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Kämpfen!
noch  n ich t b e-„W led erau fb au “ -S ch rau b e

.. • ..V r i ^  - 'S ie  w aren  aHe w ied e r beim  R eichsp räsiden ten . D ie 
C hefs d e r  fre m d en  d ip lom atischen  V ertre tu n g e n , um  ih re  
G lückw ünsche lo sz u w erd en . W ie  im  v o rig en  Ja h r, so  
auch  d ie ses  J a h r  sp ra c h  d e r  A postolische N untius v o n  
N ächstenliebe, G erech tig k e it und  F ried en  und w örtlich
an  a n d e re r  S te lle :

„W ir  sind  g lücklich , d ie  M orgen rö te  d ie ses  neuen  
Ja h re s  zu  b eg rü ß e n  a ls  e ine  M o rg en rö te  d e s  W ied e ra u f
b au es und d e s  F o r t s c h r i t t s . “

„G enosse“  E b e r t d an k te  g e rü h rt, w ie  im m er u n d  sa l
bungsvoll e rk lä r te  e r  u n te r  v ielen  A n d eren : .A lle  noch  
offen s teh en d en  F ra g e n , d e re n  R egelung  nicht n u r  im  In
te re sse  D eu tsch lands, so n d e rn  g an z  E u ro p as  liegt, kön- 

• nen n u r d u rch  d e n  e rn s te n  W illen  a lle r R eg ierungen  
du rch  d en  G eis t d e s  R e c h ts  und  d e s  F ried en s  erled ig t 
w erden . N ur d a n n  kön n en  in n e rh a lb  d e r  e u r o p ä 
i s c h e n  O r d n u n g  f r i e d l i c h e  V ö l k e r  im 
e d l e n  W e t t s t r e i t  g em einsam  a rb e iten  am  F o rt
sc h ritt d e r  G eistesb ildung  und n eu e ro n  den  D ienst d es  
F ried en s  g es te llten  T echn ik . D as  deu tsch e  V olk is t g e
w illt u sw .44

Friedriche V ölker im  ed len  W e tts tre it , d ie se  W o rte  
sind  d e r  M antel fü r den  im m er sc h ä rfe r  e n tb re n n e n 

d e r  T ag eso rd n u n g , d e re n  A burteilung  b is  h eu te  noch 
n ich t g an z  erfo lgen  k o n n te , t ro tz  H o ch b e trieb  d es  S ta a ts 
g e rich tsh o fes  zum  S ch u tz e  d ie se r  fre ie s ten  R epublik.

. P a ra lle l m it d e r  po litischen  K nebelung  und  T e r ro r i
s ie ru n g  d e s  d eu tsch en  P ro le ta ria ts  g ing  d ie  
liche V ersk lavung . D ie le tz te  „E rru n g en sc h a ft d e r  No
vem b errev o lu tio n , d e r  A ch ts tunden tag , w u rd e  d u rch  das 
E rm äch tig u n g sg ese tz  v o n  d e n  E m porköm m lingen , den  
K aisersozia lis ten , d ie  se in  H ü te r se in  w ollten , p re isg e 
geben . A n se in e  S te lle  t r a t  d ie  Z ehn - und Z w ölfstunden
sch ich t, a lles  im  In te re s se  d e s  V a te rlan d e s , Res P ro fite s. 
D ie S tre ik w elle , d ie  g an z  D eu tsch lan d  ü b erflu te te  im  M ai 
1924, w u rd e  d u rch  d ie  sich  schnell au s  d e r  Inflation  g e 
re tte te n  -fre ie n  K am pfgew erkschaften“  ze rg lie d e rt und 
so  e r s t  e inze lne T eile  und  d an n  schließlich  a lle  an d e ren  
in d a s  b esonnene V erh an d lu n g sb e tt g e le i te t  S em e au s
w eg lo se  W u t v e r tra u te  d a s  d eu tsch e  P ro le ta r ia t  dem  
M aistim m zette l an , d essen  E n d erg eb n is  d e r  „V o rw ärts  
je -zu r H älfte  m it N a rre n  u n d  T rö d le r  bezek äm ete . _

D ie deu tsch e  B ourgeo isie  w a r  d u rch  d ie no tw end ige 
Z w angsstab ilis ie rung , d ie  d ie  d eu tsch e n  W a re n  im  P re ise  
ü b e r  d ie W e ltm ark tp re ise  s tieg en  ließen  in  a rg e  B e
d rän g n is  g e ra te n . S ie  v e rsp ra c h  a lles  zu  tu n  im  ‘n.te r '  
e s se  d e s  „F ried en s“  und  b e te u rte  g e r ^ ^ i n  au fd n n g -

ziehen d e r

ÏO n E tae  « u ,  S tre ik w elle  «  *  
w e rd e n  d te  B e rg sk la v e n  h ir u ie h a lte n ir i tf c re n  L ^ a -  
A rbe itsze itregelungen . D ie M or g e n r t te  d e s  ta p t f a f e « -  
schen  W ied e rau fb au es , d ie  d e r

sm a uer m a u ic i tui ---------- —---------- .
d en  Kam pf —  „ed len  W e tts tre it“  —  d e r  K ap ita lsg ruppen  e s se  d es  „ r  n eu e n *  u..u 
“m dteAbsaizmarkte. somH um de« Profit. Arg* Mp  | lieber Welse der Weh dtren SW W gtfBßn. 
nisch b e tra c h te t e in e  G ru p p e  o d e r  N ation, w ie  s ie  die 
K PD . nenn t, d ie  R ü s tu n g en  d es  „friedlichen“ N a c h b ar
vo lkes um  auf iede  tech n isch e  E rn e u eru n g  zu  reag ie ren  
und d ieselbe zu  v erv o lls tän d ig en . E s  bleib t schon  einem  
S ozia ldem okra ten  und einem  P fa ffen  V orbehalten , v o n  
friedlicher. V ölkern  z u  re d e n  in  d em  M om ent, w o  u v  
„ ed le r W e tts tre it“  d en  V ölkerbund  a ls  e ine  F asch ings- 
geseU schaft h ipste llt und  n u r  noch  N arre n  v o n  ihm  N otiz

nehm en. yorw|&feM  vQm 2  J a n u a r  ü b ersch re ib t den
N e u j a h r s e m p f a n g  b e i m  R e i c h s p r ä s i d e n 
t e n  mi t  „ D e u t s c h l a n d s  W u n s c h “  und tr ifft d a -

. mr e f» .11_ci/'h

: r  w c i> c  u c i T i w  U..VU * . ----------
ln  E ngland  und F ra n k re ic h  h a tte n  au ch  S tim m zette l- 

käm pfe sta ttg e fu n d en , d e re n  E rg e b n isse  d ie  fran zö sisch e  
B ourgeo isie  so w ie  d ie  eng lische lä n g e re  Z eit v o rh e r  
schon  in  d ie  H ände ih re r  L ak a ien  le g te , resp .
K ab ine tt e rs te h en  ließ, d essen  B e s ta n d  n u r m öglich ist 
du rch  d ie U n te rs tü tzu n g  d e r  „S ozia listen  , s . F rankre ich , 
w äh ren d  in E ng land  d e r  „re ife  M arx ism us n u r  durch  
U n te rs tü tzu n g  d e r  L ib e ra len  „s ieg en “ kon n te .

D ie F rie d e n sä ra  h a t begonnen , d e r  W e g  z u r  V er
s tän d ig u n g  und som it zum  A ufstieg  is t freu  flö te te  d e r 
„ V o rw ä rts“  in  d ie  W e l t  V erzü ck t sc h au te n  a lle  Jung-

________ _________  W u n s c h “  und trifft d a -  T .  und S p ieß e r nach* d em  eng lischen  G estirn  und be-
m it d en  N agel auf d e n  Kopf. S e lb s ty e rs tä n d jich h a t  s tc h |  ^  e J  ^  d a s  dpeh  (jmen g a n z  » n d f« ®  
d ie  G esch ich te  a o d m i e  nach  d e n  W ünschen  e m p o rg e -1 m ach te  w ie  d a s  G e s d n U m  O sten  1917. D e r  V ölkerbund 
k om m ener S p ieß e r g e r ic h te t  auch  w enn  d ieselben  sic h | e r ie b te  e ine künstliche B elebung . U n te r  d ie sem  allge- 
S ozlakiem ok ra te n  nennen  u n d  e tw a s  von  M arx  e r -  m einen  E indruck  befand  s ic h  au ch  d a s  d eu tsch e  P ro je - 
w ähnen . I t a r i a t  D er L o n d o n er-P a k t und d a s  D aw es-G u tach ten

D ie A rb e ite r, d ie  d ie sen  üb len  P h ra sen sc h a ll im  ~V °r -1 *a n d e n  vou e  B illigung in  D eu tsch la n d  u n d  seine A nnahm e 
w ä rts“  le sen  und  sich  n u r k u rz e  Z eit m it d em  v e r f lo s -1 w a r  g e s ic h e r t  A lles S chw elg te  in W o n n e . S o g ar d as  
sen en  J a h r  b e fa ssen  u n d  sich  d a n n  d ie  G eg e n w a rt ^ l p r o u t a r i a t  ließ sich  tro tz  r ie s ig e r  D auer-A rbe itsto sig - 
träc h ten  m it d e n  W e tte rw o lk e n , d ie  sich  e rn e u t am  ^ r H  k e l t  tro tz  fo rtlau fenden  S in k en s se in es  R eallohnes, tro tz  
schaftfich-politiscben H im m el z u s a i ^ n b a f l e n ^  w e r d ^  d e s  W ü ten s  d e r  w eißen  Ju s tiz  b lenden  und  a b  d ie eto- 
e rn ü c h te r t d ie se s  ehem alige , rev o lu tio n äre  L e in e n  d eu tsch en  K ap ito lsg ruppen  sich  n ich t einigen
beise ite  legen  m üssen . A n a n d e re r  S te lle  k o n n ten  ü b e r d ie A rt d é r  D urch füh rung  d e s
A n tw o rt auf d e n  E rg u ß  d e v p ro v ls o r is c h e n  ach tens, w eü  je d e  G ruppe im  eig en en  In te re s se  ein  b e
ie r s  noch  fo lgenden  S a tz :  „D a s  a b g d a u fe n e  J a h r  i s t  w ie  so n d e re s  G ew ich t au f se in en  v o rg esc h lag e n en  W e g le g te .  
ich  m it B efried igung  am  heu tig en  T a g e  fests te llen  k an n , e s  sich  e rn e u t  zu r W a h lu rn e  fü h re n . D urch  die
in je d e r  B eziehung  e in  J a h r  fo rtsc h re ite n d e r  G esundung  ^  J a h re  , 924 h a t d a s  d e u tsch e  P ro le to rto t
und F es tig u n g  fü r  u n se r  so  sc h w e r  g ep rü ftes  V a te rlan d  I u t b e s tä t ig t  d a ß  e s  noch  a n  d ie se  D em okra tie , an
gew esen .“  • I hip«* G ese llschaftso rdnung , an  d ie  B ourgeo isie  und  a n

W en n  d e r  P ro le ta r ie r  an s te lle  d e s  üb len  W o rte s  L  g L aka ien  und a n  se ine  v e ra lte te n  K am pforganlsati- 
V ate rland , w o  bek an n tlich  je d e r  e tw as ' ande^  ^ 5 2 ?  onen  g la u b t
v e r s te h t  B ourgeo isie  und  P ro f it s e t z t  d an n  h a t z w d W -  d iesem  k an n  au ch  E b e r t m it R e ch t sagen ,
lo s  „O enosse“  E b e r t w a h r  g e sp ro d ie n . D u rc h  I d aß  d a s  v e rg an g en e  J a h r  in  je d e r  B eziehung  fo rtsch re i-  
Z w angsstab ilisie rung  im  N o v em b er 1923 u a r  tro tz  d e s  I Q esundunK  und F estigung  g e b ra c h t h a t  D ie B o u r-
v ielen  K rach en s  v o n  v ie len  U n ternehm ungen  eine -ge 1 * la u b t sich  fü r  so  s ta rk , d a ß  m an- schon  m cht
w k ^  B eruh igung  ü b e r d ie  e r re g te n  M a s ^ n  gekom m en, I ^ V ^ v X ü o ^ ä r e n  A ufstand  d e s  deu tschen
d e re n  E rre g u n g  im  O k to b e r  1923 v erflu ch te  A ehnlichk i p ro le ta r ia ts  deDi t t  Die D urch füh rung  d e s  A bkom m ens 
mH R evo lu tionsstim m ung  h a t te  N ur d u rc h ^ ^ fl^ . P{̂ 2 m  innern . d . h. d ie N iederknü tte lung  d e r  z u r  V erzw eif- 
ro lle  d e r  K PD „ d ie  s ie  au f G rund  d e r  inneren  V erflech tung  p - i e b e n e n  M assen  hält m an , eb e n  auf G rund  d e r
m it d e n  ru ssisch en  S ta a ts in te re sse n  zu  s p i e l e r V e f z w e l f l u n g  ü b e r d ie  re fo rm istische  A u sw eg lo s ig k e it 
i s t  blieb  d e r  d eu tsch e n  B ourgeo isie  e ine  e tw a s  g ru n  I n -c h t aU zuschw er. In  d ie se r  B eziehung  sm d re ich 
lichere  A u se in an d e rse tzu n g  a ls  im  N ovem ber 1'918 L ^ e  V orrich tungen  getro ffen . H ak e n k re u z le r, R eichs
s p a r t  D ie e rb ä rm lich e  R olle d e r  ^ P D  ^ S^  s.®" d  b an n e r und a ls  le tz te  R e se rv e  d e r  „R o te“  F ro n tk ä m p fer- 
T h ü ringen  und  ih r  G eg en stü ck  in  H am burg  ze ig ten  d e r  . .  dem  d eu tsch e n  K apital z u r  V erfügung . B e-
S u ï ^ i s i e  d ie  sch w ach e  S te lle  d<* deutsche«f ^ ^ ^ S r S  ̂ d i e  G esch ich te  d e r  „ p r o t ó r i -
tk m ire n  P ro le ta r ia ts  und flugs w an d te  ^  “ te " ^  L h e n  H u n d ertsch aften “  im  R u h rk rleg  genug  gesch ich t- 
s te n z  ih re r  b e w ä h rte n  L aka ien  ? ie  “  hob^ sich  Uc*»e B e w eise  g e b r a c h t  ebenfalls in  B erfin . . ^  y
bücken  w irk sam s ten  M ittel an . D ie D e r ^ r a t i e  hob  s icü  S ch w ierig k e iten  m a ch e n  n u r  d ie  M em ungs-

hrtfonären P re s s e  und  V erbo t d e r  rev o lu ti°n aren  O r g ^ i  I S ch u lte_ i  d e r  a u sg eb eu te ten  K lasse  g d e c t  w e rd en , d ie  

S S S “ - v o i u t o ^  Ä r n  w a re n  a n ]  s ich  schon je lz t k rü n u n , u n d  w in d et, tro tz d em  d a s  An-

Ä t r t C T a s  P ro le ta r ia t M assen d en d .. M ^ « r -

i

ta risch e n  P a r te ie n .

u its - ln -M ag d e b u rg  g e z e ig t  - B a s
^ t ^ t a T ^ t r a c h t u n g  von  1924 n ich t v e rg e sse n , d aßta n a t  so  1 b e i ö e n a ™ ™ D * ^  b efried ig t schw afe ln

könn te  wTü d a s  d ^ h Ä l e t a r i a t  in S t r i c h e r  G leich-
gflltigkeit a lles , ä h e r  a ^ h  aUes e r t tu g ,  s o g  
D au m ensch rauben  schon  b e re  t  sind  fü r 1925. m it g a n e

d,e u n ^ a l l e d e n ,  werden d e r  ^ t e n ^ H a H

v r ^ T a u f t ü f m e n d e n ^ h w i e r i g k e l t e n  i n ^ r h a l b d e r

s tä n d ig e r  po litischer K nebelung und  U n te rd rü ck u n g  _ 
solch le ich t v erg eß lich es  P r o le ta r ia t  w ie  e s  dasi d eu tsch e  
i s t  au fscheuchen  und  z u r  S te llungnahm e zw ingen .

N euen K äm pfen e n tg e g e n '.D e s s e n  ^ s k h d a s  r e 
vo lu tio n äre  P ro le ta r ia t  b e w u ß t  D aß  E n t
scheidungskäm pfe zw ischen  K apital u n d  A rb d t  w  erden^ 
d afü r he iß t e s  z u  käm pfen . D aß  d ie ses  n u r 
u n te r  A blehnung jeglichen R efo rm ism us so w ie  .O ppor
tun ism us. n u r  m öglich  is t u n te r  Z e r s < ± la g u n g ^ e r  g e 
w erk sch a ftlich en  so w ie  p a rlam en ta risch en  O rg a n isa ti

onen , se i h ie r  nochm al d e r  V ollständigkeit h a lb e r , e r 

w ä h n t

MC PHrVCBlS YM n o sk M
E s  Ist b e re its  v o n  uns in  e inem  A rtik e l v e r s u d i t  

w orden , d ie  prinzipieUen G eg en sä tze , d ie  z w isch e n  L. 
T ro tzk i und dem  Z en tra l-K om ité (S in o w iew . K a m e w w , 
S ta lin ) b es teh en , in ih ren  G rundzügen  k u rz  d arzu leg en . 
W ir h a tte n  a ls  d ie  e ig en tlid ie  T r i e b k r a f t A u s e i n 
a n d e rse tz u n g en  d en  W unsch  je d e r  d e r  b e id en  P a r te ie n  
b e z e ic h n e t v o r  d e r  G esch ich te e inm al a ls  d e r  w ah re  
„M acher“  d e r  ru ssischen  R evolu tion  und  z u g tó c h  a l s  d e r  
ech te  N ach fo lger L enins d azu steh en , h a t t e n ^ r  zugleich 
b e to n t  d aß  d ie se r  Kam pf, d e r  w e n ig e r  e in  K am pf um  d ie  
M ach t a ls  um  d a s  P re s tig e , d a s  p o life c h e  A nsehen  i s t  
auf d em  B oden  sach lich er P o litik  und  °ek O T °m ie  (so w ie  
d e s  O rg a n isa to risch en ) geführt w ird , a lso  v o n  G egen 
sä tz e n  in  d u rc h a u s  k o n k re te n  F ra g e n , d ie  z . T ^ is to r i s c h ,  
z  T . b ren n e n d  ak tue ll sind , « e n ä h r t w i r ^ D i e s e  F r ^ n .  
auf d ie  b is in s E inzelne e inzugehen  d e r  P la tz  leider^ m cht 
r e ic h t  m üssen  u n s  n a tü rlich  in te re s s ie re n : als 
m it 4 h »?" w ir  u n s  n ach  d e r  M ach te rg re ifu n g  w ah rsch e in -

Ä T z u ^ Ä  Ä - Ä  Ge‘ rade

n an ae ii, d ie  in  R uB land fflr R uß land  v o n  d e n  
w iki fü r  rich tig  g eh a lten  w u rd e n ; d a ß  w ir  u n s  ledigucti 
d a s  R e c h t n ehm en . K ro n s tad t fü r  e in  V erb re ch e n  a n . d e r
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R ev o lu tio n  nnd d ie  N ep nicht fü r d en  K o am n afcm as zn

S Sur^ sn tjfitj.’rb S js i
d aß  w te. u ™ ,fcj xj, t d f «  und »ie v o ra n -  

b g lc n e n  m üssen , als d ie  
■n  P ro le ta rln t v o rsch re ib ën  
Jtzkl ohne e s  zu  w ollen.

V rBfal“ : D *  r to e rH c to  
un#»» a v i ^ s ^ z R i ;  - — ■ — m m a m  so w e it e r  au ch  

n  h .*T** en  P ro le ta ria t nnd n n te r  u n se re r  g an -
“ h S f f ^ S f e y -  g f V ^ r ü c h e  U nterbau  b rich t 

n , P ra m ä n a rt lg  d u rch  d a s  P ro le ta ria t, d u rch  d ie
s t f  ^ r a f t  u n se re r  G eschich te und d ie -
s g r  S trah len b recb u n g  h a t Lenin form vollendeten  A us
d ru ck  verliehen . G erad e  in d iesem  S inne ist «" d e r

■rau z n n f e W  * *  “ ÖOMl* "  E le m e n t» . _  W en n  w ir
r . w S i i S ^ r f  ^ “  ” * en  hab* "’ »  tot e s :  daB 
^reteM  Merfaei aoefe v ie l zu  s c h w K h . viel zu  zaghaft d ie

d es  b äu e rlichen E lem en tes  t t r  die russische 

d a T l ^ l« tr ie r p iC^ e t* lnfltht’ d “  e n ^ h*“ ™ e ^ o ™ n t ' t a

a is- w.* digfmttcb« «„Ter» Z ! S S
n su se b e  p ro le ta risch e  R evolu tion  darzuste ilen . • A ber 
^ u S h ^ S 1 S traft ihn se lbe r  L ügen : ein  U n te r- 
h f^ i. k ? * ? i nkhu du rch  den  U eberbau
F i k t i o n  w  ? * * *  d a s  K esam te G ebäude, se ine
K f u° "  .  " ? «  d  C t d cn , U eberba u  in  irg en d e in er B e- 
S i ?  Ï  n i l ^ 1 e.n zu  ,a sse n - so n d ern  fundam ental:

^  0 e b *ü5g: PoUtisch g esp ro ch en : 
- « t ^ g l M Wrtcfcl 4 i r  r u l i pfci» R evolu tion  la g  n ich t 

befan In d u str ie -P ro le ta r ia t, so n d e rn  be i d e n  B auern .

dS , J ^ w äohHche M K ha,te A ndeu tung  
d ^ r  T a tsach e  genüg t d en  S choßhunden  d e r  L en in isten ,

T w S  n  !fi RanZU jU " M chr «Is einm al t r i t t  L .
S n L n  „ J J  H RIEL (le! . , ^ äU' rltchen U n terb au es“  d es  L eninisten  und d e s  „bäuerlich  sch lauen  S innes“  bei L enin

b5 uerJ P ierJ U n te rb a u  w ird  so rg fä ltig
naiv in  i  k ' j den  G rü n d e r und P ü h re r  d e r  3. In te r-
t ó S L ^ n J l 1 k " S W oC fi ch a rak te rls tisch e r  n ich t d e r  
bäuerliche U nterbau  . . . .  so n d e rn  d a ß  e r  (Lenin)
ä ^ S S ^ S S L 11? 1 " * *  Kevo ,u ti° n ä re  an  d e r  in te r
z o n a l e n  A ^ te r - B e w e g u n g  in sich aufgezogen h a t.“

^ h f n ^ T ”V e^ r  n in “  " M * * ™  f ö r  e in e n  B io -  
5 2 ? ? » .  u ï lSL a n o n y m ’ *n p re k o r r  N o . 164)  I s t  d a s  

• 2 2  ï ° i ! ? ?  ’ Wl5  P f in , ich  b e rü h rt  d ie se  V o r k ä m -
?  iS - 5 r "  un  B a ° e r n - R e g ie r u n g “  s in d , w e n n

* fÜli t?  H a b c n  d le se  L e u te  v e rg e s se n ,  d a ß

5t  M acht e ro b e rn  k<>nnten.
ü  V ™ d d eo  B M ern “  und dann  „F ried e“

und dann  e r s t  „D ie F ab rik en  d en  A rbe ite rn“  la u te te ?  
R ußland ist zu  80—90 v . H . vqji B auern  b ew o h n t; sie  
w aren  d e r  „U n te rb au “ d es  g an zen  G ese llschaftsgebäudes, 
Ï k  * ! n,  es’ sie  w aren  d ie  le tz ten , d ie w irtschaftlich  
S chw ächsten , au f d ie  m an  alles  abw äfc te . U nd d as  
ru ssisch e  In d u striep ro le ta ria t —  kam  es  nicht vom  L ande 
h ing e s  nicht, obw ohl an  d ie F ab rik  gefesselt, m it tau send  
F äd en  an  L ande, w a r  e s  n ich t so g a r noch vielfach halb- 
b äu e rlich . M ußte a lso  n ich t d a s  B au ern tu m -in  se inem  
w eitesten  B egriffe d e r  T rä g e r  je d e r  revo lu tionären  E rh e
bung in Rußland se in  und w ä re  e s  n ich t d a s  g rö ß te  Lob. 
e inem  russischen  R ev o lu tio n är zu  sagen , e r  h ab e  d ie 
B edeu tung  d es  B au ern tu m s fü r d ie  R evolu tion  begriffen.

D onnerstag , d e n  15. J a n a a r  1928 
S n n ftu n  F ried rich sh a in  

PB nktfic* 7 *  U hr

n e UümMen den Tatra
D em  O edfefetnis L iebknech ts, L uxem burgs

den T au se n  *und  den rau sen d en  a n d e ren  R evo lu tio n s
op fern  g e w id m e t

M itw irk en d e:
B erlin e r S in fon ie-O rcheste r —  B e rlin e r  S chu 

b e rt-C h o r —  A n sp rach e  —  R ezita tionen .

E in tr itt 1,—  M ark .
Eintrittskarten bei allen Funktionären, den 

Zeitungs-Obleuten nnd in der Buchhandlung für 
Arbelter-LiteraUir, Berlin 0 „  W a r s c h a u e r s ^  £
5 'L Ï f ? *  77 0 1  v f rkanl vo°  Eintrittskarten a n  
Abend dar Veranstaltung findet niebt s ta t t

G enossen! S ic h e rt E uch E in tr ittsk a rte n !

• m i R I H I l U H I I I I I
I V l l l «  mm W B  HCw n E  S  a p l
se in  th eo re tisch es  L eh rg eb äu d e  b es itze  einen  „ b ä u e r
lichen  U nterbau“ ?  E s sch e in t n ich t s o ;  so n st 
w ü rd e n  d ie M oskauer O ffiziösen sich  n ich t so  
e n e rg isch  gegen  d en  „b äuerlichen  U n te rb a u “ d es  
L eninism us w ehren . W ie re im t sich  d a s  zu sam m en ?  
Is t e s  d ie v erlo g en e  V ornehm heit _ d e s  r  P a rv e n ü s , 
d e r  se ine  „n iedere“  H erk u n ft in  fe in e r G ese llschaft g e rn  
v e rle u g n e t o d e r  is t e s  d ie W u t au f d ie  K lasse, d ie  sich 
b ish e r jedem  V ersuch  kom m unistischen  W ied e rau fb au s 
still und v erb issen  e n tg e g e n s te m m te ?  V ielleicht beides, 
a b e r  noch e tw a s  D ritte s . W ich tig s tes : e ine  po litische P re -  
s tige-A ngelegenheit. D en '„bäuerlichen  U n te rb a u “  zu 
geben , heiß t zugeben , d aß  $ e  R evo lu tion  im  w ese n t
lichen d ie  B efre iung  d e s  B a u e rn  zum  Ziel h a tte , d aß  sie  
d e r  S ch lußak t d es  abso lu tistischen  R eg im es d e r  g roßen  
G ru n d h e rren  w ar, d aß  e s  e in e  bäuerflch -k le lnbärgerllche 
R evo lu tion  m it d em o k ra tisch en  T en d e n ze n  und keine  so 
z ia listisch -p ro le ta rische  m it kom m unistischen  .T endenzen  
w ar. H ieße, d am it zugeben . d aß  d ie  P o litik  d e r  B ol
schew ik i vom  e rs te n  S ch ritt, d en  sie  ü b e r d ie  P a ro le  
„A lles L and  den  B au ern “  h in au sta ten , fa lsch  w ar, ja , daß 
ih re  bloße S te llung  a ls  e in e r  p ro le ta r isch e n  P a r te i in d e r  
R eg ierung  g e ra d e  vom  m arx is tisch en  S ta n d p u n k h a u s  
eine S innw idrigkeit, ein  H ohn au f d ie E n tw ick lungsge
se tze  bedeu te . . „

G enau  so  v e rh ä lt e i  sich  m it „L en in  a ls  dem  S pitzen
au sd ru ck  d e s  nationalen  E lem en tes“  (siehe oben). -A u c h  
m it d iesem  W o rt trifft T ro tz k i eine d e r  w u n d esten  S tellen  
d e r  K om intern . S o  g lo ss ie rt e s  d e r  A nonym us d e r  „Im 
p re k o rr“  denn  auch  m it s tille r  W u t:  „L en in  S pitzen  —  (!) 
A usd ruck  d es  nationalen  E lem en tes  ( ? ! ) “ und* schließt 
b iss ig : „E s fehlt nu r noch, d a ß  m an h in zu fü g t: L en in  und 
d e r  Leninism us m it dem  „b äu erlich en  U n te rb a u “ und dem  
D üftchen d es  „nationalen  E lem en tes“. —  so zu sag en  d ie 
ech ten  p ro le tarisch en  (! d. R ed.) R e v o lu tio n äre  h ab e  m an 
an  a n d e re r  S te lle  zu suchen.“  U ns k an n  d ie se r  Ingrim m , 
w ie g esag t, nu r e rh e ite rn . T ro tzk i, ob w o h l in  se inem  
T u n  von  d e r  g leichen gesch ich tlichen  Z w angsläu figkeit 
b eh e rrsc h t w ie Lenin, h a t d ennoch  rec h t. N atürlich  m ußte

L enin  vom  A ugenblick d e r  M ach terg reifung  an  e in  N a 
tionalist“  se in . W a r  denn  d ie W eltrev o h itio n  au sg e
brochen , d ie G renzen  ausgelöscht, d a s  P ro le ta r ia t  in te r
national v e rb rü d e r t?  S tan d en  sie  in  B m t ’l J to i t t jk  nicht 
a ls  V ertre te r  R n tta n d s , käm pften  s i f  nicht g eg en  die 
In terven tion  fü r d ie  E rha ltung  des fllssisclien  T e r r ito 
rium s, m ußte  s ie  n ich t g e rad ezu  d iesen  K rieg  | | 6  einen 
„nationalen  V erteid igungskrieg“  h ihstellen , um  eine 
A rm ëe zusam m en zubekom m en, führfctr s ie  n ich t schließ
lich d en  K rieg  gegen  P olen  u n te r  „na tionalen“  P a ro le n , 
g an z  z u  schw eigen  von a llen  V e r trä te n , d ie R uß land  a ls  
geog raph isch  bestim m ter B egriff s d t  R apallo  sch lo ß ?  
W a s  h ä tte  denn  im  Ablauf all d i e ^ #  E re ign isse  ü b er
h au p t heißen  sollen  „ in ternational? h an d e ln ?  G erade  
d iesen  V orw urf so llte m an  den  R ussen  ari» w ifcigsten  
m achen , d a  ih re E instellung garn ich t von  ihnen, so n d e rn  
von  ih re r  U m gebung  abhing. R ußland  konn te  g arn ich ts  
a n d e re s  tre iben  a ls  eine nationale P olitik . (G änzlich  v e r 
sch ieden  d av o n  is t d e r U m stand, d a ß  d ie se  P ö llfik  z u r  
„ in terna tionalen“ P o litik  d e r  3. in te rn a tio n a le  e rh o b en  
w u rd e , w a s  n iem als scharf genug  zu  v e rd a m m en  i s t  
h ie r a b e r  n ich t hergehö rt) U nd d ies h ing w ied e ru m  zum  
a lle rg rö ß ten  T eile  m it d e r  hoffnungslosen P a s s iv itä t d e s  
w esteu ropäischen  P ro le ta r ia ts  zusam m en. N ach ein  p aa r  
V ersuchen, d en  G ang  d e r  W eltrevo lu tion  zum  L eitfaden  
ih re r  äu ß e ren  P o litik  * u  m achen, w aren  sie  g ezw ungen , 
zu n ä ch s t R ußland  z u  k räftigen , um  sich ü b erh a u p t ha lten  
z u  können: U nd so w ie  Lenin zum  S p itzen au sd ru ck  d e r  
R evolu tion  (d er nationalen!) w urde , so  w u rd e  e r  n a 
tü rlich  auch d e r  S p itzenausd ruck  d es  nationalen  E lem en
te s  (u n te r  d em  m an  in  en g erem  S inne auch  w ie d e r  d ie  
B auernschaft v e rs teh en  kann). W aru m  a lso  d ie  E m 
pfindlichkeit in M oskau— B erlin ?  M an so llte  lieb er d en  
„na tionalen“ A nbiederungen  d e r  deu tschen  S ek tion  g e 
g en ü b e r em pfindlicher sein, w enn  m an schon g eg en  d en  
eigenen  N ationalism us e tw a s  hat.

A ber h ie r ze ig t sich eb en  d a s  G rundübel d e r  R ussen , 
d e r  K rebsschaden  d e r  3. In ternationale  und ih re r  . S e k 
tionen^  die V erlo g en h e it S ie  w ollen e tw a s  a n d e re s  v o r 
ste llen  a ls  s ie  sind. D ie R evolu tion  in R ußland  w a r  in  
e r s te r  Linie eine B auern revo lu tion . E s  ist e ine  T a tsac h e  
und niem and is t „schuld“  d a ran . A ber die R u ssen  lügen 
sie  um  in eine p ro le tarische . D e r  L eninism us is t ty p isch  • 
ru ssisch  (und d o rt gew iß  am  P la tz )  und garn ich t d en k b a r 
ohne „bäuerlichen  U nterbau“. A ber die R ussen  lügen 
ihn um  in e in e  H eilslehre von W eltu n terg an g . L en in  
m u ß te  national handeln, weil d as  w estliche P ro le ta ria t 
s ie  im  S tich e  ließ, kein M ensch kann  ihm  einen  V o rw urf 
d a ra u s  m achen . A ber die R ussen  leugnen e s  m it e iner 
S tu p id itä t und em pfinden e s  a ls  eine sc h w e re  K ränkung. 
N atürlich  lügen sie  nicht aus B osheit, ih re M achtpositi
o nen  hängen  an  d iesen  Lügen, sie haben  schon ih re  öko 
nom ischen  W urze ln , w ir v e rs te h en  d as . A ber zum  hun 
d e rts ten  M ale m üssen  w ir  w iederho len : d ie  soz ia le  R e
volution  ist n ich t dn rch  B e trug  voranzub ringen . U nd 
se lb s t w enn d ie  R ussen  w irklich  g lauben d e r  sozialen  
R evo lu tion  zu  d ienen , indem  sie  sich  a n  ih re P osition  m it 
a llen  M itteln k lam m ern , se lb st w enn sie R uß land  und 
u n se re  R evolu tion  fü r identisch halten  sollten, d ie  G e
sch ich te  läßt sich nicht betrügen . N ur d ie h ä r te s te , m it
leid lose W a h rh e it hilft ihr. U nd deshalb  m üssen  w ir 
T ro tzk i D ank  w issen  —  obw ohl w ir eine K am pfgem ein
schaft m it ihm (und sicherlich e r  auch m it uns) w e it von  
un s w e isen  —  daß  e r  an  d e r  en tscheidenden  S te lle  d a s  
e r s te  L och  in  die M auer d e r  bo lschew istischen  L ügen  
gesch lagen  hat.

ÜSBMS nur» UM sduc Mstfa
«.r« Ta* en siD<i *00 Jahre verflossen, wo ein Buch
2 2 3 * 5 1 ,  der wunderbar!ichen Insel Utopia ernannt.

jy ° f.us- .erstlich zu Latein gar kflrz- 
u aus*ef e ^ - . lB «kr löMteben Stadt Basel W f W w  durch Johannes Bebel, hn Jahr 1S24"  i w  

^ s e r  Schrift (Utopia wörtlich: Nirgendwo.) ging seitdem in 
den p u tsc h en  Sprachgebrauch über, und insbesondere seit 
^ e b  bedeutender Schrift: „Die Entwicklung des Sozlalis-
S S a f a S t ó ï « n S ?  T  b e n n e t  m aa in der

”utopfsch“ Bestrebungen, 
Ä ™  ökonomisch«.

Die ersten ausgearbeiteten Ideen des Komunismus und die
Krixik Ä  bürgerlichen C ^ T h ^ ^ m r d n u n g  

Anfang <fer Entwicklung des KapHaJis-traten schon ganz am _________  ______
undJ1zwar zerade in England, d. ta. in Jenem Lande, 

‘ ïrardA nm T diew r Kapitalismus späterhin besonders mächtig

Ä ä  ä s t  *  *"’■* ™

hi *e*en die Bour-und t t r  die Sache d er Arbeiterklasse und aller Unter-
M a U k S J h lf  ö>enso hat der erstey a teitetisebe Utopist Thomas Morus einer der klügsten
Staatsmänner Englands, die ganze Unsinnigkeit. Grausamkeit
o. l f er^ i  t  der damaligen Zustände erkannt und

brüderlich-werktätige
m ^ £ Ä „ 0,Ä Il̂ . rsch,• "■
n i r J ^ n ii S f 8?  ‘"1, besonderen die sozialen, entstehen
w o m im « « *  im Kopfe dieses oder ienes Denkers. F ür ihr

^ 7  iR! ü ï U,i0T '  5** I9- J*hril“Ddcrls tebten. so

Ä Ä t t  S'hl
% «Jï’MlS.WAWlÜJSsaAï 
S a  Ä Ä t  ä s  s  s t b ä  S r t

S S S S i l f S f * ?  d ?  •“  J lnKBen bettelteng tg n m p n  auf den Landstraßen raubten und plünder- 
I Regierung verfolgte nnd bängte sie erbarmungslos. 

M| |  *  sei*»1 es war. d ie sie an Vagabunden machte, 
« o re s  war zw ar sein ganzes Leben lang ein Gegner Jeg-

Ucher Aufstände und Revolutiooen. aber e r  fand dank seines 
ft!LÏ?r r er.standf s- dank seiner tiefen wissenschaft- 

praktischen Kenntnisse aut allen Lebensgebieten, 
dfe wahre Ursache aller damaligen Erschütterungen und das 
einzig wahre Mittel zu ihrer Bestitigung in d er Beseitigung

UDd J n Schaffung eines friedlichen
kommunistischen Lebens der M ensche^.

Als Sohn eines Richters hatte *r sich in der Universität 
e»ne philosophische und literarische ,uBïdur>g zu eigen ge- 
“ •ä * -  wu[de dann auf Dringen Vaters Advokat der
L o u ^ n er Kaufleute und lernte d ie 'dam aligen ökonomischen 

t S ?  SS vortrefflioh kennen. A h «r ins Parlam ent ge-
ü ü ' i l  TU f  VaL  emJ£CKen K »»ig.auf und mußte des-wegen aus England fliehen. Anf seinen Reisen durch Europa 
erw eiterte e r  seinen geistigen Gesichtskreis noch m ehr; indem 
er fremde Völker und Einrichtungen kennen lernte. f

neue« Könfe dem despotischen Heinrich VIII. 
U509-,1547). wurde Thomas Morus zum Staatsdienst berufen 
“"d  brachte es bis zum Reichskanzler (1529). Aber e r ur- 
t^ilte abialbg über die Politik des Königs und wurde deswegen 
vor Gericht gestellt Von den gehorsamen Richtern .wegen 
Hochverrat zum Tode verurteilt starb e r  mutig und mit 
ruhiger W ürde 1535 unter dem Befl des Henkers.

Während einer seiner Reisen, als e r  Gesandter in Hol
land war und viele Erzählungen von Reisenden über das vor 
kurzem entdeckte Amerika und die wundervollen transat
lantischen Länder zu hören bekommeq. hatte, schrieb Thomas 
Morus im Jahre 1516 sein berühmtes W erk, aus welchem 
später ganze Generationen von englischen und französischen 
Sozialisten gelernt und dem ste ihre Gedanken entnommen 
iiaoen. j
. . D*esJ ?  W erk heißt: J> as  goldene Büchlein von der 
besten ^ m ic h tu u K  des S taates und von der neuen Insel 
Utopia. Das W ort aus griechischen W ortteilen zusammenge
setzt. bedeutet soviel wie. eine Erzählung von einem niebt- 
ejustierenden, phantastischen Lande. Danach bezeiebnete man 
später jeden unausführbaren Traum von einer Zukunftsge
sellschaft als „Utopie“ und die Vertreter derartiger Anschau- 
ungen als Utopisten. Die ..Utopia“  ist in Porm eines Ge
sprächs mit einem Reisenden geschrieben, d er aus diesem 
Märchenlande an gekommen ist. Der Kenner der Insel „Uto- 
pia wundert sich über die sinnlosen Einrichtungen der euro
päischen Staaten und beschreibt die kommunistische Einrich- 
t*™* «eines Landes Utopia. Die Gedanken des Reisenden
sind natürlich die Gedanken des Thomas Moros selbst 
. -J?»rt. wo das Privateigentum herrscht“ , sagt e r . „wo

das Geld der Maßstab aller Dinge i s t  ist es kaum km ais 
möglich, daß die Geselschaft tSübe^und gerecht re S  
werde: außer vielleicht wenn man e s  für Gerechtigkeit h ä lt 
daß alles Gute den schlechten Menschen zuteil wird, oder 
wenn man es für einen blühenden Zustand h ä l t  daß aHes 
Privateigentum nur weniger Lqbte i s t  die sich übrigens auch

nicht besonders wohl fühlen, während die übrigen sich te  
1 einem wahrhaft kümmerlichen Dasein hkiscMeppen.“
I Morus hat mit genialem Instinkt als einer der Ersten das 

begriffen, w as später Marx ausführlich entwickelt h a t  näm- 
l L**1 n r fe ? “  d e f heutigen Staaten steHt eine Verschwörung 

der Reichen dar. die unter dem Vorwande des AUgemeto- 
wohls ihre eigenen Vorteile verfolgen . . .  Sie trachten da- 

| nach, die Arbeit der Armen möglichst hülfe zu kaufen und s ie
S d?  £ U$Z£ eUMten- “ ? e  E n d l ic h e n  Maßnahmen trePen die Reichen im Namen der ganzen Gesellschaft und 

folglich auch der Armen, und nennen sie Gesetze.“ Aber auch 
dfe.se Gesetze können weder die Gesellschaft noch die 
Reichen selbst vor Verbrechen und Aufständen bewahren.

1.würÄ? • s  x° c h t “ ebr «eben, wenn e s  kefe Oeld 
«äbe^ ..Vergessen w är«i dann Unruhe. Sorgen, Kum

mer und Schwierigkeiten der Menschen “
Morus bat schon vor 400 Jahren dén Haupteinwand vor-

3Uf f e "  ^ s  a,,e lt W t*°g?er des Kommunismus
aufstellen: „W ird deiw ein Ueberfluß an Gütern bestehen 
können, wenn jeder danach trachten wird, sich von der Ar
beit zu drücken? Die Hoffnung auf einen Vorteil wird nicht 
mehr zur Arbeit anreizen während die Möglichkeit sk*  auf 
die Arbeit p d e r e r  zu verlassen, unbedingt Trägheit zur Folze
Ä n. Ü d "  Nai 5 ? “ n , i ber Morus * e £ l Ä !hche Leben, in seiner „Utopia“ beschrieben h a t  bat e r  ein 
Recht su der Behauptung, daß gerade im Gegenteil, in einer 
entwickelten und bewußten kommunistischen Gesellschaft, 
alle diese Mängel der heutigen^Ordnung notwendigerweise • 
in_ Fortfall kommen werden. ..Zwar spricht man in anderen 
Ländern auch vom Allgemeinwohl; in Wirklichkeit kümmert 
sich leder nur um sein eigenes WoM. In Utopien wo es 
kem Privateigentum gibt, beschäftigt sich jeder wirklich mit 
den « « d a Ä j t e .  der O estlbduilL“ D a T k o l S i J ? * ^  
sagt Morus, weil in den anderen Staaten jeder weiß, daß! 
wenn sich auch seine Heimat in noch so blähendem Zoitande 
befindet, e r doch des Hungertodes sterben müsse wenn er 
sich webt selbst um sich kümmern würde Darum 
geradezu gezwungen, sein eigenes Wohl dem Wof 
Seilschaft vorzuziehen. In Utopien dagegen wo 
Gemeingut i s t  weiß ein jeder, daß „niemand'Not *
wenn man sich nnr darum kümmern werde daß < n c ----- -
* n e  der Gesellschaft gefüllt sind.“ hi Utopien sind^ li^B üT - 
ger zum Arbeiten verpflichtet. Dafür versonzt X r  d l  r ï .

di£ K W tr  nnd Qrrtse' Ü Ï Ï  A rtH tel
Zu Morus Zeiten war d ie^erarbe itende  Industrie in Em - 

tand noch sehr wenig entwickelt und beschränkte d c h  anf 
die wichtigsten Handwerke. Darum b t  i n s S e m   ̂
kommunistischen Gesellschaft, dem Ackerbau die Hannlauf 
m erksam tót zugewandt: das
daß man damals, wie wir wissen, den Bauern massenweise

enteignen begann, und auf diese W eise ein zahl
reiches Dorf Proletariat entstand. — (Schluß fo lg t)

- —

. " W

Politische *und.c««u 
ta  ^ fctk r iH iljaar tr jW n
DoL<! ™  »elde t Berfia. 2. Janaar: .U n ter d a a  
Reichskanzlers traten  haètn « M a g  die R efchw hds 
W n iy i fhuan  der pnü h c hea Lage w m tm m m . (Jeher des Er- 
n e h n y  diese r  Aassnrache hat der Reichskanzler drei Rdchs-

Dar*|dhhi hat der Rslchspräsi- 
d e j t  den Rdchskanzler M a n  beaaftragt, ao.
Pfihrern d a r Relchstagsiraktioaea la Verfaindang an treten, sie 

Ernstes  der politischen Lage and zar Venarlrlaag 
^  * b e n « te fe c h e a  R ^ ie ra a g  aa l dte dringende NotweniBg- 
ï ^ d e r  *®torti*ea BOdnng einer aa l traglähiger parlamenta- 
rischer Mehrheit ruhenden Reichsregieraag Uazaweisea aad 
» n e n  eine aaigebende Nachpräfang der bisherigea Beschlüsse 
» r e r  Prafctfoaea znr RegteraagshOdaag za  empfehlen.

Der . Vorwärts“ kommentiert den offiziellen Bankerott am 
3. Dezember folgendermaßen: J ) a s  überparteiische Kabinett, 
das nun d o c h  d i e  l e t z t e  mögliche Lösung zi| sein scheint 
w ird  durch die Meldung zu einem Uebel stigm atisiert d a s  
e s  d a r e b a u s  n i c h t  zu  s e i n  b r a u c h t !  Also auch 
schon der „Vorwärts“ findet sich mit der kommenden Diktatur 
ab. Alle Vorbereitungen sind ja bereits getroffen. Warum die 
Proletarier nur Immer wieder zur W ahlurne laufen? Viele 
mögen es selbst nicht wissen.

Me sadntsdäTs. P. n.-Krhe
Obwohl der ^Vorwärts“  schw eigt weil angeblich der 

P arteistreit ruht in Sachsen, so lassen doch d ie Aeußerungen 
d er sächsischen SPD.-Presse erkennen, daß eine Stimmung 
unter den Mitgliedschaften i s t  die man nicht einfach mit einer 
Parteivorstandsresolution erledigen kann. Die ein seinen P ar
teibezirke der SPD. sind sogar eifrig dabei, die 23 sozial
demokratischen Landtagsabgeordneten, die bisher die Taktik 
des Berliner Parteivorstandes vertraten. auszuschHeßen. Die 
23 Parteibesitzer in Sachsen pfeifen selbstredend auf die Aus
schlüsse durch die Mitgliedschaften und auch Wels—Chrispien 
a ls  Vorsitzende d er schwarzrotgelben Gilde* haben gegen 
diese, nach proletarischen Begriffen riechenden Taten. Ein
spruch erhoben. Die Verschärfung der sächsischen SPD.- 
Krise ist unbestreitbar. Bringen d ie . Linken etw as Konse- 
ooenz auf und dies werden sie. vielleicht mancher gegen 
seinen Willen, durch die empörten Mitgliedermassen tun. dann 
werden sie  mit Hilfe des neuen S tatus als Rädelsführer selbst 
fHegen. während d ie Arbeiter der sächsischen SPD. dann 
zwischen zwei Heubündeln zn wählen haben.

Wie groß die Empörung d er sozialdemokratischen Ar
beiter i s t  läßt_sich aus dem Bericht d e r ^Leipziger Volks
zeitung“ vom 2 9 . Dezember ersehen, den wir folgend wieder
geben: .

-D er Bezirksvorstand der SPD. Ostsachsen kam in seiner 
letzten Sitzung nach längerer Diskussion und nach genauer 
Rrüfung d er Rechtslage und in Anbetracht der politischen 
und organisatorischen Notwendigkeit Disziplin und Demokra
tie in  der Partei hochzuhalten, zu dem Beschluß, mit 25 gegen 
■4 Stimmen die in Ostsachsen wohnendgn Landtagsabgeord
neten. die sich dem Parteibeschluß nicht gefügt haben, aus der 
P artei auszuschließen. Es sind dies die Abgeordneten Bethke, 
E va Büttner. Castau. Oskar Günther. Göldner. Kühn. Schein
bar. Völkjel. Winkler und Wirth.

Gegen den Abgeordneten Bethke w ar schon in einem 
anderen Verfahren auf Ausschluß aus der Partei erkannt 
worden. In jenem Verfahren handelte e s  sich um den Vor
wurf einer ^  v

wegen d er d er Ausschluß, erfolgte.
Der Ausschluß d er DiszipHnbrecber ist d ie einzige Mög

lichkeit den Willen d e r Mitglieder, das beißt die Demokratie 
in  der Partei durch zuführen. Es ist einfach unerträglich, d a l 
eine Anzahl voa Leatea. «Ie ani den Schattere der Mitglieder 
eamufgesüegen sind, dtesen Mitgliedern dauernd ani der Nase 
herum tanzen. Bei dem Ausschluß d er Disziplinbrecher muß 
scharf darauf hingewiesen werden, daß e s  sich nicht nm eine 
Entscheidung über verschiedene politische Meinungen handelt, 
sondern um eine organisatorische Maßregel gegen Leute, die 
nunmehr se it Jahr und Tag den Willen der Parteimitglieder 
verhöhnt und Gesetze der P artei zertram pelt haben. Die 
Disziplinbrecber haben das Vertrauen der sozialdemokra
tischen Arbeiterschaft verloren, 

sie (tes V
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Ihr skandalöses Verhalten war parteischädigend im höchsten 
Grade, deshalb ist Ihr Ausschluß aus der P artei nur zu be
rech tig t“

W ürden die SPD.-Proietarier auch nur mal fünf Minuten 
kritisch nachdenke« über die Entwicklung der SPO. seit 1905, 
dann könnte ihnen d e r  S chritt diese festeste Stütze dieser 
kapitalistischen Republik, za verlassen, nicht allzu schwer 
faUen; denn letzten Endes können die SPD.-Pührer. nach der 
programmatischen und prinzipiellen Gnmdlage der Sozialde
mokratie nichts anderes tun. als fortgesetzten W aesenverrat 
betreiben. v  ̂ r

l a t n t  «er Seztahfeaaflaislei
In Brüssel begann eine Reihe Internationaler Tagungen 

der Sozialpatrioten. So tagte am 2. und 3 Januar das Büro 
der „Sozialistischen“  Arbeiterinternationale. Zur Beratung 
stehen folgende Punkte: Garantievertrag und Abrüstung. —- 
Achtstundentag und Malfeier. — Die Taktik gegenüber der 
.Kommunistischen“  Internationale und dem  russischen Prob
lem.

Hierauf folgt am 3. und 4. Januar eine gemeinsame 
Sitzung des Büros der SAJ. mk dem Vorstand des Interna
tionalen Gewerksschaftsbundes, in der außer der Frage der 
G arantieverträge auch noch folgende Gegenstände verhandelt 
werden sollen: Der Achtstundentag und der Kampf für die 

. Ratifikation des internationalen Uebereinkommervs über das 
Verbot der Nachtarbeit in den .Bäckereien.

Die provisorische Tagesordnung deT Sitzung der Exeku
tive der SA J- die sich am 4. und 5. Januar anschließt umfaßt 
außer den genannten noch folgende Punkte: Der Imperialis
mus und die ägyptische Frage. Der Internationale Kongreß 
1925 Die Interparlamentarische Union und verwandte Fragen. 
Die allgemeine politische Situation und die Angelegenheiten 
einzelner Länder und das -Verhältnis der SAJ. kur außer
europäischen Arbeiterbewegung. *—

interessant wird die Frage der Taktik zu  Moskau sein. 
Der „Vorwärts“ vom 1. Januar 1925 schlägt in seinem Leit
artikel: JDer Weg zum Siege“  ordentlich versöhnende Töne 
an  gegenüber den deutschen „Kommunisten“ der III. Intern 
nationale. W ir glauben n ich t daß dies die SHvesterbowIe 
getan h a t  Vielmehr ist es die Erkenntnis d e r Sozialdemo
kratie. daß ihr prinzipieller linker Flügel, die KPD„ stark ge
schw ächt ist und sie doch die Oberhand über das Proletariat 
behalten hat und die KPD. auf Oebeiß Moskaus ihnen Ja noch 
den Rest von Proletariern zutreibt in ih re Hochburgen, die 
Gewerkschaften, was sie so versöhnlich stimmt zu J^ ires-
anfanir •

Das Proletariat wird noch d ie wildesten Bocksprünge 
der einzelnen Sektionen der III. Internationale erleben; deifn 

die zwangsläufige Entwicklung in RuBland zum Kapitalismus, 
spielt den Sozial Patrioten und den Amsterdamer gelben 
Häuptlingen alle Trümpfe bei d e r Wiedervereinigung Mos
kau—Amsterdam in d ie Hände.
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Theorie — Parvus
Sozialdemokrat w ar

Als der Altmeister Karl Marx zusammen mit Friedrich 
Engels sein Gebäude ökonomischer U h re n  und die Theorie 
des historischen Materialismus aufstellte, w aren sich beide be
wußt. und betonen es Immer wieder, daß dieses Gebäude noch 
an vielen Punkten ausbaufähig und ausbaubedürftig sei und 
auch nur die allgemeinen Grundlinien andeute. Ein derartiger 
Ausbau ist schon voh Verschiedenen Seiten un^rnom m en wor
den; von der austro-marxistlschen Schule durch Adler und 
Hilferding. von der deutschen revolutionären Schule durch 
Rosa Luxemburg (Akumulation des Kapitals) und Karl Lieb
knecht (Grundzüge einer Marxkritik) u. a. m. 3 Punkte wären 
es speziell, {lie von Marx teilweise nur ln den gröbsten Um
rissen angedeutet waren und deshalb ausgebaut werden 
mußten bezw. die von Karl Marx falsch gestellt wurden: die 
Krisentheorie, die Frage der Akkumulation und die W erttheorie.
Die Krisentheorie wurde von Hilferding in seinem „Finanz
kapital“ ausgebaut, die Fragen der Akkumulation behandelt 
Rosa Luxemburg ausführlich In ihrer „Einfährung in die Na
tionalökonomie“ und ln ihrer „Akkumulation des Kapitals“ und 
Karl Liebknecht kurz in seinen „Grundzögen einer Marxkritik“.
Der Fehler von Marx ln seiner W erttheorie, die falsche Defi- 
nierung der Begriffe Arbeit — Arbeitskraft — Lohn —  Mehr
w ert endlich, die zungewissen inneren W idersprüchen in  seinem 
„Kapital“ führte, wurde von Karl Liebknecht erkannt und in 
seinen „G ru n d ig e n  einer Marxkritlk“1) klar herausgeschält.
Es bleibt aber doch genug Arbeitsfeld für den Marxforscher 
und M arxkritiker übrig.

Der W eltkrieg hat uns Marxisten vor große Aufgaben ge
stellt. Der regelmäßige Ablauf der kapitalistischen Entwicklung 
mit ihren regelmäßigen Krisen wurde unterbrochen, die W elt
ereignisse überstürzten sich, politische und soziale Revolutio
nen auf der ganzen W elt AU diese Ereignisse müssen in ihrem 
Zusammenhang untersucht im Feuer des W eltgeschehens müs- treten die organisierenden und reformistischen T  
sen die Marxschen Theorien gehärtet werden und ihre Richtig- dm  Vordergrund. Das Charakteristikum einer 
kelt beweisen. Der tägliche politische Kampf läßt das nur auf ,st iedoch umgekehrt: Fallen der Preise, die 
bestimmten, begrenzten Gebieten zu. Allgemeine, umfassendere • Wicklung geht sehr langsam vorw ärts oder sogar
A rbelten jtod  aber notwendig; Arbeiten die noch ihrer Erledi- ~  ............ ..
gimg harren.

Endlich hat der historische Materialismus noch ein unge
heuer fruchtbares Arbeitsfeld offen gelassen. Nach ihm sind 
die ökonomischen Verhältnisse letzten Endes die reale Basis, 
auf der sich der politische und ideologische Ueberbau erheb t 
Wohlgemerkt l e t z t e n  E n d e s !  Es Ist nicht so, daß die 
ökonomischen Verhältnisse a l l e i n  maßgebend sind. Gegen 
eine derartige vulgärökonomische Auslegung des historischen 
Materialsmus wendete sich Engels bereits im Jahre 1890, wo er 
in einem B rief’) folgendes sagt:

..Nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das in 
l e t z t e r  I n s t a n z  bestimmende Moment in der Gesichte die 
Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens. Mehr 
hat weder Marx noch ich behauptet. Wenn nun das jemand 
dahm verdreht, das ökonomische Moment sei das e i n z i g  be
stimmende. so verwandelt er jenen Satz in eine nichtssagende, 
abstrakte, absurde Frage. Die ökonomische Lage ist die Ba
sis. aber die verschiedenen Momente des Ueberbaues — poli
tische Formen des Klassenkampfes und seine Resultate; Ver
fassungen, nach gewonnener Schlacht durch die siegende Klasse 
fcstgestellt; Rechtsformen und nun gar die Reflexe aller dieser 
wirklichen Kämpfe im Gehirn der Beteiligten; politische, ju
ristische, philosophische Theorien, religiöse Anschauungen und 
deren Weiterentwicklung zu Dogmensystemen. — üben auch 
ihre Einwirkung auf den Verlauf der geschichtlichen Kämpfe 
aus und bestlmaien in vielen Fällen vorwiegend dessen Form.

K «!S n llnl J VJ icS e,w,rk,,n* *Der dieser Momente, worin schließlich durch aUe diese unendliche Menge zu Zufälligkeiten
als Notwendiges die ökonomische Bewegung sich durchsetzt 
Sonst w äre die Anwendung der Theorie auf eine beliebige Ge- 
schichtsperiode ja leichter als die Lösung einer einfachen 
Gleichung ersten Grades.“

Und in einem zweiten Brief 1894*) schrieb Engels:
„Die politische, rechtliche, philosophische, religiöse, lite

rarische, künstlerische usw. Entwicklung beruht auf der ökono
mischen. Aber sie alle reagieren auch a u f e i n a n d e r  und 
auf die ökonomische Basis. Es ist n i c b t , daß die ökonomische 
Lage U r s a c h e ,  a l l e i n  a k t i v  ist und alles andere nur 
passive Wirkung. Sondern es ist W e c h s e l w i f f e t n g  auf 
Grundlage der 1 n 1 e t  z t e r  I ,n s t a n z ste ts sich durchsetzen
den ökonomischen Notwendigkeit.“ .  '

Im Tageskampf wurden gewöhnlich nur die ökonomischen 
Verhältnisse und der politische Ueberbau. die sich tatfiäglich 
ändern, berücksichtigt während der philosophische. reUgiöse, 
wissenschaftliche, literarische, künstlerische Ueberbaak’der sich 
nur innerhalb Epochen ändert, links liegen blieb. pTrotzdem 
das Im großen, und ganzen richtig ist. so Ist es doch notwendig, 
von Zeit zu • Zeit Querschnitte durch diesen l '  
machen, um zu untersuchen, inwieweit seine Verä 
Folge der Aenderung der ökonomischen V erhält 
um zu untersuchen, inwieweit seine Veränderung 
rung der ökonomischen Verhältnisse In W 
sich gezogen hat und nach sich ziehen wird. El 
Querschnitt durch den Ueberbau hat Engels in seineÉi wAnti- 
Dflhring *) durchgeführt. Seitdem sind 50 Jahre, eht halbes 
Jahrhundert, verflossen. Vieles von den Kenntnisse» tn d  C r-

von
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kenntnissen der Wissenschaft usw. hat sich in 
Grund auf geändert, muß revidiert werden. Ein 
Querschnitt durch diese Gebiete ist unbedingt notw 
der Größe dieser Aufgabe scheut jeder zurück. N_. 
zelnen Gebieten wurde dieser Versuch, mehr oder we 
durchgeführt. Dieses Gebiet schreit, direkt nach der 
tung. Im heftigen politischen Kampf, in der jetzigen reVöIutlo- 
Es kommt letzten Endes darauf an, welche Lehren jü r  die 
Arbeiten. » -

Zum 70. Geburtstage Kautsky’s erschien nun in der Thü
ringer V erlagsanstalt Jena, ein Buch: „Der lebendige Marxis
mus“. das eine Sammelarbeit von Theoretikern der 2. Inter
nationale ist. Es will die aufgezeigten Läcken ausfüllen. In
wieweit es ihm gelungen Ist, werden wir bei der Besprechung 
der einzelnen Kapitel sehen. Es zeigt sich auch hier wieder, 
daß das von Hilferding geprägte W ort: „Man kann Marxist 
sein, ohne Sozialist zu sein“, zutrifft. Vieles von dem Gebote
nen kann man* begrüßen und unterschreiben, trotzdem unsere 
Wege upd die der SPD.-Theoretiker weit auseinander gehen. 
Es kommt letzten Endes darauf an, welche Lehren für die 
Praxis man aus der Theorie zieht

«Der lebendige Marxismus“ ist kein einheitliches W erk, 
sondern ein Sammelwerk von den verschiedensten Aufsätzen 
aus den verschiedensten Gebieten. In 4 Abteilungen Ist der 
Stoff gegliedert: 1. Zur ökonomischen Theorie der Nachkriegs
zeit; 2. Der W eg zur Sozialisierung; 3. Politik. Geschichte, 
Bevölkerungspolitik und Erziehung; 4. Neuland des historischen 
Materialismus. Jeder Aufsatz behandelt ein Qebiet für sich, 
ohne Zusammenhang sind die Aufsätze hintereinander gereiht, 
kein geschlossenes Ganzes.

W ir wollen nun zur Besprechung der einzelnen Aufsätze

) „Grundzüge einer Marxkritik, enthalten in dem Buch von «fW- feteressant ist kdi 
Karl Liebknecht: „Studien über die Bewegung der geseüsebaft- ^ ? cb.h> dersozialfctischen 

Seite 247—279. 'liehen Entwicklung.“
*) Abgedruckt in „Engels Brevier“ von Ernst Drahn, Seite 

124—130.
*) Engels: Herrn Eugen ßührings Umwälzung der Wissen

schaft. Internationale Bibliothek Nr. 21.

übet
perioden“ behandelt d e r holländische 
Wolff das Krisenproblem. E r geht auf 
die v. Gelderen (J. Fedder) 1913 über diese Fi 
und in der er die. Theorie der 
Interessant i s t  daß der V ater dieser 
schon 1906, als e r  noch radikaler 
der Seite Rosa Luxemburgs kämpfte, zu ähnlichen 
kam.

Marx stellte in seiner Krisentheorie die Behauptung auf, 
daß die Krisen des Kapitalismus in regelmäßigen Abständen 
von 10 Jahren widerkehren, daß diese Zwischenräume aber 
immer kürzer werden. Die Zwischenräume zwischen zwei 
Krisen betrugen (von einzelnen Abweichungen abgesehen) von 
1825, dem ersten Krisenjahr, bisM913:

-  10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre
9 Jahre 9 Jahre 9 Jahre
8 Jahre 8 Jahre /  8 Jahre

------  7 Jahre
Neben diesen- Krisenzyklen kann man jedoch größere Pe

rioden beobachten; die regelmäßig 2X Krisenzyklen umfassen. 
Diese großen Perioden lassen sich in Springflutperiodeu und 
Ebbeperiöden einteileijC Auf jede Plutperlode folgt 
periode und umgekehrt. Von 1826—1850 w ar die erste Ebbe
periode, ihr folgte von 1851—1873 die erste Flutperlodé, dir von 
1874—1895 die 2, Ebbeperiode,- Ihr von 1896—1913 die 2. Spring
flutperiode. Das Keanzeichen einer Springflut 
gende Preise, das feste Kapital wird auf 
neuert und v erb essert der Umfang der Produktion 
waltig zu. die Produktivität Ist aber gering, der ! 
hoch, die Arbeitslosigkeit Ist gering. In der Ar

Produktivität aber steigert sich, niedriger Zinsfuß, 
beltslosigkelt, die Klassengegensätze verschärfen sich, die Ar
beiterbewegung wird revolutionär. * r l  i fä F iA

Den gebotenen Tatsachen kann man sich nicht ver
schließen. Aber hier zeigt sich schon der Unterschied der 
Theorie und Praxis der Sozialdemokratie: Man vergleiche die 
Feststellung de Wolffs, daß w ir uns jetzt in einer Ebbeperiode, 
in einer revolutionären Periode befinden, mit der P raxis der 
Sozialdemokratie!

Der“ Aufsatz de Wolffs. hat einen Nachteil, er. beschäftigt 
sich — abgesehen von seinem Ausblick — nun mit der Vor* 
kiiegszeit, die Kriegszelt und die Nachkriegszeit wird garnicht 
berücksichtigt. Diesen Teil behandelt der österreichische So
zialdemokrat Dr. Otto L e i c h t e r  in dem Artikel: Zar 
der W eltwirtschaftskrise. E r führt darin aus, daß die Sozial
demokraten glaubten, daß der Krieg die Entwicklung des Ka-* 
pitalismus gestört habe, die W eltwirtschaft durch ihn entgötert 
sei. eine ungeheure Produktionskrisis vorhanden sei und daß 
aus dieser Einschätzung der Situation die Stellung zu r Revo
lution — Ablehnung der Sozialisierung, da man nicht die „Ar
mut“ sozialisieren wollte — bestimmt wurde. Diese Ein
schätzung der Lage und infolgedessen die Taktik sei f a l s c h  
gewesen. In W ahrheit bedeutete der Krieg eine Ausdehnung 
des Produktionsapparates in allen Ländern, eine Prosperitäts
periode und keine Krisis. Die Absatzkrisis sei erst 1921 herein- 
gebrochen. _ , '

Richtig an diesem Gedankengang ist nur, daß dfe sozial
demokratische Taktik falsch w ar und noch is t  Der Produk
tionsapparat ist wohl auf der ganzen W elt erw eitert Worden; 
aber nur auf dem Gebiete der Kriegserzeugnisse, d. h. auf dem 
Gebiet der unproduktiven Produktion. Der Krieg hatte zw eier
lei Folgen: eine ungeheure Verschleuderung von W erten und 
eine Verschiebung de»^ kapitalistischen Schwergewichtes von 
Europa nach Amerika, d. b. eine Verschiebung der Verhältnisse 
innerhalb des kapitalistischen Systems, eine Auspowerung der 
Massen und eine allgemeine Verarmung. Die JCriegskonjunk- 
tur“ w ar eine Scheinkonjunktur, ebenso wie die später folgende 
„Inflationskonjunktur“. Das geht aus den Zahlen, die Leichter 
gibt, selbst hervor. Danach bat sich nur die Eisen-, Stahl- und 
Kohlenproduktion erw eitert, während die Konsumtionsmittel
industrien während des Krieges stark zurückgingen. Die E r
weiterung der Eisen-, Stahl- und Kohlenproduktion bedeutet 
nicht eine Erweiterung der Produktion von Produktionsmitteln, 
wie Leichter behauptet, sondern ist nur auf die Herstellung von 
Kriegsmaterial zurückzuführen. Zieht man das ab, so  kommt 
man zu dem Resultat, daß die Produktion von Produktions
mitteln sich während des Krieges nicht nur nicht erhöht h a t  
sondern fast zum Stillstand gekommen i s t  A bo: die Krisis 
1913/1914 ist durch den Krieg nicht überwunden, sondern er
w eitert worden, und dementsprechend ist die Krisis von 1921. 
von der selbst Leichter verw undert zugeben muß. daß sie „per
manent“ zu sein scheint und jetzt noch nicht überwunden i s t  
nicht eine neue Krisis, sondern nur ein besonders akutes S ta
dium der Krisis, die bereits s e i t  1 9 1 3  d a u e r t’ Für Leichter 
gibt es anscheinend nur Krisen, die überwunden werden, und 
so muß er den Anfang der Krise in naher Vergangenheit suchen 
und so redet er davon, daß wir uns „seit dem Herbst 1921 im 
absteigenden Ast der Krise befinden.“ Trotzdem muß er zu
geben, „daß w ir trotzdem noch nicht von ihrer Beendigung 
sprechen können“. Und w eiter schreibt e r: JDaß w ir es mit 
einer wandernden, die einzelnen Länder nicht gleichzeitig, son
dern nacheinander ergreifenden Krise pu tun haben, gehört zu 
ihren besonderen Eigenheiten.“

D er dritte Aufsatz von B e n e d i k t  K a u t s k y ,  betitelt: 
„Einige Bemerkungen über den Mechanismus der kap ttalsti- 
seben Produktionsweise“ ist eine Blüte in seiner Art. Er p re
digt das Hineinwachsen in den SoziaDsmus. Die „Vollsoziali
sierung“ ist nach ihm die gewagteste Konstruktion, die An
schauung. die Arbeiterschaft könne sofort die Leitung der W irt
schaft übernehmen, ist grotesk usw. Daneben zeugt noch die 
Bemerkung, die W erttheorie habe eine Untersuchung kaum er
fahren (siehe Karl Liebknechts Marxkritik) von einer 
den Unkehntnis dieses Kautsky’schen Sprößlings. 
nach ihm den kapitalistischen Mechanismus nicht 
sozialistischen ersetzen, sondern muß sozialistische 
tionsstätten schaffen. -Als Beispiel w ird angeführt, daß 
zialistische“ Stadt Wien sich eigene Stc 
Elektrizitätswerk mit „rein kapitalistischen‘ 
zugclegt hat. Hier aber werden die Arbeiter 
behauptet Benedikt. So wächst 
W irtschaftskörper heran, der trotz der 
den kapitalistischen Mechanismus i 
wird sich nach Benedikt dem Sohn 
samten W irtschaftslebens vollziehen! 
zugehen, lohnt sich wirklich nicht. ^  ^

In dem letzten Aufsatz des 1. Teils wird 
Alfred Braunthal a l s  G e l d t h e o r e t l k e r ?  
behauptet, Kautsky habe die- Inflation 
1918 vorausgesehen, und wenn man

Ä

durch Gold gedeckte 
aufrecht erhalten haben will 
Es Ist für. uns doch klar, 
durch „Arbeitszeitgeld“ bzw 
werden muß. 'T'

(Fortsetzung folgt)

durch

K a u t s

die

das
d u r c h
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Dtr SfaattkudtSkaaM
Die demokratische Eiterbeule ist wieder an  einer Stelle 

Za den Uosend größeren und grofien Rissen ist ein 
htnzugekommen. Nicht überraschend. Ueber-

___dem Zeitalter der Demokratie überhaupt
------------------einem Jahre pfeifen es die Spatzen von den
Diebern, daB « tw as faal ist in der Seehandlung (Preußische 
Staatsbank). Seit einem Dreiviertellahr beschäftigt sich die 
P i esse damit. daB die Preußische Staatsbank leichtsinnig und 
leichtfertig die Oelder der Steuerzahler an Bankerotteure und 
Luftgeschäftemacher weggibt. Seit einem halben Jahre weiß 
Jeder Zeitungsleser, daß diese Oelder verschenkt wurden und 
daB die Empfänger notorische Hochstapler sind. In den letzten 
Monaten ist keine Berliner Zeitung erschienen, die nicht einige 
Leitartikel und eine Unmasse Artikel und Notizen brachte, die 
sich mit dem „Fall Kutisker“ und dem „Fall“ (mehr Sturz) der 
preußischen Staatsbank beschäftigte. Wenn wir zu diesem 
Skandal bisher nicht Stellung nahmen, so deshalb, weil unser 
beschränkter Raum es uns nicht gestattet, zu allen Fäulnis
erscheinungen das W ort zu ergreifen. Und weil auch nicht zu 
erkennen war, wie weit der Zorn vom Neid geschürt wurde. 
Um der Wahrheit die Ehre zu geben, aber auch deshalb nicht, 
weil wir die Ungeheuerlichkeit dieses Skandals nicht im Ent
ferntesten möglich hielten. Die „amtlichen Stellen** haben 
d ie s  alles mögliche g e ta n ... .e s  handelte sich nicht nm Revo
lutionäre, und preußischer Innenminister ist Sozialdemokrat Se
vering. Endlich ist die Staatsanwaltschaft forsch geworden. 
Am Sonntag, den 28. Dezember wurden verhaftet: General
direktor der Preußischen Staatsbank. Oebeimer Obertinanzrat 
Dr. FHtz Rühe. Bankbüroinspektor Oeorg Blodow. Bank
inspektor Kerstan, Dr. Michael Feld von der Kredit- und Han- 

ACL. Direktor Krieger___  ____  . . .  der Mechanischen Trfib-
riemenfabrik des Kutisker. Max Kutisker (Sohn) der mit 

^ 1 9  Jahre „Generaldirektor* eines Unternehmens seines Vaters 
geworden is t  Vier Brüder ans der Familie Barmat. Kutisker. der 
Vater ist schon seit einiger Zeit verhafte t Geheimer Ober
finanzrat Dr. Hellwlg, bis vor kurzem bei der Preußischen 
Staatsbank, zuletzt beim Barmat-Konzern, ist seit 14 Tagen 
flüchtig. Die Paragraphen-Ursachen sind Betrug. Urkunden
fälschung. Bestechung etc. W eitere Verhaftungen werden an
gekündigt

Um vorne anzufangen: Zuerst w ar der H err Kutisker. Wie 
lange nnd von wannen w dß  niemand. Man weiß nur. daß 
H err Kutisker Tbchlergesefle war. und daß er noch in der 
Nachkriegszeit in der „Revolution“. mit ausgefransten Hosen 

. und krummen Absätzen mehr schlich als ging. Seitdem Herr 
Kutisker aber eine RoHe spielt in der demokratischen Oeffent
lichkeit ist e r  „Generaldirektor“ einer ebenso ominKSsen „Bank“ 
eines Herrn von Stein. Der Herr Kutisker hatte eine Eigen
schaft die ihn über alles hinweghalf: „Er hatte eine Aehnhch- 
keit imt Wilhelm von Amerongen (ohne dessen Irrsinn natür
lich). Diese Figuren scheinen, wenigstens w as das Aeußere 

. anbetrifft, selten geworden zu sein. Die Preußische S taats
bank legte bei Kutisker den Leonhard Frank'schen Maßstab 

‘an: Der Mensch ist gut.
Der Fall Kutisker. mithin der Fall — d i e s e r  Fall — der 

Preußischen Staatsbank beginnt tn Hanau, richtiger im Ha
nauer Lager. Dessen Inhalt Lokomotiven. W agen. Schienen. 
Schwellen, und wie die <Reparationskommission später ent
deckt — allerlei Sachen ram  Schießen, gehörte dem Reich.
Da auch die damalige sozialdemokratische Regierung die 

Menschen (die beim Offizier, beim Gewerkschaftsbeamten, 
i f r r  b e i -  M0 4 0 &  Mark Vermögen beginnen)

SS*i

. . . . . .  w . » . /  mit Leonhard
Frankschen Augen ansah. übertrug sie  die .V erw ertung“ des 
Hanauer Lagers der „Einkaufsgesellschaft für Heeresgut4*. 
Zweigunternehmen von Orenstein und Koppel. Merkwürdig, 
sehr merkwürdig war. daß der Besitzer der Sachen, das Reich, 
sich mit einem Drittel des Gewinnes begnügte und Orenstein 1 
und Koppel zwei Drittel ließ. Bei den Unkosten w ar es um- i 
gekehrt: das Reich trug zwei Drittel. Orenstein und Koppel 
nur ein D ritte l Merkwürdig. W as so eine „Arbeiterregie- 
rung“ für Aufgaben h a t

W ie groß der Rebbach der Orenstein und Koppel war. 
w ird niemand erfahren, der ein Interesse an der Oeschichte 
h a t  Das Reich hat jedenfalls keinen Pfennig erhalten. Da 
mit grofien Herren nicht gut Kirschen essen i s t  erfuhr recht
zeitig die Repko Vom Hanauer Lager, schätzte es auf 25000 t 
Metall and verkloppte es durch Auktion an  eine Firma R. 
Schmidt. Berlin für 90000 Pfung englisch, oder 1 800000 Oold- 
tnark. R. Schmidt verkaufte 17 180 t  mithin behielt das „Ha
nauer Lager** einen W ert von 378120 Mark.

Je tzt beginnt der Ruhm des Hanauer Lagers, die Laufbahn 
des H errn Kutisker, der inzwischen .Generaldirektor** der 
Stein-Bank geworden w ar, die fette Zeit der preußischen 
Staatsbankdirektoren und Inspektoren und einer Reihe Par
lamentarier und Parlamentssöhne. Ein gewisser H err Hans 
Colonlus „erw arb“ das Hanauer Lager für 31000 Pfund eng
lisch. oder 620000 Goldmark und verkaufte es nach 14 Tagen 
fftr 46000 Pfund oder 920000 Goldmark an die .Wostak** (In
haber Paul St riet er). Der „W ertzuwachs“ stammt daher, 
weil alle diese Käufer Ueberflufi an Geldmangel und denselben 
W erdegang hatten wie Kutisker. Es w aren Luftgeschäfte, um 
das Lager „wertvoll** zu machen als Unterpfand für die nun 
beginnende Hochstapelei. Es genügte, daß Kutisker mit seinem 
Nimbus als reicher Mann zwischen dem alten Eisen in Hanau 
umherstolzlerte. Und er w ar nicht alleine. Plötzlich tauchte 
nämlich eine „rumänische Kommission** auf die aus drei jungen 
Leuten bestand, die kein W ort rumänisch verstanden, und 
einem „Ingenieur“, dem man voo weitem den früheren Berufs
kollegen des Kutisker ansah. Diese „rumänische Kommission“ 
erbietet sich aus lauter Liebe zu Deutschland (beileibe nicht 
zu Kutisker) dem Herrn .G eneraldirektor“ den achtfachen Be
trag  zu zahlen. In diesem Augenblick griff die Hanauer Pollzéi 
ein und verhaftete 200 Mann. Die „rumänische Kommission“ 
entwischte rechtzeitig „und w ard nicht mehr geseh*n“. Auch 
d er H err „Generaldirektor“  Kutisker. der droße. w ar plötzlich 
so klein, dafi ihn die Polizei zwischen dem Eisengerümpel nicht 
fand. Da aber die richtige Weisheit nur tn  Berlin heimisch is t  
schadete die kleine Oeschichte dem Kutisker nicht, und den 
preußischen Staatsbankdirektoren und Geheimräten war sie 
gewifi von Nutzen. Denn auf das Alteisen, das nach der ge
wiß nicht zu niedrigen Schätzung der Repko 378120 Mark wert 

• w ar. Ueh die Preußische Staatsbank dem Kutisker so nach und 
nach 15 (ffinfsehn!) Millionen Rentenmark! Oder rund vier
zigmal soviel, als die Eisenabfälle w ert waren!

Die Preußische Staatsbank machte es dem Herrn Katisker 
sehr leicht, der Herr „Generaldirektor“ a b  “Besitzer* des 

1 Hanauer Lagers schrieb Wechsel aus (wie die Staatsbank 
- jr ie  über eine Million Mark“ !) und gab

________ l  der „Preußischen Staatsbank“. Für die
kaufte und gründete H err Kutisker Unternehmen 

and gab sie der Preußischen Staatsbank als Unterpfand für 
nene und höhere Kredite. Wie prenflh eh -gewissenhaft das 

dafür nur einen Beweis: Auf eine mit preußischer 
der Preußischen Staatsbank gegründeten Treib
bekam H err Kutisker 4 *  Millionen Mark. Die 

sie auf 350000 Mark. Das ist die 
FIT den Tischlergesellen Kutisker mag das 

Und die Qehdm räte arbeiteten mtt den Geldern

dem  Parlament. Der Betrug w ar so durchsichtig, and I

Ae Leichtfertigkett so hahnebüchen, daß w ir bbher die P resse
meldungen darüber als .Sensation ansahen, a b  Neid der be-
trogenen ^ t r ü g e r .  0ew b#en  ^  staatsbankgebdm räte des 
„Freistaates“ Preußen behaftet sein mögen, dafür nur dn ige 
Tatsachen. A b  Bürger ffir die W echsebchuld des Kutisker 
zeichneten die schon erwähnten Colonlus und Strieter. zwei 
junge Leute des Kutisker. die dieser a b  Strohm änner vor
schickte. Die Vergangenheit dieser beiden armen Schlucker 
aber wurde in der P resse in aller Oeffentlichkeit breitgetreten. 
Beide ergaunerten e rs t ein kleines Vermögen durch Kutbker. 
Noch im Oktober 1923 konnte Strieter einen Scheck (den er 
ausstellte, ohne Deckung auf der Bank zu haben!) über die 
Lappalie von 540 engL Pfund, d. h. 10800 Rentenmark nicht 
einlösen. Er streute Oerfichte aus, daß seine Filiale in Leip
zig 80 Leute beschäftige, die sich mit dem Exporte der P ro 
dukte seiner Tuchfabriken in Plauen und Chemnitz befassen.
In W irklichkeit hatte é r  — wie dam ab in der P resse bekannt 
wurde — in Leipzig 6 Angestellte einschließlich Reinmacher
frau. die sich mit zweifelhaften Kommissionsgeschäften be
schäftigen. Die „Tuchfabriken“ waren „Unternehmen“ wie 
die Dörfer des seligen Potemkin. W eder in Chemnitz noch ln 
Plauen existiert eine Tuchindustrie. Die Tuchfabrikanten, die 
ihm ballenweise Stoffe lieferten, w arten heute ebenso auf Be
zahlung w ie die Staatsbank. S trieter w ar aber e is  gelehriger 
Schüler des Kutbker. Er ging bald tos Große. Im Freihafen 
Bremen standen 1500 Lastautos aus amerikanischen Heeres
beständen. S trieter „kaufte“ 900 Stück. Die Zahlung sollte 
sich über 9 Monate erstrecken. Aber schon die erste Rate 
konnte nicht gezahlt werden. Auch Kutisker und Colonlus 
waren blank. Das b t  schlimm, wenn man schreiben kann. 
Strieter schrieb einen W echsel über 250 000 Mark aus. die 
ändern beiden w aren „Bärgen“. Am Fälligkeitstage, nach 
4 Wochen w urde er selbstverständlich nicht eingelöst Colo
nius fand einen gleichwertigen Geschäftsfreund, der von den 
900 Autos, die keinem des Trios gehörten. 300 Stück „kaufte , 
und W echsel ln Zahlung gab. Eingelöst wurden sie n ich t Der 
„Geschäftsfreund“  verpfändete von „seinen“  300 Autos 60 Stfick 
gegen 100000 Mark an ein Bankhaus. Das Bankhaus bekam 
w eder die 60 Autos, noch die 100000 Mark. Die GepreHten 
erfuhren Immer zu s p i t  daß alle 1500 Autos nach w ie vor dem 
ersten Besitzer, der „Ostverkehr AG.“ in Berlin gehörten. Der 
„Geschäftsfreund“ bekam „Lagerscheine“ über 40 „Autos“ 
und verpfändete sie sofort für 11000 Mark. In anderen Fällen 
w ar «fie Geldklemme so arg. daß sie 2 und 2 Stück „Lager
scheine“ für 200 Mark verpfändeten. Geld und Autos bekam 
niemand zu sehen. < )•

Alles dies und viele andere Schiebungen und Luftgeschäfte 
wurden durch die P resse g ezerrt Die Geschäftsverbindung 
der Preußischen Staatsbank mit Kustiker datiert vom 5. Okto
ber 1923. Nach einer Erklärung des preußischen Flnanzml- 
nb te rs vom November 1924 auf die Presseangriffe betrugen 
die Verbindlichkeiten des Kutisker im Februar 1924 bei der 
Staatsbank 3.7 Millionen Goldmark ungedeckt und 800 000 Mark 
durch W ertpapiere gedeckt („W ertpapiere“?). T rotz aller 
Angriffe wurde der Kredit am 27. Februar in einer Höhe von 
42  Millionen auf 3 Monate verlängert. Im April 1924 schon 
wurden verschiedene Wechsel bei der Staatsbank nicht einge
löst. Trotzdem, trotz aller Schiebereien und Betrügereien, 
trotz d e r Unruhe in d e r Presse, stieg das Kutisker'sche Konto 
bei der Staatsbank nach und nach auf 15 Millionen Mark! Das 
Eigenkapital der Bank betrug 10 Millionen und 3 Millionen 
Reserve. Das b t  Indes nicht schlimm, die Proleten zahlen 
willig und gern wöchentlich ihre 10 pCt. vom Lohn, sie be
steuern leidenschaftlich jeden Bissen. Sie haben den T ro s t daß 
das Geld nicht in den Tresoren b le ib t sonder durch mancher
lei Kanäle w ieder in den Verkehr kom m t Denn die Weln- 
und Austerkneipen, die Nackttanzlokale kasteln es auch nicht 
ein. ebensowenig wie die Preußische Staatsbank.

Die Preußische Staatsbank verfuhr in ihrer idyllischen 
Weltfreundlichkeit nicht allein bei Kutisker wie Schillers 
„Mädchen aus der Fremde“ zu dem armen Hirten: „Man wußte 
nicht, woher er kam“. Ein gewisser Michael sitzt bei ihr mit 
25 Millionen Goldmärker ln der Tinte. Dieser Michael hatte mit 
Kutisker einen kleinen S tre it  Es b t  nicht bekann t ob dar
über. w er bei der Staatsbank bevorrechtet sein soll. J eden- 
falb  fungierten die Staatsbankgeheimräte Rühe und Hellwlg 
(der Verhaftete und der Durchgebrannte) als Schiedsrichter 
und bekamen für diese „Sitzung“ jeder 42000 M ärker! 30000 
von Michael und 12000 von Kutisker!!

Teilhaber an d.en Geschälten des Kutisker und seiner 
Komplizen Colonius und Strieter w ar der Barmat-Konzern der 

angs erwähnten vier Brüder B arm at Im „Aufsichtsrat“ 
des Bärmat-Konzerns saß — selbstverständlich! H err Oenosse 
Heilmann von der SPD .! Angestellter des „Konzerns“ w ar (daß 
auch viele! aut einmal platzt) der Sohn des — ans Magdeburg 
noch bekannter gewordenen — Reichspräsidenten Fritz Ebert! 
Die SPD. bat noch engere Beziehungen zum Barm at-Kutbker 
Michael-Staatsbankkonzerns. Die J)A Z .“  richtete kürzlich ai 
sie einige Fragen, die noch nicht beantw ortet wurden. Da
gegen berichtet Heilmann im „Vorwärts“. daB er mtt dea Bar
mats „eng befreundet“ seL daß er. andere Parteigenossen uad 
der „kommunistische“ Abgeordnete Wilhelm Könen „gern in 
dessen gastfreien Häusern verkehrten“ ! W ie bei Sklarz. Die 
Barnat* haben eine ältere Vergangenheit a b  die obigen 4 
kratlschen und parlamentarischen Staatsstützen. Sie haben 
schon ein beträchtUches Vermögen dnrch „glückliche“ Lebens
mittelgeschäfte während des Krieges gemacht. — Im ganzen 
hat die Staatsbank 50 MilHooen Mark an diese „Konzerne“ 
und ihre Nutznießer verpulvert! t

Dies b t  nur ein kleiner Ausschnitt der G eschäftspratb  
der Preußischen Staatsbank während des Geschreies über die 
„Kreditnota der demokratischen Republik, der Sozialdemokra
tischen Partei und der „kommunistischen“ Führer! Der Sumpf 
b t  so ekelhaft die demokratische Luft so v erp es te t daß 
starke Nerven erfo rd e rt sich durch Haufen Kutbker-Staats- 
bank-Leltartikel hindurch su finden. Es muß wohl eine aus
gleichende Gerechtigkeit geben. Der S ta a t  d er erst „Eben 
für Gold“  gab. gibt üold für Eben“. Man beachte, dies b t.d ie  
Pieußische Staatebank, die 1772 a b  Seehandlung“ wir Förde
rung des Ueberseeverkehrt gegründet wurde, die mit den er- 
giaute Zöpfen ihrer Geheimräte ein Prunkstück „preußischer 
Gründlichkeit“ , b t!  Die bürgerliche Gesellschaft ist in voller 
Auflösung. An tausend Stellen spritzt die eiternde F äulnb an 
die Oberfläche. Die Haarmann und Gerth. die Menschenfresser 
ln M ünsterberg und Preußische Staatsbank, die tausend Mord-
Raubmord-Notzucht-Mdneid-Falschmühzer-Kigentuinsyergchca.
die sich so  häufen, daß die Presse® mit ihrer Regbtrierung 
nachbleibt, sind nur die verschiedenen Auswirkungen der 
klassifizierten Gesellschaft eines totkranken W dtw irtschafts- 
körpers. Es tu t nichts zur Sache, ob der etae „Staatsbürger^ 
den anderen verspebt wie b d  den ~ar“1cn. d^ sc^len 5 ^ ? * ’ 
ob es geschieht wie bei Kutbker-Staatsbank. oder durch Bank
skandale. Petroleumskandale. Ebenbahnskanda ie. Menschen
handel oder durch staatliche Raubaktionen der „fremden 
Völker“. Die Ueberseebchen können sich höchstens wunde rn 
Aber die J e * ^ "  Methoden. Die
mus ist international. International wird das tf*rotetanat in 
den M orast gestofien. Viele werden verhungern, viele werden 
lebendig verspebt werden von den Stärkeren. t - -  

• Noch hat das Proletariat die K raft mit e b e n e m  Grift den 
Kapitalismus to seinem M orast zw ersticken.

ÖSTERREICH.
Im letzten Wahlkampf hatte sich die Sozialdemokratie 

vom W upperthal als Zugpferd die ^ G e n o ^ “ Adlhe*d P w » »  
Oesterreich verschrieben. Dieselbe besaß die F rechheit 
Oesterreich den deutschen Proletariern a b  das Land sozial
demokratischer Erfüllung hinzusteUe^ n nd  wenn sie es ebetwo
haben wollten, sollten sie nur alle sozlaMemokratjsch wählen 
W ie es In diesem sozialdemokratischen Paradies aussieht, 
haben w ir des öfteren au fg ezd g t Dort b t  auch mit Hilfe des 
Völkerbundes eine Stabilbierung vorgenommen worden, unter 
der das österreichische Proletariat glatt v e rréek t

Der Wiener M etallarbeiterstreik vor wenigen Monaten, 
der Ebenbahnerstreik vor etlichen W ochen w aren Verzweif
lungsschritte des österreichischen Proletariats. In diesem 

kleinen Ländohen, das allein w eder leben noch s*erb«» kan*  
steigt jetzt die Arbeitsloslgkdt Ins ungeheure. Zugleich fegt 
d n e  Teuerungswelle über das Land, die die vbettslosen 
W iener Proletarier aufgescheucht hat. Sie stellten Porde- 
rungen an die Bourgeobie und ihre Lakaien, die ^ te rre ich b ch e  
Sozialdemokratie. Dieselben mußten selbstverständlich ab- 
eelehnt werden, da die Zwangsstabllbierung keine neue Be
lastung des Budgets zu läß t Das voUständig reform btbch 
eingestellte Wiener P ro le ta ria t In dem der Gedanke der 
KAPD. noch etwas unmögliches darsteUt. versammelte sk h  
vor den Vermittlungsstellen, wo es am 26. Ekzember. am J e s t  
der christlichen Nächstenliebe“ von der berittenen Pollzd  aas- 
elnandergetrieben wurde. Die W iener Arbeitslosen sam
melten sich und demonstrierten to  das Innere der S ta d t Die 
Polizei wiederholte die Attacke. * ..

Laut Polizeibericht sind 60 Personen verhafte t 
Doch dann berichtet die .R o te  Fahne vom 28. Dezember, 

der w ir das M aterial entnehmen, folgendes: Ä . .
„Nach den blutigen Zusammenstößen versuchten die Ar

beitslosen vor die Betriebe zu ziehen, aber die Betriebe waren _ 
von der Pollzd  bese tz t die Fabrikhöfe und Fabriktore mit 
Polizei gefüllt. Die Pollzd  machte jeden Versuch der Ver
ständigung von Arbeitslosen mit Betriebsarbeitern unmöglich. 
Auch dabei wurden verschiedene Verhaftungen vorgenommen.

In Graz veranstalteten die Arbeitslosen ein mächtige Kund
gebung. Die Massenversammlung nahm dnen  Aufruf an dic 
B etriebsarbdter an. Der Aufruf stellt v ier Forderungen an 
die Gewerkschaftskommission. die von einer Deputation selbst 
ins Gewerkschaftshaus gebracht werden sollten. Die Ver
sammlungsteilnehmer beschlossen tro tz  des Verbotes öffent
licher Kundgebungen mit der Delegation mitzumarschieren. Vor 
dem Gewerkschaftshaus wurden die Arbeitslosen von den 
Sozialdemokraten aus dnem  W asserschlauch bei der großen 
Kälte mit kaltem W asser begossen. Auch die Polizei wurde zu 
Hilfe gerufen. Im Gewerkschaftshaus wurden die A rbdter- 
delegierten brutal überfallen und bis zur Bewußtlosigkeit 
blutig geschlagen. “ •

Die ganze Tragödie des Proletariats spiegelt sich hier 
wieder, zugleich b t  auch das ungeheure Hemnis klar erkennt
lich. welches im Proletariat immer wieder anfgerichtet wird 
durch die III. Internationale und ihre Sektionen, durch ihre 
Gewerkschaftspolitik. ;

ln  Oesterreich wiederholt sich, was in der deutschen Ke-, 
publik sich auch schon abgespielt hat und bald w ird sich in 
Deutschland auf w eiterer Basis abspielen, w as-sich  jetzt in 
Oesterreich erdgnet. Auch in Deutschland haben sich schon ~  
die Sklaven, die der H err noch brauchte durch die „Ordnungs
hüter“ abriegeln lassen von den Arbeitslosen, und die heute 
als Arbeitslose dies ganz ruhig als K lassenverrat begangen 
von ihren Klassengenossen in den Betrieben, erkannten, taten 
nach etlichen Tagen, falls w ieder im Betrieb dasselbe. Die 
Furcht vor neuen Hungersqualen ließ sie einesteüs schweigen, 
andcrnteils auch verfielen sie sofort wieder der gewerkschaft
lichen Ideologie und wollten nicht tarifbrüchig werden.

Dem Schicksal des österreichischen Proletariats, — im 
Monat November begingen allein 158 A rbdter Selbstmord! — 
dem auch die deutsche Republik in Riesenschritten nacheilt, 
kann das Proletariat nur entrinnen, wenn es sich von den neu- 
reform istbchen Losungen der III. Internationale befreit wenn 
es gegen den Feind in seinen eigenen Reihen ankämpft und 
ihn niederringt

Der schlimmste Feind des Proletariats b t  weil sein ver
steckter. die von ihm in den Gewerkschaften und den parla
mentarischen Parteien großgezüchtete Führerbourgeoisie. Diese 
Erkenntnb mag für viele Proletarier bitter sein, doch dieses 
ändert nicht an der Notwendigkeit des Erkennens.

• • — ——
Die Sozialdemokratie to der Henkerregierung Estfaad’s.

B d  der kürzlicfaen UmbUdqng der estländischen Regierang 
hat bekanntlich auch die Sozialdemokratische P artei fcran Ver
tre ter to dto Regierang entsandt . Zur Begründung dieses 
Schrittes hat der sozialdemokratische Abgeordnete R d  Im P ar
lament folgende Erklärung abgegeben:

„W ir stehen von d er Gründung der estnischen Repnbük 
an auf dem S tandpunkt daß ein jedes Volk das Recht h a t  sd n  
Schicksal selbst zu bestimmen nnd sich selbst zu regieren. W ir 
haben Immer die Selbständigkeit und die demokratische Staats- 
oidnung Eestb verte id ig t to der festen Ueberzeugung. dafi nur 
d n e  freie Volksregierung den politisch-wirtschaftlichen Kampf 
für Neuerungen zur Besserung der Lage der arbeitenden Volks
massen gew ährlebtet nnd die demokratische Republik zum 
Staat des arbdtenden Volkes macht. Die Ermordung des Ab
geordneten Nanilson und die Ereignisse des 1. Dezember (Re- 
valer Putsch) haben uns die Gefahr gezeigt, die die Selbstän
digkeit der estnischen Republik und sein dem okratisch» Re
gierungssystem bed roh t Die Gruppe, die m itteb bewaffneten 
Aufstandes die Staatsgewalt an sich reißen wollte, weiß es ganz 
genau, daß die ungeheure Menge des Volkes gegen sie b t  und 
daß sie nur mit blutiger Gewalt und fremden Bajonetten sich 
der Regierungsgewalt ta Estland bemächtigen und sie behaup
ten kann. Alle diejenigen, denen die Interessen des estnischen 
Volkes und besonders die der arbdtenden Volksmassen teuer 
sind, müssen mit aller Entschiedenheit einmütig der fremden 
Gewalt entgegentreten. Den Gefahren Rechnung tragend, die 
unsere Selbständigkdt nnd die demokratische Staatsordnung 
bedrohen, haben die Sozialistischen Fraktionen es für notwendig 
erachtet, der neu zu bildenden Regierung beizutreten. Ste 
wollen ta der Regierang dahin wirken, dafi «fiese b d  der Liqui
dierung des unsinnigen kommunistischen Putsches nicht dus 
W e i z w  Reaktion b e tr i t t  sondern an dem Grundsatz der 
Volkssouveränität festhaltend, mtt starker Hand die staatliche 
Selbständigkdt und die demokratische Staatsordnung ver
teidigt zur Durchführung notwendiger sozialer Neuerungen.“  -

i ( u  n  g •  n
GROSS-BERLIN. 

mc! B ezkksN hrer! Die nächste Sitzung findet am  
den 6 Jannar. an bekahater Stelle statt. .

if Die nächste Sitzung findet
m n S S S u ‘den 5. Jannar. a a  bekannter Stelle s ta t t
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