoretischer Einsicht und praktischer T atberertschaft 
uns verw andt sind, w enn auch die  Zusam m ensetzung d e r D ele
gationen w egen  des E influsses d e r überall herrschenden o p p o r
tunistischen F üh rer d iese T atsache noch vertuschen konnte. 
I>ie B eschlüsse des 3. K ongresses w erden diesen P rozeß noch 
beschleunigen. A ber die K. A. P. I). ist die einzige O rgan i
sation, d ie  jenen  Kampf schon durchgefochten  ha t und aucli 
jenen Kam pf innerhalb der e igenen O rganisation  zur klaren ge
festigten politischen Linie, den die anderen oppositionellem 
G ruppen  größ ten te ils  noch vor sich haben.

D aher haben w ir die P f l i c h t ,  die Fahne hoch/uhalteii, 
die den russischen G enossen entgleitet.

A ber die H auptfrage is t: W ie steht es m it dem G eist, 
mit dem  Selbstbew ußtsein d e r A rbeiter?  W as hab t Ihr ge tan , 
wie habt Ihr ihre O rganisation  ausgesta lte t, um ihr Bewußtsein 
zu h ö herer K raft zu bringen? D arüber schw eigt T rotzki. Er 
kennt nu r d ie  m ateriellen ökonom ischen Faktoren .

D am it kennzeichnet der F ü h re r d e r russischen Revolu
tion, der R evolution, die durch Bauern siegte, sich als ei:i F ührer 
d e r zw eiten In ternationale, d e r  nicht versteh t, w as die w irkliche 
proletarische R evolution^ braucht.

T rotzki kom m t dann auch natürlich nicht zu einer A ntw ort 
au f die F ra g e : W ird es R evolution geben  o d e r nicht. D enn es 
ist wohl deutlich , daß  keine m ateriellen F aktoren  die Revolution 
bringen w erden, wenn w ieder andere solche, aus V ergangenheit 
oder G egenw art, z. B. ihre O rganisationen , Parteien o d e r G e
w erkschaften, den G eist und das H erz d e r  A rbeiter lähm en. 
Darum  g re ift e r  dann noch /u  den politischen Faktoren , und 
in seiner D esperation, daß  e r uns doch die G ew ißheit der 
Revolution bew eisen, sie garan tieren  will, kom m t e r  zu d e r
selben R ückständigkeit wie in den F ragen  d e r w irtschaftlichen 
F ak toren . E r sag t uns, daß ein neuer W eltkrieg ohne jeden 
Zweifel in 1922, höchstens in 1923 zw ischen E ngland, den 
V ereinigten S taaten  und Japan ausbrechen wird und daß die 
R evolution also wohl sicher ist.

A ber d e r Arme sieht nicht, daß die kluge, m achtvolle 
Politik E nglands Frankreich schon en tth ron t und  die Führung  
des europäischen K ontinents an sich gerissen  hat. Dal» die 
M inister E nglands und seiner Dom inions schon erk lärt haben, 
daß d ie Basis der englischen Politik  d ie F reundschaft m it 
den V ereinigten Staaten ist. D aß E ngland zu klug ist, so  bald  
w ieder einen K rieg zu riskieren, nachdem d ieser es an den 
Rand des A bgrunds gebrach t hat. Daß es eher die g röß ten

Z ugeständnisse und K om prom isse machen wird. U nd schließ
lich, daß  es d a s  In teresse aller Staaten, auch d e r  V ereinigten 
S taaten , ist, je tz t z u e r s t  zusam m en d as  W eltp ro lc taria t zu 
unterw erfen. Also nicht ein K rieg, sondern  ein Bündnis zwi
schen den V ereinigten S taaten  und E ngland ist w ahrscheinlich. 
Nicht ein W eltkrieg , sondern  ein W eltbündnis zu r Knechtung 
und A uspow erung des Proletariats .

Das W eltpro letaria t steh t bald dem geschlossenen W elt- 
kapital gegenüber.

Also das W eltp ro le ta ria t' — dies folgt aus d ieser ganzen 
K larlegung — steh t zw ischen m ateriellen w irtschaftlichen Fak
to ren , die nicht genügen , es zur Revolution zu bringen , und 
politischen, die, im G roßen  gesehen , der Revolution ungünstig  
sind.

W as bleibt dann  ü b rig ?
W as ist dann zu tu n ?
W'o ist dann  d e r H ebel der R evolution?
Trotzki, d e r F üh rer d e r R evo lu tion^d ie  n u r  siegte durch 

das M itreißen von u n b e w u ß t e n  M assen, w eiß es nicht. Er 
schw eigt g an z  und g a r  von dem  dritten  F ak to r. E r kennt 
ihn nicht, so  w'-enig w ie die zw eite Internationale ihn kannte. 
Er. d e r rückständige altm odische Führer, sieht nicht und weiß 
nicht, daß  je tz t e tw as anderes nötig  ist.

E r zeigt sich als d e r unfähige F üh rer d e r d ritten  In ter
nationale.

¥
Nach ihm sprach d e r zweite Führer, Z inovieff, in langem 

R eferat über den Z ustand  d e r dritten  Internationale.
U nd e r  sprach w irklich über die lebenden F ak to ren  der 

Revolution. Aber über w elche?
Er sprach nu r von den Führern ! N icht von d en  A rbeitern.
U eber Sm eral und -Serrati und Levi und Jaquem oth usw.

•U nd daß  m an sie ersetzen  oder nicht ersetzen m üßte. Und 
daß man dann  die R evolution gew innen w ürde.

N icht durch A rbeiter, sondern  durch Führer.
Nicht d ie A rbeiter w ürden den Sieg erringen, sondern 

F üh rer w erden das W eltkapital in E ngland ,1 in D eutschland, 
in W esteuropa stürzen.

Aber das is t so  fu rch tbar kleinlich und absurd , das W elt
kapital besiegen zu w ollen durch E rsetzung Levis durch Brand- 
Icr, daß w ir hiervon lieber schw eigen w ollen.

Es genüg t, anzudeuten , daß d ieser Führer der russischen 
R evolution und der d ritten  Internationale nur dies M ittel kennt.

*
Und dann kam R adek mit einem Referat über die M ärz

aktion. W ir wollen h ier nicht eingehen auf seine A useinander
setzung. D aß ein Putsch  kein Putsch, sondern  kein Putsch 
ein Putsch ist, das w ar, w as  er bew eisen w ollte. Die ganze Aus
einandersetzung ist aber nur eine Apologie von  R adek, d e r 
die deutsche A rbeiterschaft zu d ieser N iederlage gebrach t hat. 
W ir wollen nur die furch tbare  Schwäche auch d ieses Führers 
bew eisen — und zw ar durch eine E rinnerung. V ielleicht liegt 
sie einigen älteren G enossen  noch im G edächtnis.

Als Radek vor vielen Jahren als junger sozialistischer 
Schriftsteller in D eutschland zum ersten  Male au ftra t, da hatte 
er sehr bald einen S tre it m it einem  holländischen M arxisten: 
Pannekoek. D ieser h a tte  (um die Schwäche d e s  refo rm isti
schen deutschen P ro le taria ts  zu beleuchten) geschrieben, daß, 
w enn dieses d ie  R evolution m achen w ürde, d iese Revolution 
die K onterrevolution sein w ürde. E r m einte dam it, daß die 
Bourgeoisie sich an d ie  Spitze der Revolution stellen und 
das P roletaria t k raftlos m achen würde.

Radek, d e r e tw as T ieferes nie richtig versteh t, verstand 
auch dies nicht und bekäm pfte  es.

Die G eschichte hat aber gelehrt, daß Pannekoek ganz 
richtig gesehen hat. E bcrt und Scheidem ann w aren w irk
lich die bürgerlichen K onterrevolutionäre.

A ber das  W ichtige für uns ist jetzt nicht das, w as jeder
m ann jetzt sieh t, sondern dies, daß  Radek, d e r russische Führer, 
der M ann, der von d e r In ternationale delegiert w ird, um die 
w esteuropäische Politik zu lenken, dasselbe auch jetzt noch 
nicht begreift.

Denn mit seiner opportunistischen M assenpolitik, seinen 
Zellentaktik und seinem Parlam entarism us tu t e r  je tz t w ieder 
genau dasselbe, w as dam als die Sozialdem okratische Partei 
D eutschlands ta t E r sam m elt und bereitet M assen vor, die.

wenn die Revolution kom m t, sie durch ih re  Schwächo, ihr 
nicht kom m unistisches Bew ußtsein und W illen, sofort in die 
G egenrevolution ändern  w erden.

D as sicht er w ieder nicht, tro tzdem  derselbe M arxist es 
ihm sag t!

U nd w ie w ahr dies ist, w ie g ew iß  die Revolution durch 
die T aktik  d e r dritten  In ternationale auch je tz t w ieder zur 
K onterrevolution w erden w ird, das können wir mit einem  lich
ten, hellen Beispiel zeigen.

D am als w ar E bert schon d e r kom m ende M ann, und es 
w äre leicht vorauszusagen gew esen, daß e r  bei d e r U m w andlung 
der Revolution in die K onterrevolution eine g roße Rolle sp ie
len w ürde.

A ber w as ist B randlcr jetzt anders als Ebert dam als?
Nichts anderes. . . .
D enn er, d e r E hrenpräsident der dritten Internationale, 

ha t sich schon durch seine W orte, daß d ie  proletarische D ik tatur 
sich sehr gu t mit d e r deutschen V erfassung verträg t, bei d e r 
Bourgeoisie als P räsident der „kom m unistischen“ Republik und 
als V erderber d e r  Revolution in K onterrevolution qualifiziert.

Und Radek versteh t w ieder nicht, daß diese Revolution 
K onterrevolution sein w ird.

D ieser d ritte  russische F üh rer der Internationale arbeite t 
an d ieser K onterrevolution mit.

Dies sind d ie  drei ersten  F üh rer d e r  d ritten  Internationale.
*

Neben ihnen hielt dann d e r G enosse  Lenin das R eferat 
ü ber die Politik d e r russischen Partei.

Er ste llt seh r hoch über den anderen  drei Führern, und so 
w ar es auch mit seinem R eferat. A ber doch ist auch seine 
R ückständigkeit in den Lebensfragen d e r d ritten  Internationale 
aus dem  R eferat leicht zu bew eisen.

D er Teil über Rußland ist gew iß ganz  richtig, und es 
m uß hier noch einm al mit dem  g rö ß ten  N achdruck hervor
gehoben w erden, daß in Rußland selbst d ie  Bolschewiki im 
g roßen  und ganzen bisher gew iß nicht anders hätten handeln 
können, als sie gehandelt haben. Auch nachdem  w ir A lexandra 
Kollontai gehört haben und die M einungen der anderen Rich
tungen  der O pposition, steh t das fü r uns fest. G ew iß hat di • 
O pposition rech t, im m er w ieder die A ktivisierung der Massen 
selbst zu fordern, und w ahrscheinlich ist diese von der Burea i- 
kratie d e r Bolschewiki g röß ten te ils  vernichtet, aber in der 
g roßen  Politik und  Taktik R ußlands hä tte  die O pposition es 
auch nicht anders m achen können als die jetzige F üh rung .1) 
Denn diese Politik w ird verursacht durch das riesige russische 
Bauerntum  und das kleine P ro letaria t, und an diesem Klassen
verhältnis konnte natürlich niem and vorläufig etwas ändern. 
D am m  w ar auch die Politik d e r  N atural-Steuer, der K onzessio
nen, des freien H andels richtig .

Es kann natürlich ein Augenblick kom m en, w o die Sowjet- 
R egierung  so  viel für die Bauern und  die aus- und inländischen 
K apitalisten tut, daß sie zu e iner ganz  bürgerlichen Regie
rung w ird, d ie das P roletariat un terdrück t, w o das Gleichgew icht 
zwischen B aucrn-B evorrechtung und  A rbeiterm acht gebrot heu 
w ird. W ir hoffen , daß  d e r  G enosse  Lenin das dann  nicht m it
machen wird un d  w ieder seinen Platz einnehm en wird in den 
Reihen des gegen  das russische und ausländische Kapital 
käm pfenden, nicht m it ihm paktierenden Proletariats. Viel
leicht ist dann auch die S tunde angebrochen , in der er. von 
dem Druck der Bauern befreit, sich vere in ig t mit der Taktik 
der K. A. P. D.

In der russischen Politik liegt nicht d e r Fehler Lenins, 
e r  liegt in der Politik, die e r  d e r In ternationale gab. D as stellt 
sich klar aus seinem Referat heraus.

G enosse Lenin sa g t: W ir geben  den freien H andel, Kon
zessionen, private W irtschaft, K apitalism us, um Zeit zu g e 
winnen. W ährend w ir eine A tem pause haben, kommt dann 
vielleicht noch die europäische, die W eltrevolution.

D er Fehler liegt nicht in d e r A tem pause und nicht in den 
(Witteln, d ie dazu gebraucht w erden . IX r Fehler liegt in der 
T aktik zur W eltrevolution. Lenin selbst und die russischen

*) Es is t d e r  O pposition in R ußland zu raten, jetzt schon
die K. A. P. D. zu verteidigen. D er T ag kann komm en,
w o sie die T aktik  und das Bündnis der K. A. P. D. brauchen
wird. Und d ie  V erteidigung d e r  K A P. D. ist für die russische
O pposition schon jetzt möglich.



Kommunisten haben seit zwei bis drei Jah ren  diese T aktik  
so gem acht, daß d iese Revolution en tw eder ausbleibt oder 
w enigstens, wenn sie kom m t, nicht gelingt.

Das räch t sich jetzt.

Wohl sagt Lenin: „Je  o rganisierter das P roletariat in 
«!nem «ntwickeUen kapitalistischen Lande ist, um so m ehr 
Gründlichkeit erfordert die G eschichte von uns in der Vor- 

;  R evolution, <nit so m ehr G ründlichkeit m üssen
u ir  die M ehrheit der organisierten  A rbeiterschaft erobern  “
PnrtP irn° ' i fjründ lichke ''t in e in e r In ternationale, die
Irr Z » G ew erkschaften form t, g en au  dieselben w ie in 

« k r/w e ite n  nur mit anderen  Beam ten, -  die nur „ F ü h re r“  er-
st > aT i f d T m  fortw ährend die E roberung von Führern

r  r n  d i  t  l f a n / t ‘ n K o n g r e ß  * » t  n u r  v o n  F ü h -  
W o r t  g e w e s e n .  U e b e r  A r b e i t e r  k e i n

Die Not ste ig t jetzt in Rußland höher wie je, wenn w enig, 
stens die Berichte w ahr sind. Sehr lange kann  es so S t  
dauern. Und w o sind je tzt die fest entschlossenen wirklich

? Uch vicl,eicht ,,och kleinen) Parteien um Rußland zu Hilfe zu kom m en?
Sic sind nirgends, in keinem einzigen Lande!

H ad eM  S Ä  f “  S, - ‘,uSt [dUrch dc" M und Z inovieffs und Rdckks) das Urteil gefa llt über die italienische, französische

“ m n f " S ,S# I  ' ,>iC M ärzaktion hat bew iesen, was die 
g ro ß e  deutsche w ert ist U cber die tschechoslow akische usw
M t \»!r i*n Cl? ma sprechcn- Mit einem  W ort, es gibt 

m der W elt n u r  Parteien , d ie aus einem M ischmasch von 
Kommunisten und N ichtkom m unisten bestehen. D iese fallen 
beim ersten Kampf sofort auseinander. D ann w ird jede Aktion 
kraftlos, und d e r Sieg der Bourgeoisie ist sicher.

Rußland steht im G runde allein.

W es wäre anders gew esen, wenn m an Parte ien  aus Nur-
komm un,sten  gew ollt hätte. W enn auch d iese den Sieg nicht

, V n ,(V., r k,i" Mte tlas ic ? )> sie w ürden doch durch 
ihre Entschlossenheit, E inheitlichkeit und innerliche Kraft dem
ganzen P roletariat V ertrauen, den K apitalisten F urch t e ingeflößt

Inn M t  |t r J " tSC^ ‘de,ldtM1 Stündc ein träch l'g  in ternational g e 
lt- Ï  AS°  WK* dic  Sache j«tzt steh t, haben die Ki- 
itahs er. keine A ngst m ehr vor den kom m unistischen Parteien 

und die P ro letarier kein Zutrauen. Sie sehen viel zu gu t
daß es w ieder Parteien  sind wie alle vorigen auch (wie auch
Iw kom m unistischen G ew erkschaften), und sie fühlen keine 

Lust, sich für d iese und ihre F üh rer zu opfern.
D o eh nicht in d e r Taktik in Rußland liegt der Fehler

schuld daran** i h ' T  T;' ktik W  e r  selbst mit-
<? • !  ' cv r °p a ,« * c und durch  sie d ie  russische

Revolution vielleicht verloren geht.

der dritten* I n f  ‘' f  ^  ^  FÜhrer dcm ^ ^ t a r t a t  von
t  d «  i ,r  rn* 0nIalc « cb™ ‘ ,n  ihrem eigenen Bilde ist du  d u tt i  In ternationale verkörpert.

die m L * ? *  SieI^  " l,r  nil te rielle Faktoren fü r die Revolution, 
,tb c n d tn  S|eh t e r  nicht. Und w eil er d iese nicht sieht.

daß die R evolution, die e r v „ r Ä  d i , K
U nd d e r vierte 4 vo™ fre ,te t» d ie  K onterrevolution i s  I.

ausführte , verursacht. glanzend vorbereitete und

Die Arbeit der K A PD .-D elegation auf dem 
m oskauer K ongress (II. Teil)

R efeS :  “  <v^fü1!“ nder dri" e" « »  <«* vkr

Und dieser schwachen Internationale d e r A rbeiter tretren

t Ä C E*,heit dcr
U nter Englands Führung  w ird Frankreich auf seinen Platz

manc h r

£ J 2 »  , Ä ß;
geschw ächt, die m oham m edanische aufrührerische Be 

Rede Cu rzons" ün ̂ Pa r  la ine n^  g e  les nn . I T ^ ’d ^ i ^  f  

Ä Ä  ”'ird' ..... . ~  Ä

ä ? “ r s ä  s a r S
Kom m t die K onferenz in W ashington zu dem R esultat da* 

E ngland w ünscht, dann w ird W ahrheit, was G o rte r QlV in 
d e r B roschüre „D ie W eltrevolution“ schrieb: . ^ f d J i n  Sie" 
d e r E nten te  w erden England und  die V ereinigten S taaten  die 
B eherrscher d e r W elt, die sich die M acht teilen w erden s!e

fo lgen '“ ' VKÏ W e i Ka,Ser S dn ’ dencn al,e Vasallen d e r W elt

das W e h l f ge " Öbl*r’ das 'V eitp ro letariat und 
und England«? f,te rn a tlo I,ak  des K apüa’s un ter A m erikas I
Führung  ’ ,n tem ationale  d e r Arbeit u n te r R ußlands |

Diesen zwei E rscheinungen gegenüber m uß die kom m u 
t'sch e  A rbeiter-Internationale auftreten. Sie wird ihre Kraft

P ro ïc"arh ts d u rc h "  ^ ,te tb e ' vußtsei»sentw ickhm g des
-nit d ieser k ! ft ^ '" ^ O rg a n is a t io n  und seinen Kampf. Und
lieh !il h h i ' S1C . d l i tk  ,n tem ationaIe und schließ-
b ih  a,,ch d ,c  Internationale des K apitals überw inden.

1. T h esen  b etreffen d  d i.  O rganiflation  
o m m u m stisch er  P a r te ie n  a u f  dem

M osk auer K o n g ress  v o r g e le g t  von der 
K . A . P . D,

letariats in d e ^ R e w l ^  

d e r

besseiung des kapitalistischen System s und d f  ')

W irtschaft in derU ,Räteg eäd ! S a ? " f kü 'nn" " ’'s t ,sü '  » « rc ln e tc  

die i m K ont™ 'w  dcr L ebensführung  durch

i ™ « s i c h  z * ' %

g e g e „ ü £  V . T  F , i *  “ de, ‘ P a r t e i ^ ' k s l  “ “ 'k ' a“ Ch 
->. U eber die A ufnahm e von O rtsg ruppen  entscheidet di.-

..ohnes eines gelern ten  Industriearbeiters erreichen
'• Die Partei m uß einheitlich und zentral sein in Pr.,

sic " u,ß i" r a ' «»>*'"«« q kc-r u r  geben  zu r Selbstbestim m ung in der Prorvawind-,

d t
naren k Ï m rf" das P ro le taria t sich im revolutio-

n indsät/Iirh  il ! "i n,U- ‘ kom m unistische Partei sich 
f  ' ! ^ 3 . o rgan ,S R rcn ' Die A usnutzung legaler Ar-

beitsm oglichkeiten ist z^var geboten , aber es muß dabei efne

d ä f d ? O n . a n W ha,tCn "S mU,i « " " W e n  werden.
J l K  tu  i• sap p ara t durch einen äußeren  ZwanLr / t ,
Ä ,  Ik g a ' r  S CStÖrt W€rden kann’ un(i (laß d ie ’ ideolo
gische Illusion d e r bürgerlich-dem okratischen F reiheit irgendw ie

in den proletarischen M assen durch das V erhalten der Partei 

der kom m unistischen***Partei,^hre"^^^^ «'^ ifg ab en

- -n / e ,,trale über so viel G elder verfügen wie sie ,-,r  
•illcili '" t^ h "  t-rCr Lf ̂ e " CI1 Al,fcaben brauchen. IX‘r Parte ita i; 

m e n d e f  S r  d 'rS‘ 7 Se/ T '  "  f ’"  " r ,, ' t " tsa ,z  «•inkom-

zusaim ne!itiitV ' Di ^ 11* "f ' 7 c!™ ßi- c" k l,r/en  Z eitabschnitten Zusam m entritt. Die laufenden G eschäfte  führt die Z entra le
( u !' kom m unistische Partei m uß zwischen allen ihren
dio l Wh V° "  V crb,ndun^ c" ausbauen, das geeignet ist
7 e n trd p ° rT  i MV°?- !,1,for,nah'o n en zur Zentrale hin, von der
illen V e rh ä lth « M ,t^ l,cd?cl,aft.cn ^ k t  zu allen Zeiten, un te r .men V erhältnissen, zu garan tieren .

n u in i lL ,n L P VV ISLChC Uml (0rp ,,iSat<)rische Schulung d e r Ko.n- muuistcn, die W eckung und A usnutzung der Initiative, die Ge-

d a ß <d i r , lpei t T u ' 10" 8 " ird am bl>ston dadurch erreicht 
rafchem  W e rh ' |m° ^ ,lcllst viek' ihrer M itglieder in m öglichst 
Ä S . ™ 1 verantw ortlichen und kontrollierten Funk-

2. D ie  w ic h t ig s te n  E r k lä ru n g e n  der 
D e le g a tio n  zu  E in ze lp u n k te n  des 

K o n g re sse s .
;■> Z u m  K e r i c h t  d e r  E x e k u t i v e .

durchWher r ‘eStierC"  a ï fS SCM,,S‘e B W "  d t "  VciSU d,, uns 
Z  au f cine PO“ « « * «  Linie mit

se rra t, und mynn zu bringen. W ir verkennen keinen AHgen-
durch ■ v  C Schw ierigkeiten die russische Sow jetm acht 
durch die V erzögerung d e r W eltrevolution gera ten  ist Aber 
w ir sehen zugleich die G efahfc d aß  aus diesen Schw ierigkeiten

V e ll! r  t r PT  T ' , SChl'"  d R  <■<» revolutionären
• H pioM ariats und den A ugenblicksinteressen.Sow jet-R ußlands 
scheinbar otler tatsächlich -  sich erg ib t.

In einer K om m issionssitzung is t c rk |ä rt wortJen daß nicht

^m dc-n di, ‘rnatii>,WcC a.'S Cin Wcrky<‘!'«  d c r Sow jetm acht, oi d t rn die russische Sow jetm acht als d e r s tä rk ste  P osten  der
dritten Internationale zu betrach ten  ist. Auch w ir sind d e r 
M einung, daß es so sein sollte. A ber w ir g lauben, w enn 
W f e E w *  d.en J-e lxn s in te ressen  der russischen
<o \v V r?  I > n 1(, 'nr  uCr "  ' ’̂ em atio n a le  auftauchen,
,o  u a r t  es Pflicht, darüber innerhalb d e r dritten  In ternatio
nale eine offene und brüderliche A ussprache herbeizuführen.

u i r  h ‘ | (lLT r +aktiSClK‘" So' k!aritiit für Sow jet-Rußland habe.
\ |r  b isher Stets unsere selbstverständliche Pflicht g e tan - z H
hrndè t ,e d 7 ° ' ,stra tivc ,Fcicr 4 e r  O ktoberrevolu tion , durch die 
.rm kt n Tci,nahl{,.e a " (k r  F ü rso rge  für die in ternierten  Rot- 
l«7n i i ’ ÜC V orbcre,tung  e iner H ilfsaktion  im August 
'020  welche durch die Schuld der U. S. P. und K P  D. ver-
«' *. t w urde. Die B ekundung der Solidarität m it Sow jet-Ruß- 
P ^ i ' a r r ner ir all«ch laggebenden  G esichtspunkte fü r unsere 

den , Anschluß a " d ritte  In ternationale be-

T Ä  dL ft lr l^n  I n S L Bae| f  A

ï j  i L S l  W idere tand
leisten, w enn w ir sehen, daß  die Politik Sowjet-Ru S an d «



fälschlicherweise und durch Mißverständnisse eine Auswirkung 
findet in einer reformistischen Taktik der dritten Internatio
nale, zumal wir überzeugt sind, daß eine solche Politik ebenso
sehr den wahren Interessen Sowjet-Rußlands selbst, wie denen 
des W eltproletariats widerspricht."
b) Z u r  F r a g e  d e r  T a k t i k  d e r  d r i t t e n  I n t e r 

n a t i o n a l e .
„Die dem dritten Kongreß zur Abstimmung vorliegenden 

Thesen bedeuten die gradlinige konsequente Fortsetzung der 
vom /weiten Kongreß begonnenen grundsätzlichen Linie und der 
bisher vom E.-K. geführten Politik. Sie lassen der verräterischen 
Intelligenz der Opportunisten und Reformisten aller Länder 
unbegrenzten Spielraum in ihren Auslegungskünsten, insbeson
dere in ihrem Zusammenhang mit den Thesen über die Welt- 
wirtschaftslage. Einer Vieldeutigkeit ist Raum gegeben, die 
dem Begriff der Revolution widerspricht. Jede klare Trennungs
linie gegen dic Hilferdingc ist verwischt; jeder innere Zusam
menhang mit dem W esen des modernen Klassenkampfes ist 
aufgegeben.

Die sogenannte Linke des Kongresses hat. getrieben von 
den hinter ihr stehenden revolutionären Arbeitern, schwache 
Versuche zur Korrektur der taktischen Thesen unternommen. 
Diese Versuche sind als inkonsequent von der Mehrheit mit 
Recht abgelehnt worden. Auch wir haben sie durchaus nicht 
unterstützt. Sie zeigten zwar den guten Willen zu erhöhter 
revolutionärer Aktivität, ließen aber jede Einsicht in die kon
kreten Kampfbedingungen vermissen, griffen weder die bür
gerlich-parlamentarische Grundlage der 21 Punkte, noch dic 
damit übereinstimmende Gesamttendenz der Thesen an und 
wären somit ein Hindernis jeder weiteren Klärung geworden.

Die Vorbereitung des Sieges der proletarischen Revolu
tion in den kapitalistischen Ländern kann nur erfolgen in den 
Kämpfen selbst. Diese Kämpfe erwachsen mit Notwendigkeit 
aus dem ökonomischen und politischen Angriff des Kapitals. 
Die Kommunistische Partei kann diese Kämpfe nicht komman
dieren, sie darf ihnen auch nicht ausweichen, sonst sabotiert sie
die Vorbereitung des Sieges. Sie kann die Führung in diesen
Kämpfen auf die Dauer nur bekommen, wenn sie allen Illu
sionen der Massen die volle Klarheit des Zieles und der Kampf
methoden entgegensetzt. Nur so wird sie im dialektischen 
Prozeß zum Kristallisationskern jener revolutionären Kämpfer, 
die im Laufe des Kampfes das Vertrauen der Massen erringen.

Indem wir, in Konsequenz dieser Erklärung, in aller Form
der Annahme der Thesen über die Taktik widersprechen, ver
weisen wir auf die von uns aufgestellten Thesen über die Rolle
der Partei in der proletarischen Revolution.“

e) A n t w o r t  a u f  d a s U 11 i in a t u m d e s  K o n g r e s s e s  
a n d i e  K. A. P. D f
„Die Delegation der K. A. P. D. hat die Ergebnisse des

Kongresses einer erneuten Prüfung unterzogen, sowohl in bezug 
auf die Stellungnahme zu dem Kongreßbeschluß, der ultimativ 
die Verschmelzung der K. V P. D mit V. K. P  D, fordert, wie 
auch hinsichtlich des Verhältnisses zur dritten Internationale. 
In vollem Bewußtsein der Schwere der Verantwortung ist dic 
Delegation einstimmig zu folgenden Erkenntnissen gekommen: 

Der taktische Kampf gegen die K. A. P. D. bei Gelegen
heit dieses Kongresses vollzog sich von vornherein in den For
men der Bekämpfung eines politischen Gegners, dessen Argu
mente nicht sachlich gewürdigt werden sollen, dessen Existenz 
als politischer Faktor unter dem Vorwande der Disziplin ver
nichtet werden soll. Dem entsprach es, daß

I die Kongreßteilnehmer seit Wochen durch entstellende 
Artikel in der russischen Presse, in der „Kommunistischen 
Internationale“  und in der Zeitung des Kongresses ein 
Zerrbild von der K. A. P. D. erhielten, während unsere 
sachlichen Darlegungen und Richtigstellungen nicht ab
gedruckt wurden;

2. durch die Geschäftsführung des Kongresses ein Be
schneiden unserer freien M einungsäußerung durchgesetzt 
wurde. Die wohlüberlegte Absicht dieser Taktik wurde 
besonders deutlich in dem Beschluß, uns in unserer eige
nen Angelegenheit 1er Frage der K. A. P. D. weder Re
ferat noch Korreferat, son d en  nur eine halbstündige 
Redezeit zu bewilligen. Dadurch waren wir — um nicht

unfreiwillige Helfer einer Komödie zu werden — ge
zwungen, auf das W ort zu verzichten;

3. als Grundlage des an uns gerichteten Ultimatums ein 
angeblicher Beschluß des Exekutivkomitees bekannt g e 
geben wurde, obwohl das Exekutivkomitee sich in keiner 
Sitzung mit der Frage beschäftigt hatte, uns darüber nicht 
gehört hatte, geschweige einen Beschluß hätte fassen 
können;

4. diese Frage, dk* wochenlang folgerichtig als selbstän
diger Punkt auf einer der letzten Stellen der -Tagesord
nung stand, ohne jede vorherige Fühlungnahme mit 
uns im Zusammenhang mit dem au zweiter Stelle stehen
den Bericht des Exekutivkomitees nicht nur besprochen, 
sondern durch Beschluß erledigt wurde. Die Absicht, 
den Kongreß zu präjudizieren, ehe er bei der Debatte 
der prinzipiellen Fragen in Gefahr kam, unsere Auf
fassungen kennen zu lernen, wurde dadurch erreicht.“

Dieses formale Verhalten hängt aufs innigste zusammen 
mit der politischen Tendenz, in der sich die dritte Inter
nationale unter dem bestimmenden Einfluß der russischen (ie- 
nossen entwickelt. Der Verlauf des Kongresses hat es gezeig t: 
1% politische Linie Paul Levis siegte auf dem Kongreß, die 
äußerliche Anerkennung der Märzaktion erwies sich damals 
als Revolutionsfreiheit; die tschechoslowakische Partei wurde 
ohne jede reale Garantie, auf leere Versprechungen hin, unter 
ängstlicher Schonung ihres opportunistischen Führers Smerals 
als vollberechtigte Sektion aufgenommen. Mit der sozialisti
schen Partei Italiens, die in diesem Augenblick ein Abkom
men mit den Faszisten geschlossen hat, verhandelte man aus
führlich und bereitwillig. Die prinzipielle Teilnahme an den 
bürgerlichen Parlamenten wurde festgehalten, trotz der trauri
gen Erfahrungen, die man damit iu Deutschland, Oesterreich, 
Frankreich usw. gemacht hat, trotz der Karikaturen von angeb
lich revolutionärem Parlamentarismus, die man tr 'cb t hat. In
dem man die verhängnisvolle Politik des Arbeitcns in den 
alten Gewerkschaften bestätigte, hat man sich trotz aller Phra
sen in Wahrheit vor Amsterdam gebeugt und unterstützt den 
kapitalistischen Betrug des wirtschaftlichen Parlamentarismus. 
Sogar den lächerlichen Gedanken der Rcvolutionierung der Kon
sumgenossenschaften hat der Kongreß ohne Widerspruch sich 
gefallen lassen.

I>ies alles kennzeichnet die Fortführung des schon auf 
dem zweiten Kongreß beschrittencn Weges, der ein Irrweg 
ist: von der Revolution weg zum Reformismus, von der Sphäre 
des Kampfes zur Taktik der Diplomatie und des Verhandeln» 
und der illusionierenden Uebertünchung der Gegensätze. Der 
von uns zu Protokoll gegebene Protest gegen die Annahme 
der Thesen über die Taktik erhält durch diese Beispiele seine 
Bestätigung.

Dies sind die Voraussetzungen, unter denen man den 
unsere Verschmelzung mit der V. K. P. D. fordernden Beschluß 
betrachten muß, um zu erkennen, daß er für die K. A. P . D 
völlig indiskutabel ist. Diese Verschmelzung würde die Unter
ordnung unter die Disziplin einer sich zersetzenden Partei be
deuten, in der unter dem Einflüsse des Kongresses der Re
formismus vorherrscht. Die Knebelung durch einen uns feind
lich gesinnten Organisationsapparat ([»resse, Finanzen, Führer- 
clique) beraubte jede Hoffnung auf unseren heilsamen Einfluß 
in einer solchen Partei jeder realen Grundlage. Aus diesen 
Tatsachen würde sich auch — auch ohne besonderen Auftrag 
der Partei — die Haltung der Delegation von selbst ergeben:

Sie lehnt einstimmig das Ultimatum der Verschmelzung 
mit der V. K. P D. ab.

Den Austritt der K. A. P. D. aus der dritten Internationale 
erklären wir trotz unserer Vollmachten nicht. Unsere M it
glieder selbst werden sprechen. Sic werden ihre Antwort 
geben auf die Zumutung, den W eg des Reformismus, des 
Opportunismus, mitzugehen. Das internationale Proletariat wird 
diese Antwort hören.

Unser Beschluß ist gefaßt worden in voller Erkenntnis 
seiner Tragweite. W ir sind uns klar bewußt unserer Verant
w ortung gegenüber der revolutionären deutschen Arbeiterschaft, 
gegenüber Sowjetrußland, gegenüber der Weltrevolution. Die 
Revolution läßt sich durch KongTeßbeschluß nicht binden. Sie 
lebt, sie geht ihren W eg. Wir gehen mit ihr, wir gehen in 
ihrem Dienste unseren Weg.

Erklärung.
Im vierten Bulletin des dritten Kongresses der dritten 

Internationale kommt auf Seite 90 das Folgende in einer. 
Rede Zinovieffs vor (er zitiert in Gänsefüßchen angeblich aus
einer Broschüre von mir):

„Denn die Exekutive“ , setzt G orter fort, „verübt Ver
brechen an der internationalen Revolution. In Rußland war die 
Bauernschaft eine revolutionäre Klasse. In W est-Europa gibt 
es nur eine revolutionäre Klasse, das Proletariat. Aber die 
einzige revolutionäre Klasse-, das Proletariat, die es in West- 
Europa gibt, ist eigentlich konterrevolutionär, siehe Gewerk
schaften usw. Deshalb müssen w ir die Revolution morgen

•machen!“  • _ . .
Ich erkläre hierbei, daß diese ganze Stelle von Zinoviett

absichtlich gefälscht ist, um mich zu diskreditieren. Ich habe
sie nirgends geschrieben.

Zweitens: An mehreren Stellen im Bulletin wird es, wie 
hier, dargestellt, als ob ich zu den Arbeitern sage: .Macht
die Revolution m orgen!“  Das Umgekehrte ist d «  Fall. Ich 
habe nach der Niederlage des deutschen Proletariats m 1919 
immer und überall geschrieben, daß die Revolution langwierig 
und große Vorsicht nötig ist. Auch dies ist ab o  enne be
wußte Fälschung, angewandt, um mich mit den Menschewiki, 
Anarchisten, einer tollen „Linken“  usw. auf eine Lime zu 
stellen

Drittens: Auf Seite 90 des Bulletins werde ich als Ver
fasser der Broschüre: „D er W eg des I* . Levi“  genann t 
Dies ist falsch. Ich habe diese Broschüre nicht geschrieben 
und also auch nicht anonym herausgegeben. Ich schrieb ein 
Kapitel. Die Stellen aus dieser Broschüre auf Seite 91 sind 
nicht von mir.

Viertens: Auf Seite 91 sagt Radek in einem Zwischenruf: 
G orter verteidigt schon K ronstadt!“  Dies ist eine Lüge, 

und, da Radek gelesen hat, was ich schrieb, eine feige, be
wußte Lüge.

Schließlich möchte ich noch auf die Bemerkung des hol
ländischen Delegierten, daß ich in Holland nicht mitarbeite, 
antworten, daß meine Artikel während des Krieges über die 
sehr wichtige Frage des Imperialismus nicht in die Zeitung 
aufgenommen wurden (neun Monate ließ man sie liegen), daß  
ich dann auf fünf Kongressen mich als Mitarbeiter oder Mit
redakteur für die freie Aeußerung meiner Meinung anhot, 
doch abgewiesen wurde, und daß ich mich dann auf Broschüren 
beschränkt habe, deren in den letzten zwei Jahren zehn <xler 
zwölf erschienen sind.

Auf andere Stellen, wo ich angefallen wurde, ist es nicht 
der Mühe wert, zu antworten. H. G o r t e r .
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A l t o n a :  Piepkorn, B ürgerstr. 86, H aus 11; Behrens, C on
radstraße  9.

Z i t t a u  i. Sa.: Bruno Lange, W eststr. 91.
Bei d i r e k t e m  B e z ü g e  w ende m an s ich : 

fü r d ie „K. A. Z.“  und den „P ro le tarier“  an H ans Utzelm ann, 
Berlin SO. 36, W iener Str. 20; fü r alle übrige L itera tu r an 
den V erlag d er K. A. P. D., Eierlin N ,  L andsberger Str. 6. 
A u ß e r d e m  k a n n  d i e  „K.  A. Z. “  d i r e k t  b e i  d e r  P o s t  
a b o n n i e r t  w e r d e n .  B e r l i n :  4,50 M a r k ,  a u s w ä r t s  

5 M a r k  m o n a t l i c h .

„P ro le tarie r“ : zu beziehen  durch Hans Utzelm ann, Berlin  SO 36, W iener Str. 20 
— Postscheck-Konto: 105 009 — und ! -rch d ie  Vertrauensleute d er KAPD.

V erantw ortlich für den Inhalt: K a r l  S c  
D ruck: R. Lantzsch, Berlin S 14. Verl;1:

. d e r ,  Berlin-Steglitz, A ltm arkstraße 12a. 
r K. A. P. D., Landsberger S traße 6.
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