
IO i r f s c h a f  
HHHoknM êa  Nn*uiaicm-

In Bezug auf nachstehende Ausführungen bitten w ir die 
Leser, die Nummern 93—96 Jahrgang 5 herbeizuziehen und 
nachzulesen, das wird das Verständnis für i e  folgenden Zeilen

v e rs tä rk e n ^  Moskaaer Organ der hiesigen tendierten und 
bolschewisierten Einigkeitsapostel zu berichten weiß, soll die 
A. a  „Arbejdernes Kulforsyning . eine Genossenschaft m k H „  
zahlungsunfähig sein. Das gesamte Kapital und der Reinüber
schuß des ersten Betriebsjahres, da diese Qe^ltectaaf1 ganz 
allein nur Kohlen zu verkaufen hatte ( 7)- d®r 8 "v *
betrug. beL einem Betriebskapital mit Kr. 25000 (also ein Ver
dienst von 333 000 v. H J!) ist verloren 
letzten Betriebsjahre der Reservefonds von 1 8 0 0 « »  K i ^ ß e r -  
dem schuldet die Gesellschaft der
5 500 000 Kr., so daB die „Arbejdernes Landsbank der Gesell
schaft den Kredit gesperrt hat.

Die Gesellschaft hat, ohne die Aktionäre zu fragen (die 
dänischen Gewerkschaften sind die Aktionäre), das gesamte 
Geschäft an eine englische p: ivatkapitallstlsche Gesellschaft 
verkauft gegen einen Einschuß von 2 Millionen Kr.

W e l c h e r  H o h n !  E i n  U n t e r n e h m e n  d e r  A r b e i t e r  t»a s ic r t  

a u f  d e m  G e d a n k e n  d e r  S e l b s t b e f r e i u n g  d u r c h  S e l b s t h i l f e  u n d  

d a d u r c h  U e b e r w i n d u n g  d e s  P r i v a t k a p i t a l i s m u s ,  w i r d  a n  d e n  z u  

ü b e r w in d e n d e n  P r i v a t k a p i t a l i s m u s  v e r k a u f t  u n d  s o l l  -  h ie r  

k o m m t  d a s  G r o t e s k e  —  d i e  f a l s c h  v e r s t a n d e n e  S o l i d a r i t ä t  d e r  

A r b e i t e r  d a z u  b e n u t z t  w e r d e n ,  d e m  P r i v a t k a p i t a l i s m u s  V e r 

d i e n s t e  z u z u s c h a n z e n .  D e n n  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  s o l l e n  d i e  b i s 

h e r i g e n  A r b e i t e r k u n d e n  a u c h  f e r n e r h i n  d e r  n e u e n  G e s e l l s c h a f t  

d ie  T r e u e  b e w a h r e n ,  u n d  d i e  D e m a g o g e n  a u s  d e m  L a g e r  d e r  

A r b e i t e r a r i s t o k r a t i e  w e r d e n  s c h o n  e i n e  F o r m e l  f in d e n ,  u m  d e m  

d u m m e n  A r b e i t e r  e in z u r e d e n ,  d a ß  d i e  U n t e r s t ü t z u n g  d e r  b i s 

h e r i g e n  A r b e i t e r g e n o s s e n s c h a f t  in  Z u k u n f t  a u c h  d e r e n  P f l i c h t  

s e L  —  d e n n  d e n  s c h ö n e n  N a m e n  „ A r b e j d e r n e s  K u l f o r s y n i n g  

w i r d  d ie  k a p i t a l i s t i s c h e  F i r m a  b e ib e h a l t e n .  D e r  N a m e  tu t  a l le s ,  

d e r  I n h a l t  n i c h t s !
-  D e r  D i r e k t o r  K l e i e  r .  e in  b e s o n d e r e r  F r e u n d  d e s  v e r 

s t o r b e n e n  P a r v u s ,  s o l l  s i c h  z u m  T e u f e l  s c h e r e n ,  s o  v e r l a n g t

d i e  e n g l i s c h e  F i r m a .
K i e f e r  ist zugleich Vorsitzender der „Arbejdernes Lands- 

, bank“, — also w ie man sieht, ein gerader Weg von der Kasse 
1 der Arbeiterbank zur Kasse der Kohlengesellschaft, und so 

leicht ist es für die Arbeiter-Aristokratie, die Gelder der Arbei
ter alle zu machen. Ob die Bank den Verlust der 5 *  Millionen,
—  d e n n  d i e s e  s i n d  v e r l o r e n ,  s o  v i e l  i s t  s i c h e r ,  ü b e r w i n d e n  k a n n ,  

i s t  e in e  F r a g e ,  d i e  d i e  Z e i t  n ó c h  b e a n t w o r t e n  w i r d .  V i e l l e i c h t  

t r i t t  d a  d e r  S t a a t  h e l f e n d  e in .  w i e  b e i  a l l  d e n  a n d e r e n  B a n k 

k r a c h s . -  M a n  h a t  ja  d e n  H e r r n  S t a u n i n g  d a  o b e n  s i t z e n .  I n 

t e r e s s a n t  is t .  d a ß  d i e  D i r e k t i o n  d e r  K o h l c n g e s e l l s c h a f t  s i c h  
w e i g e r t ,  d e n  N a m e n  e in e s  o b e r f a u le n  S c h u l d n e r s  ( 3 6 0 0 0 0  K r . )  

b e k a n n t z u g e b e n ,  lä ß t  t ie f  b l i c k e n  u n d  lä ß t  a l l e r l e i  V e r m u t u n g e n  

z u .  S o l l t e  d i e s e r  f a u le  S c h u l d n e r  H e r r  S t a u n i n g  o d e r ^  s e in e  

W a h l k a s s e ,  o d e r  v i e l l e i c h t  d ie  K a s s e  d e s  „ S o z i a l d e m o k r a t e n “ 

s e i n ?
D i e  g e s a m t e  P r e s s e  S k a n d i n a v i e n s  i s t  a l a r m ie r t  m i t  A u s 

n a h m e :  D i c  s o z i a l d e m o k r a t i s c h e  P r e s s e  s c h w e i g t ! ! !  D e r

S t a n d p u n k t  d e r  L e i t e r  d e r  G e s e l l s c h a i t :  N i c h t s  s a g e n  z u  w o l l e n  
u n d  n i c h t s  h ö r e n  z u  w o l l e n ,  g e h t  n i c h t  a n  —  s o  s p r e c h e n  d ie  

b ü r g e r l i c h e n  B l ä t t e r . ’ W e n n  P a r v u s  n o c h  l e b t e ? ?
D a s  J a h r  1 9 1 7  b r a c h t e  f o l g e n d e n  U e b e r s c h u B :  7  9 8 9  0 5 2  K r .

2 7  ü e r e  b e i  e i g e n e m  K a p i t a l  —  3 5  0 0 0  K r .
D i v i d e n d e  ■> 1 1 5 0 0 . —  K r .
S t e u e r r e s e r v e  _  . 3  0 0 0  0 0 0 ,—  K r .

K r a n n e i ^ a u  • 0 0 0  0 0 0 ,—  K r .
V e r l u s t k o n t o  5 0 0  0 0 0 , - -  K r .

R e s e r v e f o n d s  _ 4 7 5  0 0 0 ,—  K r .

D i s p o s i t l o n s i o n d  3  0 0 0  0 0 0 ,—  K r .

V o r t r a g  12  5 8 2 ,2 7  K r .

D a s  n ä c h s t e  J a h r  b r a c h t e  s i c h e r  e in e n  g l e i c h e n  R e i n g e w i n n ,  

d a r ü b e r  h a t  d i e  G e s c h ä f t s l e i t u n g  b i s h e r  j e d o c h  k e i n e  A u f k l ä r u n g  

g e g e b e n .
E n d i i c h  h a t  a u c h  „ S o z i a l d e m o k r a t e n “  d i e  S p r a c h e  g e f u n d e n  

u n d  lä ß t  e in e n  g a n z  k l e i n e n  A r t i k e l  a u f  d e r  6 .  ( ! ! )  S e i t e  e r 
s c h e in e n ,  w o r i n  d ie  t ü c h t i g e n  s o z i a l d e m o k r a t i s c h - k a p i t a l i s t i 

s c h e n  G e s c h ä f t e m a c h e r  e r k l ä r e n ,  d a ß  d a s  g a n z e  n u r  e in e  k o m 
m u n i s t i s c h - k a p i t a l i s t i s c h e  V e r l e u m d u n g  u n d  A u f s c h n e id e r e i  s e i,

• m a n  m a c h e  e in e n  F l o h  z u m  E le f a n t e n .  D a s ,  w a s  in  \ V  i r k l i c l i k e i t  

v o r g e g a n g e n  s e l.  s e i  d a s ,  d a ß  d e r  D i r e k t o r  K i e f e r  . a b g e h e  u n d

• m i t  e in e m  a n d e r e n  M a n n  e r s e t z t  w ü r d e .  W o h l  h a b e  d ie

A r b e i t e r - B a n k  d e n  K r e d i t  g e s p e r r t ,  a b e r  d a s  g e s c h e h e  w o h  

ln  j e d e m  k a p i t a l i s t i s c h e n  G e t r ie b e .  D a ß  k a p i t a l i s t i s c h e s  K a p i t a l  

l n  d a s  G e s c h ä f t  g e s t e c k t  s e i.  s e i  U n s i n n .  N u r  h a b e  m a n  e in e n  
K r e d i t  b e i  d e r  e n g l i s c h e n  F i r m a  C a r r i n g t o n  a u f g e n o m m e n ,  a l s o  

e in e  e in f a c h e  K r e d i t o p e r a t i o n .  • ____. .
H i e r z u  h a b e n  w i r  z u  b e m e r k e n :  O b  d ie  F i r m a  C a r r i n g t o n  

i n  d a s  G e s c h ä f t  b a r e  2  M U l i o n e n  h i n e i n s t e c k t e  o d e r  f ü r  

2  M i l l i o n e n  K o h l e n  u n d  K o k s  a u f  K r e d i t  z u r  V e r f ü g u n g  s te l l t e ,  
i s t  e in  u n d  d a s s e l b e .  D i e  F a .  C a r r i n g t o n  r e g ie r t ,  s e t z t  i h r e n  

h i e s i g e n  V e r t r e t e r  a l s  D i r e k t o r  e in  u n d  ü b e r n i m m t  d e n  g e s a g t e n  

B e t r i e b .  D a s  i s t  d ie  n ü c h t e r n e  F a c t a  u n d  n i c h t  m i ß z u v e r s t e h e n .
K i e f e r  i s t  z u g l e i c h  D i r e k t o r  d e r  K o h l e n g c n o s s e n s c h a f t  u n d  

V o r s i t z e n d e r  d e s  A u f s i c h t s r a t e s  d e r  A r b e i t e r - B a n k  u n d  s c h ie b t  

ln  le t z t e r e r  E i g e n s c h a f t  d a s  G e l d  a u ^  d e r  K a s s e  d e r  B a n k  ü b e r  

m  d i e  K a s s e  d e r  K o h l e n g e n o s s e n s c h a f t ,  u n d  d a s  G e l d  —  v e r -  

'  s c h w in d e t  t n  u n t e r i r d i s c h e  K a n ä l e ,  v o n  d e n e n  k e i n  M e n s c h  e in e

^ " rW e  Generalversammlung der Kohlengenossenschaft, deren 
Repräsentanten allesamt Gewerkschaftsangestellte sind, decken 
über die Zustände den Schleier der Verschwiegenheit. Da es 
sich um Gelder der dänischen Arbeiterschaft handelt, hat die 
Oeffentlichkeit ein Recht, volle W ahrheit eingeschenkt zu be
kommen. Es sind nicht nur Gelder der Arbeiterschaft, sondern 
auch Gelder dänischer Gewerkschaften und Genossenschaften, 
die hier verpulvert sind.- Indem die Gewerkschaften mit 
30 000,— Kr. für die Kohlengenossenschaft haften, dagegen für 
die Gelder der Bank haften die dänischen Gewerkschaften voll 
und ganz. Daß der aufsichtsführende Bankinspektor des Staates 

1 der Bank anbefiehlt, der Kohlengenossenschaft den Kredit zu 
sperren, läßt tief blicken, und wir sind es von anderen «roßen 
Bankskandalen her gewohnt, daß das zuerst angegebene Defizit 
sich im Laufe der Abwicklung und Untersuchung um mehrere 
hundert Prozent erhöht. .

Kiefers Bestreben w ar von jeher darauf gerichtet, die unge
heuren Verdienste der Genossenschaft zu verheimlichen, wohl 
ln dem Bewußtsein, daß es für Sozialdemokraten nicht geraten 
sel. der Arbeiterschaft zu beweisen, daß sozialdemokratische 
Geschäftstüchtigkeit die kapitalistische noch um viele tausend 
Prozent übertrifft. , . . . .

Alles Gerede der internationalen - sozialdemokratischen 
P resse wird nicht über die klaren Tatsachen hinweghelfen:

I. daß bis zu 20. Millionen Kr. reines Kapital im Laufe von 
7—8 Jahren verschwunden ist:

2- daß 5& Millionen durch unsaubere Transaktionen aus 
der Kasse der „Arbejdernes Landsbank“ in die Kasse der 
„Arbejdernes Fällesforsynings Brändselsforretning“ ge
schoben wurden und verschwanden; *

3. daB der Direktor Kiefer der genannten A. G. zugleich der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates der „Arbejdernes Lands
bank“ w ar und diese Stellung dazu ausnutzte, um die 
unlauteren Geschiftstransaktionen vorzunehmen;

4. dafi Kiefer unter dem Schutze der Kohlengesellschaft 
andere Unternehmen gründete, die mit dem G dde "der 
Kohlengesellschaft und der Bank gegründet und erhalten 
wurden;

5. daß die Geschäftsleitung der Kohlengesellschaft es seit 
' den Jahren der Gründung gegenüber der organisierten

Arbeiterschaft — als T räger der U n t e r n e h m u n g  — ängst
lich vermieden hat, Aufschlüsse über die Tätigkeit und 
den Stand des Unternehmens zu geben;

6. daß man das Abkommen mit der Fa, Crosstagton ge
troffen hat, ohne die Repräsentanten der Gewerkschaften 
zu befragen und diese auf der Generalversammlung vor 
eine komplette Abmachung stellte und eine Scheinab
stimmung über das Abkommen veranlaßte. um damit der 
Geschäftsleitung Entlastung und die Verantwortung auf 
die Arbeiterschaft abzuwälzen; . ,

7. daß die Bewertung der vorhandenen Vermogensbestande 
— technische Anlagen und Inventar (angeschafft unter 
den höchsten Herstellungspreisen der Kriegszelt) — 
falsch ist und nach Berechnungen bürgerlicher Blätter 
nicht mehr als eine halbe Million

8. d a ß  m a n  j e d e  A u f k l ä r u n g  ü b e r  d e n  D e b i t o r  f ü r  3 6 0  0 0 0 ,

Kr. verw eigert; . .
9  daß die letzten Jahre gerichtsnotorisch erwiesen haben, 

daß die leitenden Arbeiterführer Dänemarks sich Hypo
theken und andere Liebesgaben usw schenken heßen 
und einer tiefgehenden Korruption verfallen sind:

10 daß die sozialdemokratische P artei ca. 27 eigene Zeitun
gen unterhält, die ohne Subvention y  erhalten, unmög
lich aufrechtzuerhalten sind:

I I .  d a ß  d i e s e s  A r b e i t e r u n t e r n e h m e n  a n  e m  k a p i t a l i s t i s c h e s  

U n t e r n e h m e n  v e r s c h a c h e r t  w o r d e n  is t .

W i r  f r a g e n  u n d  e r h e i s c h e n  A n t w o r t :  I s t  d i e  s o z i a l d e m o 

k r a t i s c h e  P r e s s e  o d e r  H e r r  S t a u n i n g  d e r  u n g e n a n n t e  D e b i 

t o r  m i t  3 6 0  0 0 0 —  K r .  o d e r  e in  a n d e r e s  f ü h r e n d e s  M i t g l i e d  d e r  

d ä n i s c h e n  A r b e i t e r - A r i s t o k r a t i e ?  W e r  u n t e r h a l t  u n d  b e z a h l t  

d e n  v o n  K a p i t a l i s t e n  b e s t o c h e n e n  » » "d  d a y o n g e j a g t e n  B e r l i n e r  

K o r r e s p o n d e n t  d e s  . . S o c i a l d e m o k r a t e n  J o r g e n s e n . ( D a s  g e 

h e i m n i s v o l l e  „ K “ ) .  S i n d  d i e  G e l d e r  d e r  K o h l e n g e n o s s e n s c h a f t  

z u m  T e i l  in  d i e s e  h i e r  a n g e d e u t e t e n  K a n a l e  g e f l o s s e n .

W i l l  d i e  d ä n i s c h e  S o z i a l d e m o k r a t i e  e in e  o f f e n e  u n d  e r n s t  

h a f t e  U n t e r s u c h u n g  e in l e i t e n ,  z u  d e r  R e p r ä s e n t a n t e n  d e r  . a r b e i 

t e n d e n  A r b e i t e r k l a s s e  r i c h t u n g g e b e n d e n  E i n f l u ß  e r h a l t e n ,  

z w e c k s  F e s t s t e l l u n g ,  —  w o  d ie  G e l d e r  v e r b l i e b e n  s i n d  u n d  u m  

d e n  s t i n k e n d e n  S u m p f  z u  s ä u b e r n ?  W i r  g l a u b e n  n i c h t  f e h l  z u  

g e h e n ,  w e n n  w i r  im  V o r a u s  d a r ü b e r  k l a r  s i n d ,  d a ß  d i e  H e r r e n  

R e f o r m i s t e n  n i c h t  in  d i e s e n  s t i n k e n d e n  G e w ä s s e r n  b a d e n  g e h e n  

w e r d e n  u n d  l i e b e r ,  w i e  d i e  P r a x i s  d e r  K g l .  d ä n i s c h e n  

A r b e i t e r - M i n i s t e r  b e w e i s t .  —  O s t e n d e  v o r z i e h e n .

der W elt. Insgesamt^ hat der Leerlauf der internationalen 
i W erftindustrie weiter zugenonunen.

Die Schiffahrtsländer machen die größten Anstrengungen, 
die Kalamität zu verkleinern, um dem Konkurrenzkampf bes
se r begegnen zu können. Die Segelschiffahrt schwindet, die 
Motorschiffahrt (Oelfeuerung) nimmt stark zu. Auf die ferti
gen Schiffe d e r W elthandelflotte verteilen sich die einzelnen 
Antriebsarten im Vergleich zu 1914 wie folgt:

1914 1925
Segelschiffe 8,06 Proz. 3.50 Proz.
Motoröl . 0,45 Proz. 4,20 Proz.
Heizöl 2,65 Proz. 27,54 Pioz.
Kohle _ 88,84 Proz. 64.76 P roz. _____

lOOjOfr Proz. IOOjOO Proz.
I Die weiter fortschreitende Umänderung d e r  Antriebsarten 
für Schiffe zeigt sich darin, daB nahezu genau so  viel Motor- 
schifftonnage im Bau ist wie Dampfertonnage (1 129 912 Br.- 
R.-To.) gegen 1 212 525 Br.-R .-ToJ. Deutschland ist an den 
W eltbeständen mit 30 v. H. beteiligt und ha t 3 X mal so viel 
Motorschifftonnage wie Dampfertonnage im Bau. Das bedeu
te* eine weitere starke Verschärfung d er Weltkohlenkrise. Dte 
Schiffahrtskrise im W eltmaßstäbe wird dadurch nicht behöbe«, 
da sie von der Kaufkraft abhängt. Die Krise kann sich wohl 
verschieben zu Gunsten derjenigen Länder, d ie den 'M otor
schiffbau' am meisten beschleunigen.

Wie in d er übrigen Wirtschaft, verkennt man in den Krei
sen der Reeder und Schiffbauer Ursache der Krise und Aus
wirkung ihrer Maßnahmen und Forderungen. Die Ursache 
wird gesehen in der „falschen“ Politik und deshalb fordert 
man Bevorzugung und Staatsunterstützung. Da dies nur ge
schehen kann auf Kosten anderer W irtschaftszweige unter 
Belastung der Gesamtwirtschaft, kommt ihnen entweder nicht 
zum Bewußtsein, oder aber sie pfeifen auf „Volkswohl“  und 
„Volksgemeinschaft“ : Nach uns die Sintflut.

SI u a n d

O t t o  W o l f -  K o n z e r n  . . D e u t s c h e  E i s e n a u s f u h r g e s e l l s c h a f t “ 

h a t  s e i n e  s ä m t l i c h e n  a u s l ä n d i s c h e n  V e ‘J a u f s k o n ^ V ® “^ c,
D i e s e  K o n t o r e ,  d i e  n a c h  d e n  G e s e t z e n  d e r  v e r s c h i e d e n e n  L a n 
d e r  s e l b s t ä n d i g e  A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n  d a r s t e l l e n ,  t r e t e n  a l l e  in  

L i q u i d a t i o n .  E s  k r i s e l t  d a h e r  b e s t i m m t  im  
v e r l a u t e t ,  d a ß  W o l f  2 5  0 0 0  A r b e i t e r  a m  1. 8 . e n t l a s s e n  n a t .

U m  S t a u n i n g s  S t r e i k v e r b o t  f o l g t  in  d e r  n ä c h s t e n  W o c h e  

e in  B e r i c h t .  '  ______________  ,

Internationale ScMtfahrtshrlse
• D i e  K r i s e  d e r  S c h i f f a h r t  i s t  im  w a h r s t e n  Sinne g s  W or- 
t e s  i n t e r n a t i o n a l ,  w ä h r e n d  d a s  S c h w e r g e w i c h t  d e r  W e l t w i r t 

s c h a f t s k r i s e .  a l s o  d i e  K r i s e  d e r  ü b r i g e n  W i r t s c h ^ s z w e i ^  i h i  
S c h w e r g e w i c h t  in  E u r o p a  h a t .  D i e  S e p c h i H a h r t  r c ^ t r i e r t  

z u v e r l ä s s i g  d i e  W e l t w a r e n z i r k u l a t i o n  u n d  m  b ^ i n ^ m  ^ a ß e 

a u c h  d e n  W e l t k o n s u m .  Z u  e in e m  T e i l e  i s t  d i e  W  e lt s c h t t l  
f a h r t s k r i s e  z u r ü c k z u f ü h r c n  a u f  d i e  I n d u s t r i a l i s i e r u n g  u n d  w i r t 

s c h a f t l i c h e  V e r s e l b s t ä n d i g u n g  d e r  K o l o n i e n  D i e s e  i s t  a b e r  

• iiieh  e l e i c h z e i t i g  e in e  d e r  U r s a c h e n  d e r  W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e .  
W i e  in  d e n  W a r e n -  u n d  P r o d u k t i o n s m i t t e l i n d u s t r i e n ,  le id e t  

a u c h  d i e . S c h i f f a h r t .  r i c h t i g e r  d i e  S c h i f f b a u i n d u s t r i e  a n  s t a r k e r  

U e b e r p r o d u k t i o n .  D e r  S c h i i i s b c s t a n d  h a t  g e g e n ü b e r  d t r  V o r 

k r i e g s z e i t  s t a r k  z u g e n o m m e n ,  w ä h r e n d  d e r  N V e l t k o n s u r n  t r o t z  

g e s t i e g e n e r  B e v ö l k e r u n g s z a h l  a b g e n o m m e n  h a t .  Ü b e r p r o 

d u k t i o n  u n d  U n t e r k o n s u m  s i n d  d i e  b e i d e n  P o l e  d e r  i n t e r n a t i o 

n a le n  S c h i f f a h r t s k r i s e  w i e  d e r  W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e  u b e r -

D i e  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  ( d ie  e in  S c h i f f a h r t s m o n o p o l  

h a b e n )  h a b e n  s e i t  d e m  1. J a n u a r  d .  J. r u n d  250^  T o n n e n  

a u f g e le g t ,  u n d  s t e l le n  i m  A u g e n b l i c k  w e i t e r e  2 0 0  s t ä h t e r n e  

S c h i f f e  m i t  e i n e r  n o c h  g r ö ß e r e n  T o n n a g e  a u f  A b b r u c h  z u m  
V e r k a u f .  U e b e r  d e n  V e r k a u f  w e i t e r e r  g e b r a u c h s f ä h i g e r  

S c h i f f e  a n  d e n  P r i v a t k a p i t a l i s m u s  w i r d  n o c h  v e r b a n d e n ,  ln  

e n g l i s c h e n  H ä f e n  l i e g e n  im  A u g e n b l i c k  4 2 0  S c h i f f e  m i t  
1 1 5 0  0 0 0  G e s a m t t o n n a g e  a u f .  D i c  S t e i g e r u n g  d e r  l e t z t e n  d r u  

M o n a t e  a l l e in  b e t r ä g t  1 0 0  v .  H .  I n  I t a l i e n  i s t  e b e n  e in e  E n 

q u e t e  b e e n d ig t ,  a i i s  d e r  h e r a u s  d e r  S t a a t  d i e  S c h i f f a h r t  s u b v e n 
t io n ie r e n  w i r d .  A u s t r a l i e n  h a t  s e i n e  S c h i f f a h r t s k r i s e ,  d i e  s i c h  

in  S t i l l e g u n g e n  u n d  in  d e m  g e g e n w ä r t i g e n  S e e m a n n s s t r e i k  
a u s w i r k t .  R u ß l a n d  h a t  n u r  e in e n  B r u c h t e i l  s e i n e r  V o r k r i e g s 

t o n n a g e  s c h w i m m e n .  D i e  s k a n d i n a v i s c h e  ^ h ' V a h r ‘ \ i m . V e , T 

h ä l t n i s  z u r  N a t i o n a l s t ä r k e ,  d i e  g r ö ß t e  d e r  W e l t  k r a n k t  s c . ^ ' e r - 
D i e  d e u t s c h e n  U e b c r s e c r e e d e r e i e n .  o b w o h l  d u r c h  d i e  b i l l i g e n  

L ö h n e  u n d  F r a c h t e n  b e s s e r  b e s c h ä f t i g t ,  k l a g e n  e b e n f a l l s  b i t 
t e r .  D i e  S c h i f f a h r t  d e r  B i n n e n l a n d s  w a s s e r  S t r a ß e n  l i e g t  d a r 

n ie d e r .  A l l e i n  a u f  d e m  R h e i n  s i n d  ü b e r  1 0 0 0  K ä h n e  a u f g e 

le g t ;  w e i t a u s  d i e  g r ö ß t e  Z a h l ,  d i e  je  e r r e i c h t  w u r d e .  U te  

D o n a u s c h i f f a h r t  is t  u n t e r  d i e  H ä l f t e  d e r  V o r k r i e g s t o n n a g e  g e 

s u n k e n .

Das i s t  ein Auszug aus dem Schiffspark der hauptsäch
lichsten Seefahrtsländer. Der Konkurrenzkampf <*huf und 
brach Konventionen und drückte die Frachten- und Personen
tarife. Insgesamt schwimmen in der W elt 16 Millionen Ton
nen mehr a l s  ln  d e r  Vorkriegszeit, in Betrieb befinden s i c h  
aber beträchtlich weniger. Die W eltschiffahrtskrise hat eine 
Weltschiffbaukrise im Gefolge.. Die W erften d e r  ganzen Welt 
l e i d e n  afn Auftragsmangel. Hier macht s < « a r  Amerika keine 
Ausnahm e.. England steht an der Spitze. Deutschland befindet 
sich in einer W e r f t d a u e r k r i s e .

Die Welthandelsflotte weist bei einem gegenwärtigen 
Umfang von 64641418 Br.-R.-To. eine Zunahme gegenüber 
dem Vorjahre (64 023567 Br.-R.-To.) um 600 000 To. auf bei 
einer Abwracktätlgkelt innerhalb des Jahres von 1 174 000 
Br.-R.-To.. Der Zuwachs an Neutonnage beläuft sich also auf 
über 2 Millionen To.' Neuerdings hat die Abwracktätigkeit 
nachgelassen, dafür ist man aber in großem Umfange dazu 
übergegangen, Tonnage aufzulegen. Trotz des großen still- 
liegenden Schiffsparkes und des rückläufigen Schiffsbedarfs 
beträgt der gegenwärtige W eltauftragsbestand an Neubauten 
2 369831 Brutto-Registeri-Tonnen. Das sind eben d ie Wider
sprüche der kapitalistischen W irtschaft, das planlose, nicht- 
nach-Bedarf arbeiten. Aber trotzdem  verschärft sich d ie Krise 
der Schiffslndustrie. Nach Lloyds Statistiken liefen m den 
12 Monaten bis zum 30. Juni 1925 rund 2,3 Millionen To. vom 
Stapel, aber nur 1.8 Millionen Tonnen wurden in Bau genom
men. Das bedeutet eine weitere Verkleinerung der Aus- 
nützunng der vorhandenen Baufähigkeit um 500 000 To. In 
Wirklichkeit ist die Minderausnützung noch mehr gestiegen. 
Bei den englischen W erften beträgt die . Verkleinerung der 
Ausnutzung alleine 460000, in Deutschland 100000*To. Aller
dings sind Deutschland und England die Hauptschiffsbauländer

Da* fraiztslsd ie Parteitat
F r a n k r e i c h  e r l e b t  w i e d e r  e in m a l  e in e  n e u e  g r o ß e  h i s t o 

r i s c h e  B e g e b e n h e i t .  D i e  S o z i a l d e m o k r a t i e  h ä l t  i h r e n  P a r t e i t a g  

a b .  D a s  w ä r e  n o c h  n i c h t  d a s  W i c h t i g s t e ,  w e n n  n i c h t  e i n i g e  
A u f s e h e n  e r r e g e n d e  F r a g e n  a u f  d e r  T a g e s o r d n u n g  s t e h e n  w ü r 

d e n .  E s  g i l t  z u r  R e t t u n g  d e s  e i g e n e n  A n s e h e n s  a l s  A r b e i t e r 

p a r t e i .  e in e n  n e u e n  M a n t e l  u m z u h ä n g e n .  E i n  n e u e r  K u r s  m u ß  

e i n g e s c h l a g e n  w e r d e n ,  d e n n  d i e  A n t i k r i e g s p o l i t i k  d e r  K R F .  

ü b t  e i n e  v e r n i c h t e n d e  K o n k u r r e n z  a u s .  D a  k ö n n e n  d i e  a l t e n  

K ä m p e n  f l e r . a n t i k e n  S c h u l e  d o c h  n ic h t  r u h i g  s i t z e n  b l e ib e n  u n d  

z u s c h a u e n .  w i e  i h n e n  d i e  F e l l e  f o r t s c h w i m m e n .  U m le r n e n ,  w i e  

d i e  „ R .  F . “  t r ä u m t ,  k a n n  m a n  n i c h t  s a g e n ,  d a z u  i s t  d a s  A l t e  

z u  g u t  e in g e f l e i s c h t .  E s  w i r d  n u r  e in  w e n i g  m a n ö v e r i e r t .

A u f g e r a f f t  h a t  m a n  s i c h  a b e r  d o c h .  D i e  g r o ß e  M a s s e  d e r  

I I .  I n t e r n a t i o n a l e ,  k o m m t  a u s  d e m  S t a u n é n  ü b e r  d i e  r e v o l u t i o 
n ä r e  T a t  i h r e r  f r a n z ö s i s c h e n  F ü h r e r  n ic h t  h e r a u s .  V a r e n n e ,  

d e r  n e u e  G e n e r a l g o u v e r n e u r  v o n  I n d o s c h i n a  w u r d e  m it  M e h r 
h e i t s b e s c h l u ß  a u s g e s c h l o s s e n .  R e n a u d e l  w o l l t e  i h m  j e d o c h  

.n o c h  e i n m a l  g ü t i g s t  z u r e d e n .  a u f  d i e s  h e r r l i c h e  P r ä d i k a t  z u  

v e r z i c h t e n ,  d o c h  w u r d e  ih m  d u r c h  d i e  M e h r h e i t  f ü r  B r a c k e s  

A n t r a g  d a s  W o r t  a b g e s c h n i t t e n .  D i e  A b s t i m m u n g  e r g a b  f o l 

g e n d e s  s c h ö n e  R e s u l t a t :  8 9 0  S t im m e n t h a l t u n g e n .  A u s s c h l u ß 

a n t r a g  B r a c k e  2 1 1 3  u n d  A n t r a g  R e n a n d e l  3 8 1  S t im m e n !

V a r e n n e  i s t  s o m i t  n ic h t  m e h r  M i t g l i e d  d e r  P a r t e i .  —  a b e r  

G e n e r a l g o u v e r n e u r  in  I n d o c h i n a  u n d  ( w a h r s c h e i n l i c h  m i t ,  S 9 0  

S t i m m e n c n t h a l t u n g e n ) .
A u ß e r d e m  w u r d e  d e r  „ K a m p f “ g e g e n  d e n  K r i i g  a u f g e n o m 

m e n  u n d  s i c h  g e g e n  d i e  R e g i e r u n g  g e s t e H t .  D e r  S t u r z  d e r  R e 

g i e r u n g  s t e h t  m i t  e i n e m  A b e r  a u f  d e m  P r o g r a m m .  N a c h  b e 

s t i m m t e n  U m s t ä n d e n  w i l l  m a n  w i e d e r  in  d i e  R e g i e r u n g  e in -  

t re t e t i.  u n d  a u c h  w i e d e r  K r i e g s p o l i t i k  b e t r e ib e n .  V o r l ä u f i g  

a b e r  s o l l  d e r  L i n k s b l o c k  z e r s c h l a g e n  w e r d e n .  M a n  le h n t  s o 

m i t  d i e  V e r a n t w o r t u n g  f ü r  d i e  k o m m e n d e n  E r e i g n i s s e  d e r  M a 

r o k k o p o l i t i k  a b  u n d  k a n n  d a n n  w i e d e r  f r i s c h  g e w a s c h e n  a n  d e r  

E r w ü r g u n g  d e s  P r o l e t a r i a t s  t e i l n e h m e n .

P o s ts tre ik  in S changhai.
S c h a n g h a i .  17. 8 . 2 5 .  D a s  P e r s o n a l  d e r  c h i n e s i s c h e n  

P o s t  t r a t  h e u t e  in  d e n  S t r e i k ,  m i t  A u s n a h m e  ^ n i g e r  w e n i g e r  

B e a m t e r ,  d i e  d e n  B e t r i e b  n u r  h i  b e s c h r ä n k t e m  U m f a n g  a u f 

r e c h t e r h a l t e n  k ö n n e n .  E s  i s t  n o c h  n i c h t  g a n z  k l a r ,  o b  d e m  

S t r e i k  p o l i t i s c h e  o d e r  w i r t s c h a f t l i c h e  M o t i v e  z u g r u n d e  l i e g e n .  
V o r  e in i g e n  W o c h e n  t r a t e n  d i e  P o s t b e a m t e n  i n  K a n t o n  in  d e n  

S t r e i k  u n d  s e t z t e n  e in e  L o h n e r h ö h u n g  v o n  3 3 , 3 3  P r o z e n t  

d u r c h .  D i e  B e a m t e n  in  S c h a n g h a i  v e r l a n g e n  a b e r  n i c h t - n u r  

e in e  w e s e n t l i c h e  L o h n a u f b e s s e r u n g ,  s o n d e r n  a u ß e r d e m  A n 

e r k e n n u n g  i h r e s  V e r b a n d e s .  E i n f ü h r u n g  d e s  s e c h s s t ü n d i g e n  

A r b e i t s t a g e s .  I m m u n i t ä t  d e r  S t r e i k f ü h r e r  u n d  d a u e r n d e n  A u s 

s c h l u ß  a l i e r  a u s l ä n d i s c h e n  B e a m t e n .

Seem annsstreik in England.
L o n d o n  . 17. 8 .  H i e r  u n d  fn  H u l l  b r a c h  h e u t e  e in  w i l d e r  

S t r e i k  v o n  M i t g l i e d e r n  d e r  H e i z e r -  u n d  S e c m a n n s - G e w e r k -  
s c h a f t  a l s  P r o t e s t  g e g e n  d i e  k ü r z l i c h  e r f o l g t e  L o h n h e r a b 

s e t z u n g  a u s .  U e b e r  d e n  U m f a n g  d i e s e s  w i l d e n  S t r e i k s ,  d e r  
v o n  d e r  G e w e r k s c h a f t s l e i t u n g  n ic h t  g e n e h m i g t  is t .  k o n n t e n  

n o c h  k e i n e  g e n a u e n  Z a h l e n  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  d i e  B e w e g u n g  

d e h n t  s i c h  j e d o c h  a u s .  H a v e l o c k  W i l s o n .  d e r  S e k r e t ä r  d e r  
H e i z e r -  u n d  S e e m a n n s - G e w e r k s c h a f t ,  e r k l ä r t e ,  d a ß  d e r  S t r e i k  

v o n  K o m m u n i s t e n  a n g e z e t t e l t  w o r d e n  s e i  u n d  s i c h  a u f  w e n i g e  

z u r z e i t  u n b e s c h ä f t i g t e  S e e l e u t e  b e s c h r ä n k e .

B ergarbeiterstre ik  in A m erika?
B i s h e r  s i n d  a l l e  V e r h a n d l u n g e n  g e s c h e i t e r t .  E s  i s t  w i e d e r  

m i t  e i n e m  A u s b r u c h  e i n e s  g r o ß e n  a m e r i k a n i s c h e n  R i e s e n 

s t r e i k s  z u  r e c h n e n .

O ft i l f c t l u n f l c n
OROSS - BERLIN.

* A ch tung ! K om bin ierte  S itz u n g !

Am S o n n ab en d , d en  22. A ugust 1925, abends 7 Uhr, 
findet im Lokal K ö n i g ,  Lange S tr. 53, eine wichtige 
S itzung  d e r  A rbe its-A usschüsse  von P a r te i  und U nion 
und b e id e r  P re ssek o m m isslo n en  s t a t t  Alle in Frage 
kom m enden O enossen müssen unbedingt erscheinen.

16. Unterbezirk der AAU. (Köpenick). Freitag den 
21. August, Mitglieder-Versammlung in Köpenick, Rudow er 
StraBe 21. — Erscheinen aller Genossen ist Pflicht.

H  ^  2#. Unterbezirk beteiligt sich am 28 August an der 
Versammlung in den Pharussalen.

21. Unterk d r k  (Nowawes): Freitag, den 21. August im 
Lokal Gebauer. W aldstr. Vollzähliges Erscheinen der Ge- 
nossen ist P flicht ___________ ________________■
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Per Vorwärts nnd die ïodes- 
krtsc

Hin und wieder bringt der „Vorwärts** Artikel, deren 
Gedankengänge teilweise der KAPD. entlehnt worden. Dies 
nicht, um einen Schritt anf der Bahn des Klassenkampfes v o r -  
w ä r t s z u  tun, sondern n u r ,  um in der Sozialdemokratischen 
Mitgliedschaft auftauchenden Fragen die Spitze abzubreeben, um 
immer wieder neue Methoden auszutiftetn, womit die Prole
tarier irregeführt werden können. Aengstlich ist alles bemüht, 
zu verhindern, die richtigen Konsequenzen aus dem Inhalt der 
Schreibereien zu ziehen. Mit einer Raffinesse, die die revolu
tionäre Arbeiterschaft n i c h t  unterschätzen darf, versucht die 
geriebene Führerschaft immer neue Illusionen populär zu 
machen.

Im „Vorwärts“ vom 19. August hat es diesmal Herr 
Wilhelm Dittmann übernommen, dummfrech und naiv 4uend, 
aufzuzeigen, daß das Kapital in seine Endkrise angelangt Ist.

Es w äre ein Irrtum, anzunehmen, daß in besagtem Artikel 
anerkannt würde, daß die Theorie der KAPD. richtig Ist.

Herr W. Dittmann. gehört zu jenen Vorkriegsbonzen, um 
den sich die meisten Parteivereine wegen seines „Radikalismus“ 
rauften, d. h. um ihn als Parteisekretär zu gewinnen. Der Inhalt 
dieses Artikels zeigt deutlich, wie sich hinter diesem Vorkriegs
radikalismus ein voügerütteftes Maß Dummheit versteckte.

NämHch heute erst drängt sich dem Herrn die Frage auf, 
ob nicht Rosa Luxemburg R e c h t  hat, die in ihren beiden 
Standartwerken den Nachweis führte, daß der Kapitalismus 
überhaupt am Ende seines Lateins sei, sobald ihm zur Reali
sierung des Mehrwerts nicht mehr die Absatz- und Anlage
märkte n i c h t k a p i t a l i s t i s c h e r  Gesellschaftsformationen 
in genügendem Ausmaße zur Verfügung stehen.

Heute erst, d. h. nach mehr wie 10 Jahren, stellt D. fest, 
daß „allmählich die Nebelwolken schwinden, mit denen der 
Weltkrieg die weltwirtschaftliche Situation verschleiert hatte“. 
Für j e d e n ,  der sehen w o l l t e ,  stand beim Ausbrechen des 
Weltkrieges f e s t ,  daß damit für die kapitalistische Gesell
schaftsordnung das Totenglöcklein zu läuten begann. Die SP. 
w o l l t e  dies n i c h t  sehen. Sie hüllte die Proletarier im Auf
träge des Kapitalismus in Nebelwolken ein, um sie dadurch vor 
die kapitalistischen Interessen spannen zu können. Diese Tätig
keit hat die SP. bis zur Stunde fortgesetzt und es ist der Tod 
des Proletariats, sich des Glaubens hinzugeben, ,daß diese 
Sippschaft doch mal wieder sich zum Klassenkampf zurück
finden würde.

Lassen wir einmal kurz den Inhalt des Dittmannschen 
Artikels: „In der Sackgasse. Zur weltpolitischen Situation“, 
folgen.

„Es wird dargelegt, daß sich auch ln Deutschland der 
Kapitalismus „stabilisiert“ hat, daß das angloamerikanlsche 
Kapital bestimmend ist. Es gelänge n i c h t ,  das W irtschafts
leben wieder in den „normalen“ Gang hineinzubringen. Noch 
vor Monaten hätte man geglaubt, wenn die K r e d i t f r a g e  
gelöst sel. werde man die Produktion in dem ersehnten Umfange 
betreiben können. Diese Hoffnung habe sich n i c h t  erfüllt 
und j e t z t  sehe man erst, daß es auch in anderen hochkapita
listischen Ländern, wie England, wo die Kreditfrage weit 
günstiger liege, n i c h t  gelingen wolle, das Wirtschaftsleben 
zu der erträumten Blüte zu bringen.

Immer mehr stelle es sich heraus, daß das Problem, dessen 
Lösung n i c h t  gelingen wolle, n i c h t  das Kredit- und Produk
tionsproblem, sondern das A b s a t z -  und K o n s u m t i o n s 
p r o b  1 e m sei. Wo ist der Absatzmarkt, fragt Dittmann, der 
die von den kapitalistischen Staaten mit ihrer technisch hoch- 
entwickelten Produktionsmaschinerie hervorgezauberten Waren 
aufzunehmen »md zu r e a l i s i e r e n  verm ag? Im I n n e r e n  
fehle es ie r  werktätigen Bevölkerung infolge der Auswirkungen 
de- eltkrieges an der dazu notwendigen Kaufkraft Alle 
Hüftnutig werde deshalb auf den „W eltmarkt“ gesetzt der dem 
Einzelkapitalisten und den einzelnen Produktionszweigen, als 
ein mystisches, unendliches weites Absatzfeld erscheine, von 
unerschöpflicher Aufnahmefähigkeit von dessen Verengerung 
durch den Krieg und seine’ Folgen, sie sich aber kaum eine 
klare Vorstellung machten.

Im Verhältnis zu der Warenmenge, die der moderne Kapi
talismus auf den Markt schleudern könne, kämen die meisten 
der vom Kapitalismus erschlossenen Länder als A b n e h m e r ,  
die die Absatzkrise zu lösen veynöcfaten. n i c h t  ta B etracht 
Drei Gebiete gäbe es, die nach ihrer Volkszahl dafflr wirklich

Reaktion überall!
KMUMoMcacrsdicfMnC m Polen

Die pohrisebe Justiz lebtet wieder einmal den Beweis 
der rücksichtslosen Reaktion. Kein Mittel ist der Bour
geoisie zu gemein, sieb gegenüber den revolutionären 
Elementen der Arbeiterklassen auszutoben. Sie ffihrt 
den Existenzkampf entschiedener und bewußter als das 
Oberaus passive Proletariat Offizieller Mord and 
Meuchelmord sind ihm die handlichsten Mittel, brutal 
nnd rücksichtslos zu erscheinen, um damit die inaktive 
Arbeiterklasse mit ihrer humanen Gefühlsduselei •— ab
zuschrecken. ln dieser Handlungsweise ist sich die 
gesamte Bourgeoisie der Welt einig. Sie schont in 
keinem Falle den revolutkmiren Klassenfeind. Was 
beute in diesem Lande der Arbeiterklasse passiert, kommt 
morgen in ienem zum Vorschein. Das Vorgehen richtet 
sich gan» nach dem notwendigen Entscheidungskampf, 
den die Bourgeoisie erkannt h a t Wenn an irgend einem 
Orte die Reaktion eine scheinbare Zurückhaltung anden 
jg g  (egt, so nur, wefl bestimmte Kräfte im Proletariat 
dasselbe b  seinen revolutionären Elementen^ künstlich 
bannen. Nnr die versteckte Reaktion in den 
Proletariats, durch QeweAschaften und pylamentarisxhe 
Parteien, läßt die offene Reaktion zarücktrrtOT- SobaW 
diese Kräfte nicht mehr in tter
zu bannen, tritt die Bourgeoisie durch den^Staat selbst 
auf den Plan. Sie fragt in keinem Falle nach der Partei
zugehörigkeit, sondern richtet sich gegen jede revolu
tionäre, staatsfeindliche Regung.

In Polen sind kurz hintereinander politische Morde 
und Justizmorde an revolutionären Personen vorge
kommen. Die polnische Bourgeoisie rächt sich gegen die 
Akte einzelner revolutionärer Gruppen, die durch die 
graus/me Reaktion selbst hervorgerufen wurden.

Am 21. August standen wieder 3 Staatsverbrecher 
vor den Richtern der reaktionären Justiz, die Mitglieder 
der KPD« Hibner, Rutkowski und Kniewskl Sie hatten 
vor einiger Zeit, als man sie verhaften wollte, gegen die 
Polizei den Revolver erhoben nnd 3 Polizeibeamten er
schossen. Für diese Notwehr, die im kapitalistischen 
Staat als gemeines Staatsverbrechen angesehen wird, 
wurden sie zum Tode verurteilt, und sofort, nachdem 
die Regierung die Amnestie verworfen hatte, erschossen. 
Man macht sofort kurzen Prozeß, denn die Wellen der 
Revolution können plötzlich selbst über sie hereinbrechen.

Das Proletariat darf dieser Reaktion nicht mehr 
passiv gegenüberstehen. Ueber kurz oder lang wird 
diese Kapitalsoffensive sich verallgemeinern müssen, 
denn die Wirtschaft drängt zur proletarischen Aktion. 
Gewalt, rücksichtslose Gewalt muß das Proletariat der 
Gewalt der Bourgeoisie entgegensetzen.

Darum schon hente die Augen auf!

D er Deutsche A rM ttgrtcrverbaadM It am *  Aig g J a  
«teer Soadersitzang b e « c h » u ^  am » .  A ^  ■ ^ O ^ a w t  
ausspem ug  der deutschen  Bauarbeiter In Kraft treten an k s - 
^ ^ « k t o ^ W t a - t e h t e H - m  M t dte P arte te . aoc
z u  Freitag zasaanaengeruieu.

Die »Rote Fahae“ glaiAt, d y  
za  dürfen, sofort eine aBgemetae Unteratütoincsaktloa a n »
trete« G ew ertodudteo e k n M ta *  dk t k k  m t  tm m -
zleUe {Wie b e ü t l U i a  * *  A bo poMtfaci* . Aktfo .
der tesMDtea Ari*Merktai*€? « »  « f > .  - M t e O»;
w erksebaftsp fub  ertafcreo ta K « :  M ,  Owrerta d a tK «  * d
keine poütbcM n W m a r t  mi iIui uaidf H n f  Ste M m
prinzipiell m d  aas fteanzieDea G rinden Ae
seaakttonen ab, stad Gegner der ^
tioa kaan das Proletariat nar a^ t dem "«genen
sete der eigenen Kraft unter e l^ a e r
Nar a n  den Betrieben M rans kaaa * * * " »
Solidarität der Arbeiterklasse erweitern. P e r  R tä
Solidarität g«t nicht dea Gewerkschaften, sondern M
letariera in den Betrieben, der revotattouären Betriebsorga

Schutzmaßnahmen des Streikbruchs.
In Hanau befinden sich seit einiger Zelt die Transport

arbeiter im Streik. Der Amtsrichter hat eine Verfügung gegen 
die Streikleitung erlassen, wonach die der Streikleitung ange- 
hörigen Personen bis zu 16 Monaten bestraft werden, wenn sie 
Arbeitswillige belästigen. Diese Verfügung Ist erlassen worden, 
weil die Streikbrecher mit Gewalt an der Fortführung des 
Betriebes verhindert wurden. An diesen Tatsachen sieht Jeder 
Arbeiter, daß dem Kapital im Kampf Militär, Polizei und Justiz 
zur Seite stehen. Es Ist ein Machtkampf, den das Kapltsü als 
herrschende Klasse führt. Nur die geschlossene Klassenfront 
des Proletariats kann sich als Macht diesem System zum Ent
scheidungskampf entgegenstellen.

Stillegungen und Entlassungen.
Das Klöckner-Werk wfll seine Bauabteilun« wegen Un

produktivität stillagen. Ferner wurden 
15. August, Blechwalzwerk und Thomaswerk des PMnixkon- 
zerns mit 800 Arbeitern, d . h. b eu rlau b t. Die zum gleichen 
Konzern gehörende Steinfabrik in Hörde wird am 28. August 
stiligelegt. Die Zeche Glückaufsegen in Wellinghofen, wfll 
am 30. August den Betrieb einstetten und 1300 Arbeiter ent
lassen.

Das W erk von Goerz-Optische Anstalt, ha t am 20. August 
nachdem noch wenige Tage zuvor grofie Arbeitereinstellungen 
vorgenommen wurden, plötzlich ca. 300 Arbeiter entlassen. 
Größere Entlassungen sollen qpch folgen.

So reiht die Krise Jetzt tagtäglich eine Stillegang an  die 
andere. Ohnmächtig läßt die Arbeiterklasse dieses Spiel mit 
sioh gefallen.

ins Gewicht fallen könnten. Rußland, Indien, China. Diese 
Riesengebiete seien aber durch den Waltkrieg zum Erwachen 
gebracht worden und wären dem modernen Hochkapitalismus 
sowohl als Absatzmärkte wie als Anlageplätze für nene Kapi
talien gegenwärtig verschlossen. Soweit dies noch nicht der 
Fall sei, müsse für die nächste Zukunft damit gerechnet werden. 
Der „W eltmarkt“, mit dem in nächster Zukunft gerechnet 
werden müsse, sei äußerst kfimmerifch und zw erghaft Der 
„w ette“ Kapitalismus stecke te  einer Sackgasse.

Die Rückwirkungen der Absatzkrise machten sich hn 
deutschen Wirtschaftsleben bereits fühlbar. Die Verengerung 
des Umsatzes versuche man durch höhere Preise, niedrige 
Löhne und längere Arbeitszeit auszugleic^en, deren Folgen 
neben der wieder zunehmenden Arbeitslesigkeit die niebtbe- 
sitzenden Volksschichten in ihrer Lebenshaltung und Konsum
kraft weiter herabdrückten. Die neuen Steuererleichterungen 
für die Besitzenden, der neue Zolltarif gehörten ebenfalls zu 
3en Mitteln, durch d ie sich die. kapitalistischen Kreise auf 
Kosten des Volksganzen für den ihnen infolge der Absatzkrise 
entgehenden Profit schadlos zu halten suchten. Betriebs
stillegungen und Ausschlachtungen zusammengebrochener 
Unternehmen, zeichneten den Weg, den die In die Enge getrie-

satzkrise sich zum D a u e r z u s t a n d  a u s w a c h s e n  würde, 
desto stärker würde der kapitalistische Druck auf die Volks
massen Werden.“

Gut gebrüllt, Löwe. Auf die Schiefheiten und teilweise 
halben Darstellungen können wir im Rahmen dieses Artikels 
nicht eingehen. Wie ein roter Faden zieht sich jedoch durch 
den ganzen Artikel die angeblich neue Erkenntnis, daß der* 
Kapitalismus aus der Krise n i c h t  mehr heraus kann. Hiermit 
wird die Theorie der KAPD. bestätigt

Dittmann wäre Jedoch nicht DKtmann, wenn er, nachdem 
er die Endkrise des Kapitals festgestellt h a t  schlußfolgerte, daß 
diesem, gegenüber der Vorkriegszeit anders gearteten Kapita
lismus mit den ahen Waffen und Methoden n i c h t  mehr bei
zukommen I s t  Dies bestätigen Ifleée T W rto t-ab s ig w r, auf 
dem er, resp. die ganze SP. der W elt sitzen.

Die Sozialdemokratischen Parteien wissen wohl, daß riesige • 
Massen des Proletariats nach neuen Ufern drängen.

Die preußische Regierung, ta der die SPD. vertreten ist 
und die von der SPD. und Ihren freigelben Gewerkschaften - 
unterstützt wird, erklärte von einigen Tagen, daß hn kommen
den Winter mit einem großen Elend infolge des Zusammen
bruchs der Wirtschaft zu rechnen seL In der Furch t daß d 1 e

benen Kapitalshyänen zu gehen versuchten. Je mehr die A b - D a u e r k r i s e n  auch mal dem geduldigsten Proletarier über
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w erden, springt die SPD. w i e d e r  a a l  e i n ,  
K a p i t a l i s m u s  etae Galgenfrist za r i c k a  la 4 m  
«is, daß sie die wachsende Erkenntnis des P reictaffats m l c M t  

hemmen können, versuchen sie doch, km t  W. * *  e»
. die kommenden Ausetaandersetzangea »wischen Kapital «m  

A rbeit ta eine Sackgasse zu führen. Das Mittal d« «  
Dittm ann im Aufträge der SPD. Derselbe Dtttmamu d e r i m  
Januar 1919 mit anderen gleichen Trabanten die kir” pfen®« 
Klassenfront zerriß, indem er schon bei Aasbruch der Kample 
sich auf die Seite dei N ortoo«H ld e .» k r » te .  « t e r  i d  d « i l l  
bei der ideolofhchen E toteB m « v M tf  Pretetarier. «en Rero- 
lutionären in de» Rücken B d »  O - s . e .
Derselbe Dittmann, der vor nicht zn langer Zeit Da es-

S Ä T  » ■ -  H t
daraus hinwie». daB die KrUe eine O eu ix ta* sk ri» e  sd .
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verbrecherisch dargestellt worden. ^ b a r e  R ^ u t l e r u n g  

M e h r w e r t a n t e i l  und entsprechende E r h ö h u n g  des 
die A rbd.nehn.er 

I S I r S r K e o s o m k r d . .  d ie r e d u z ie r te .  W aren j b d , ^ A b -  
„ t t .  aber der P ro «  « W
Bch s « z .  Das PriTatkapkai .c r f c r t  d u  >■*««“  
p ^ ta k t to . .  d k  ihren A * r i *  * *  « * r  . o .  P r o «

" " S T t e .  der alte neu aufeelerte S cb w tad d  <ter Kwppel.
, Prftletariat zwischen die Beine werfen will. Das

der Kaintalisten durch

erhöhte Lohnforderungen, gefordert wird, daBj f
sich  selbstverständlich der SPD. und den freigelben Gewerk
schaften anschließen müßten, versteht sich am Rande Dte 

wissen ganz genau, daß die Proletarier die ta die 
ihnen gestellte Falle laufen, sich sehr schwer und dabei nur 
«erschunden aus dieser Falle befreien können. ,

Durch diese Forderungen bew eist Dittmann, daß er die 
vorher angeführten S tandardw erte  von Roea L“ « £ u r g  
nicht gelesen und wenn dies, nicht kapiert h a t  Q era te  D. 
nnd Konsorten berufen sich bei iedpr Gelegenheit auf Karl 
Marx wie so viele, die aber von M arx rein gar nichts wissen. 
Es hört sich so gelehrt an, wenn man mit nicht vorhandenem
Wissen prahlt. - u -

K a p i t a l i s t i s c h e  W i r t s c h a f t  s e t z t  v o r a u s  d i e  M ö g l i c h k e i t

zu akkumulieren und zu reproduzieren; se tzt weiter voraus, 
wie D. ganz richtig anführte, die bergesteHten W aren ab 
setzen zu können. Die Löhne können noch so hoch sein und 
doch können die Arbeiter (Angestellte, Beamte usw.) die 
W aren nicht verkonsumieren bei gleichzeitig kapitalistischer 
Produktionsweise. Die Idee durch immer Höberschrauben 
der Löhne den kapitalistischen Profit zu beschneiden, bis 

. schließlich für den Kapitalisten nichts mehr übrig bM>t b e
deutet, vorausgesetzt, daß die Kapitalisten sich dies gefallen 
lassen, was sie nicht tun werden, daß für den Kapitalismus 
die notwendige und mit ihm untrennbar verbundene Akkumu
lation und Reproduktion nicht möglich i s t  D adurch w ird an

SteHe des Kapitalismus eta leerer Raum gesetzt, beileibe 
nicht d ie  Anfang« einer neuen Wirtschaftsform, d e r  Bedarfs
w irtschaft

Die Arbeiterschaft soll vertröstet w eiden atd  w ilden und 
hnmer nochmals w ilden bis zn  dem Tage, wo die „benrfenen 
pührer“  erklären werden: seht euch mal um, sind w ir nicht 
fein in den Sozialismus hineingeschlittert? So fein, daß ihr 
P roletarier garnichts davon gemerkt habt!

Mit einem W o r t die SPD- preißt sich dem Kapitalismus 
wieder an, daß sie  schon die Mittel finden wird, am  für „Ruhe 
und Ordnung** zn sorgen.

Die ganzen P läne haben nur einen Haken. W er die 
bürgerliche P resse verfo lg t ersieht aus dieser, daß sich die

□  n D  Li □  Q  D  □ □ □ □ □  □

Kapitalisten schon längst darüber klar sind, daß für sie der 
welthistorische Zeitpunkt herangekommen i s t  von der W elt
bühne zu verschwinden. Karl Marx hat aber an  Hand seiner 
Geschichtsforschung darauf hingewiesen, daß k e i n e  Gesell- 
schaftsschicht, die historisch überlebt w ar. freiwillig abdankte. 
Der heutigen Bourgeoisie fällt dies ebenfalls nicht im Traume 
ein. Jeder Proletarier spürt am eigenen Leibe, wie die Kapi
talsbestie sich wehrt. Wo ihre Macht oder ihr Profit be
droht ist, geht sie rücksichtslos zum Angriff vor. Entlassun
gen, Stillegungen, Steuergesetze. Mietserhöhung, ZöUe. Ab
bau d er Sozialgesetzgebung, Abbau der Arbeitslosenunter
stützungen, Zuchthaus, Bereitstellung von Soldateska, Polizei, 
illegaler Verbände u. a. m. Hierin wird die deutsche Bour
geoisie von der ausländischen und den Sozial. Parteien unter
stützt. Die Bourgeoisie ist sich international darüber e i n i g ,  
daß sie sich gegenseitig, trotz gradueller Meinungsverschie
denheiten, gegenüber dem Proletariat hilft.

W ir haben darauf zu achten und in den Betrieben darauf 
hinzuweisen, daß die S H ), und Gewerkschaften in  den kom
menden Monaten mit immer radikaler klingenden Phrasen auf 
den Plan treten  werden, n u r  zu dem Zweck, d ie  Proletarier 
einzufangen, um sie tgebunden dem Kapitalismus auszulie-

le rn . _  . • ; • -
' Außer Acht darf keineswegs gelassen werden, daß die 

KM), d ie Helfershelferin dieser Burschen ist. Auf sie trifft 
dasselbe zu, wie auf die SPD. Ihre Tätigkeit ist sogar noch 
schlimmer. W eite Kreise d e r Arbeiterschaft haben die Ge

werkschaften nnd den Parlamentarismus als gefährlich für 
den konsequenten Klassenkampf erkannt. Alle Machtmittel 
wendet d ie  KPD. an, um diese Arbeiter den gelben Halunken
wieder zuzutreiben.

W ir wenden nns an alle Arbeiter, die erkannt haben, daß 
die Gewerkschaften unlöslich an das Kapital gefesselt sind 
und deshalb mit dem Kapital in den Orkus geschleudert w er
den müssen, daß sie bei dieser Erkenntnis nicht stehen blei
ben, sondern sich einreihen müssen ta  die Front des klassen
bewußten Proletariats, das unbeirrt die Fahne der Revolution 
hoch gehalten h a t  Das ist die KAPD. und die AAU. Arbei
ter, w ir rufen euch immer und immer w ieder zu, organisiert 
euch im Betrieb als Klasse. Nur vom Betrieb aus kann der 
S turz des Kapitalismus erfolgen. Nur vom Betrieb aus kann 
das Proletariat durch seine revolutionären Räte d ie politische 
urid wirtschaftliche Macht erobern. Nur vom Betrieb aus 
kann d er Aufbau des Kommunismus erfolgen.

Parlam entarische Parteien werden sich i m m e r  gegen 
d as kämpfende Proletariat wenden. Dessen etagedenk sagen 
wir auch den Proletariern in der KPD., ehe die Grünen euch 
eure Stöcke abnehmen, zerschlagt sie vorher auf den Schä
deln eurer Verführer.

Nur im opfervollen Kampf gegen d ie Kapitalsbestie und 
ihre Zuhälter kann das Proletariat sein Ziel erreichen.

SoUfischc Rundschau
SCM m  «CT «KM

• Unter dieser Ueberschrift bringt der „Vorwärts“  nach einer 
interessanten Lügengeschichte gegen die augenblickliche Reak
tion eine versteckte Drohung. E r schreibt am 18. August:

..Wie w ar es. bevor der unselige Ja rre s  seinen un
seligen Reichskommissar, und der „Reichskanzler“ S trese
mann die Reichswehr mit außerordentlichen Vollmachten 
nach Thüringen und Sachsen schickte? W ochen-, ja 
monatelang vorher hatte die deutschnationale und nur 
„nationale“ Presse, aus bestimmten Bureaus gespeist die 
unheimlichsten Schauergeschichten über Thüringen und 
Sachsen v e rb re ite t S teter Tropfen höhlt den Felsen und 
selbst das felsenharte Herz eines Stresem ann. V onflarres 
ganz zu schweigen. Und so wurde denn auf Grund der 
vielfachen „Beschwerde“ das Reichskommissariat für 
Thüringen und Sachsen in Betrieb gesetzt, nachdem die 
Reichswehrgeneräle Müller und Hassel vorher militärisch 
„Ordnung geschafft“ hatten.“
(Diese sozialdemokratische Pressehure scheint vergessen 

zu haben, daß es der sozialdemokratische Innenminister Soll- 
mann w ar, der jene Reichswehrgeneräle nach Sachsen und 
Thüringen schickte, und das Reichskommissariat einsetzen ließ.) 
W eiter weiß er sein Märchen zu spinnen:

„Der Verleumdungsfeldzug — um nur ein Beispiel 
herauszugreKen — gegen den thüringischen Minister Her? 
mann w ar ein Zeichen bösester Verwilderung der politi
schen Sitten. Aber die Verhaftung Hermanns und der 
gegen ihn geführte Prozeß bleiben ein Schandfleck, der auf 
dem Konto Stresem ann-Jarres für immer haften wird. 
Auch nachdem dieser Prozeß durch den Freispruch des 
Genossen Hermann seinen Ausgang genommen, den die 
Verleumderbureaus wahrscheinlich doch nicht vorausge
sehen hatten. ----------  •

W ir erinnern an diese schmachvollen Vorgänge des
halb. weil jetzt in einer Reihe von „deutschnationalen“ 
Blättern wie nach Verabredung die Forderung erhoben 
wird, ihr Minister Schiele solle Ja rres  spielen und auch

BBiitrnMt aes seztansans aa*
(ln deutscher Sprache.)
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—re ernennen. Nicht etw a für Thüringen, 
w o die Rechtsregierung jeden vernünftigen durch die 
Sozialdemokratie herbeigeführten Fortschritt beseitigt h a t 
sondern für — Preußen, wo Immer noch Severing Minister 
des Innern ist.

Ganz ernsthaft wird Immer wieder verlangt. Schiele 
als Vertrauensmann der Deutschnationalen soll in Preußen 
Ordnung schaffen und der Reichspräsident solle gar den 
Artikel 48 der Reichsverfassung zur Anwendung bringen, 
um Severing seines Amtes zu entsetzen!

Das klingt zunächst komisch. Ist es auch. Aber durch die 
dauernde Wiederholung dieses Unsinns in den ver
schiedensten Organen — von ;der „Deutschen Zeitung“ 
über die „Pommersche Tagespost“ bis in die fernsten Kreis
blätter — wird schließlich der Sinn für Humor beseitigt 
und irgendein Schiele könnte tatsächlich auf den Etafallj 
kommen, in BerUn vom Königsplatz nach der S traße Unter 
den Linden, w o das Preußische Ministerium des Innern sich 
befindet, einen „Reichskommissar“ zu entsenden und dazu 
gar die „bewaffnete Macht“ aufzubieten, wie die „Pom
mersche Tageszeitung“ ganz offen verlangt.

Für diesen Fall sei jetzt schon gesagt: W i r -------
nicht mehr Im Herbst 1923. wir leben anch nicht In dem 
schönen W eimar. Vielmehr sind wir im Herbst des ZoU- 
wncherfahres und leben ta der Millionenstadt Groß-Berlin.“
Die Bourgeoisie lächelt über diese sozialdemokratischen 

Drohungen. Sie hat das schöne Weimar der Sozialdemokratie 
übernommen, sie kennt die Schützer der Republik von 1923, 
und die Henkersknechte der Arbeiterklasse von heute. Lange 
genug haben ihnen dieselben Handlanger- und Henkerdlgnste 
geleistet. Klassenkämpfe, Revolutionen werden von dieser 
Seite nfe erw artet. W as sollen diese schönen Drohungen der 
Sozialdemokratie heißen? — Etwa, daß man durch die großen 
Massenaktionen dieses Zollwucherjahres das schöne Weimar 
der Sozialdemokratie mit den vielen Ministersesseln wieder 
zurückerobern will? Wirklich! — Man will die kommenden 
revolutionären Erhebungen der Arbeiterklasse w ieder zu den 
sozialdemokratischen Prinzipien degradieren.

Schon heute muß sich das Proletariat dieser neuen Henker
arbeit bewußt werden, um ein zweites W eimar zu verhindern.

sererla« »M setaer Knappcî ar«: la Bfttr- 
rcrler k k  TertMltnKsfedeUc

Als die Franzosen Teile des Ruhrreviers und des Rhein
landes besetzten, wiesen sie die Schupo aus dem besetzten 
Gebiete aus. Severing verhandelte daraufhin mit den fran
zösischen Generälen und machte diesen schließlich auch plau
sibel. daß zur Aufreohterhaltung der Ruhe und Ordnung und 
zur Sicherung des kapitalistischen Profits im kapitalistischen 
S taa t auch eine auf Proletarier dressierte Meute nötig is t  

Die Franzosen ließen denn auch eine sogenannte Ersatz
polizei zu, die sich im Sinne des KapitaUsmus glanzend be
wehrte. In diese Ersatzpolizei wurden u. a . Freigelbe Ge
werkschaften und Mitglieder der roten Hundertschaften ein
gestellt. W ir erinnern an die Separatistenbewegung, wo diese 
M eute verstärk t durch rote Hundertschaften tausende irre
g e le ite te r  Proletarier niederschlug.

Durch Radio wurde mitg^teilt. daß seit dem 15. August 
weitere 14 bis 15 Tausend Bergarbeiter entlassen worden 
seien. Die Stillegung der Zechen sei jedooh noch nicht been
det W eitere Entlassungen seien daher unvermeidlich. Mit 
Unruhen im kommenden W inter sei zu rechnen, zumal auch 
die Industrie Entlassungen vornähme.

H err Minister Severing sei daher im RohrrevreT, um die 
Uebemahme der „Schutzpolizei“ wieder in den Staatsdienst 
zu übernehmen.

W ir haben hier ein nettes Eingeständnis, daß der preu
ßische Minister des Innern, natürlich ein Sozialdem okrat Vor
sorge trifft, um hungernde rebellierende Proletarier zusam- 
menknütteta zu können.

Dessen ungeachtet wird der „Herr“ Genosse Severing 
*von seinen Partei- und Gewerkschaftsgenossen überall fest

lich empfangen. Sie freuen sich jetzt schon unmenschlich, 
daß sie der Knüppelgarde „ihres“ Partehnimsters den Buckel 
hinhalten dürfen.

Das Sprichwort: „Der Mohr hat seine Schuldigkeit g e 
tan, der Mohr kann geben“, trifft auch auf die „Hilfspohzei 
zu Rund und nett erklärte ihnen Severing. daß e r  ihnen sehr 
verbunden sei für ihre tapfere Haltung gegenüber dem P ro
letariat. aber jetzt . . . müßten sie abgebaut werden.

W ie w äre es. wenn die KPD. für die Ahgehalfterteni. die 
Parole ausgäbe: Einreibung in den Produktionsprozeß, d. h.
Einreihung in die Reihen der blauen Knüppelgarde. ___

Zu tun für diese gibts jedenfalls etwas im kommenden 
W inter.

sage wir. nlt wem <a u*eHst
Von den „Kriegserrungensohaften ‘ hat sich u. a. eine m 

die Friedenszeit hinübergerettet, die Pressekonferenz. W äh
rend des Krieges wurde erwiesen, daß Pressekwiferenzen ein 
gutes Mittel sind die Massen zu verdummen. Es zeigte sich 
aber auch, daß die gesam te bürgerliche P resse mit ihrem An
hängsel. die sozialdemokratische Presse, von Kreaturen be
dient wurde, die man nioht anders bezeichnen kann wie: 
Pressebanditen. Für Reklamationen. Inserate. Postchen und 
dergleichen wurde bedenkenlos aUes so veröffentlicht wie die 
Jeweilige Regierungsstelle es wünschte, vielmehr befahl. Aus 
diesem Grunde wurden die Konferenzen beibehalten und alle 
denkbaren Aemter halten regelmäßig Konferenzen ab zu de
nen die Presse eingeladen wird.

Nach dem Blutbad in den Berliner Straßen gab der so
zialdemokratische PoUzeipräsident Grzesinski d e r Presse n 
einer Konferenz einen Bericht, der ganz s ^ t v ^ t i t o d ^ h ^ e  
Grünen als Friedensengel mit dem Palmwedel darstellte una 
die ganze Schuld auf die Arbeiter schob. U eberd iese  selbst
verständliche Haltung des P o la e ip rä ^ e n te n  nodi era W ort 
zu verlieren, halten wir für
schwärze. D er Mann kommt einfach den »hn vom lUpital 
vorgeschriebenen O rders nach. Dafür wird e r ja a< * * b e- 
zahlt. Keine Sekunde würde er auf seinem Posten bleiben, 
wenn e r  Interessen ^er Arbeiter wahrnähme.

Zu dieser Pressekonferenz war. o 
n i c h t  eingeladen worden und zwar, wie das Blatt Jes15*«” ’ 
Ist dies nicht das e rs te  mal gewesen Man m u B è e  „Rote 
Fahne** lesen, nm den Schmerz begreifen zu 
Leutchen von d e r  Friedrichstraße von den -honetten Bür
gern geschnitten wurden.

Oie Zelleriche sind rein aus dem 
haben sie alle Anstrengungen gem acht um 
«isammenkunft m it dabei sein ru  dürfen. 
fühlt sk *  ta einer „politischen Quarantäne . Ernsthaft wird 
v ersich ert daß sie „nochmals den Instanzenweg“ gehen wer
d en . um m it von der Partie zu  sein.

Dem Sozialdemokrat auf d « n  P ^ i p r |s i d e n te u s e « e l  S« 
z e s a z t  daß die Leutchen von der „Roten Fahne tatsächlich 
fu  den Eingeladeoen gehören; denn sie sind Fler ch von ihrem 
Fleisch.

HaptUtfMlsdie
Die durch den Krieg etagetretene Produktionsverengerung 

hat in der ganzen W elt für Millionen von Arbeitern eine Dauer
arbeitslosigkeit hervorgebracht hier und da unterbrochen von 
einer Schelnkonjtinktur. Vielen Proletariern wurde dadarch in 
ihrem „Vaterlande** ungemütlich. Sie sehnten sich nach den 
Fleischtöpfen Aegyptens. Die Inflation ta den unterlegenen 
Mittelmächten schlug bei diesen Proletariern, dem Faß den 
Boden aus. Gefühlsmäßig eingesteUt, früher teilweise Klassen
kämpfer, wollten sie den Konsequenzen des Klassenkampfes 
aus dem W ege "gehen. In hellen Haufen versuchten, speziell 
Proletarier aus den valutaschwachen Ländern, nach den valuta- 
starken Ländern überzusiedeta.

W ährend die U. S. N. A. den riesig angeschwollenen Strom 
der Proletarier, die alle Dollars haben woUten, energisch ein
dämmte, w ar es speziell vielen deutschen Arbeitern möglich ta 
die Länder mit hoher Valuta etazudrtagen, die gegen die Ein
wanderung keine besondern Gesetze erlassen hatten. Diesen 
Ländern w ar es häufig nicht angenehm wenn gelernte deutsche 
Arbeiter zuzogen, mit deren Hilfe die ausländischen Kapitalisten 
ihre Industrien vervollständigten. Konkurrenzfähig machten oder 
neue anlegten. Das Todesfieber, von dem die gesamte kapita
listische W eltwirtschaft geschüttelt wurde, machte vor den 
Grenzen der Staaten mit starker Valuta nicht h a lt Auch in 
diesen Ländern teilweise StiUegung der Industrie, da keta Ab
satz vorhanden. Im Gefolge wachsende Arbeitslosigkeit Die 
Einwanderer ducken sich gegenüber ihren Unternehmern, weil 
auf die S traße geworfen, sie direkt dem Hungertode übergeben 
sind. So sind sie denn eta wiUigeres Ausbeutungsobjekt wie die 
einheimischen Proletarier. Die einheimischen Proletarier stad 
die ersten die auf das Straßenpflaster fUegen.

In Polen, wo deutsche Unternehmer, Geschäftsleute durch
weg für Polen optierten (die patriotischen deutschen Arbeiter 
optierten größtenteils für ihr „Vaterland“ Deutschland), be
schäftigten diese nur deutsche Arbeiter und AngesteUte. Pol
nische Proletarier bUeben arbeitslos. Um nun die Proletarier 
von der Erkenntnis abzulenken, daß die ganze Misere nur ta 
der kapitalistischen Produktionsweise lieg t braucht der pol
nische KapitaUsmus das alte oft bewährte Mittel des NationaU- 
tätenhasses. Deutsche Arbeiter nehmen auch polnischen Ar» 
beitem die Arbeitsplätze weg, w ird gebrüllt. Deutsche Arbei
ter werden ausgewiesen um Arbeitsplätze frei zu machen. Die 
polnischen Arbeiter werden nach kurzer Zeit merken, daß mit 
der Ausweisung der deutschen Arbeiter, sich ihre wirtschaft
liche Lage doch nicht bessert. Die polnische Bourgeosie hat 
noch mehr Mittel ta der Hand um die Köpfe „ihrer“ Proletarier 
einzunebeln. Z. B. den Zollkrieg, wovon aber hier nicht die 
Rede sein soll.

W as über die polnische Bourgeoisie gesagt' i s t  gilt auch 
für unsere deutschen kapitalistischen Mitbürger.

In Norwegen vollziehen sich dieselben Vorgänge wie ta 
Polen. Tausende deutsche Proletarier, die der valutastarken 
Krone nachgelaufen sind, nehmen ta Norwegen der einheimi
schen Bevölkerung B rot und Wohnung weg. Trotz der „stabi
len“ Währung in Norwegen große und immer größere Arbeits
losigkeit, im Gefolge Radikalisierung breiter Arbeiterschichten. 
Die norwegische Bourgeoisie greift in ihrer Hilflosigkeit zu den
selben Mitteln wie die polnische. Die deutsche antw ortet mit 
Gegenmaßregeln.

In der Tschechoslowakei wird ebenfalls von nationaler 
Seite dafür eingetreten, die Arbeiter, die nicht staatsangehörig 
sind, auszuweisen. In Deutschland werden seit langer Zeit Aus
ländern Schwierigkeiten gemacht, indem die Aufenthaltserlaub
nis nicht erneuert wird.

Jeder S taat sucht seinen Arbeitsmarkt zu entlasten. Jeder 
S taat verlang t daß seine Auswanderungslustigen überall zuge
lassen werden, während er seine Grenzen gegen fremde Ein* 
W anderungen sch ü tz t Dieses ganze. Gehabe geschieht n u r  
zu dem Zwecke, die nationalen Leidenschaften zu wecken, um 
dadurch die P roletarier von der Klassenerkenntnis abzulenken. 
Als Lohndrücker werden ausländische Arbeitskräfte immer wie
der über die Grenze gelassen.

W ir sehen also, daß in allen Staaten zuviel Proletarier vor
handen sind, für die keine Beschäftigung da is t

- Oesterreich verhandelt mit allen Staaten, daß diese 60 000 
Arbeiter aufnehmen sollen. Dadurch"wird auch gleichzeitig die 
parlamentarische Stimmzettelwahl korrigiert. *

Italien hat wie vor dem Kriege 100 tausende Arbeitskräfte 
zu viel. Viele italienischen Arbeiter arbeiten ta Frankreich. 
Auch dort tritt die Krise verstärkt auf.

In Spanien wird sich zeigen, daß nach Beendigung des Rif- 
krieges. wenn die eingezogenen Soldaten wieder ir t  Erw erbs
leben versetzt werden, eine ArbeltsmötdUchkeit für sie ta 
Spanien nicht vorhanden ist.

•Nordamerika kommt langsam aber sicher unter die Räder 
des wirtschaftlichen Zusammenbruches. Die Kapitalisten wen
den ihre Aufmerksamkeit wieder energisch dem Auslandsmarkt 
zu, weil die MögUchkeit nicht mehr besteht im Inneren die er
zeugten W arenberge abzusetzen. Die anderen Staaten w er
den und müssen sich wehren und als E rste merken dies die 
nordamerikanischen Arbeiter. _

Der anscheinenden Ueberbevölkerung, die in Wirklichkeit 
nicht vorhanden is t  steht der WeltkapitaUsraus vollständig 
hilflos gegenüber. "

Die Arbeiter haben zuerst in ihrem eigenen Lande tur Urd- 
nung zu sorgen und doch in Verbindung mit den klassenbe
wußten Proletariern aller Länder und zw ar durch rücksichtslose 
Unterdrückung der Bourgeoisie.

Die Revolution steht immer noch auf der Tagesordnung.

Große Trauer Uegt ta der L uft nur die klaren, naefi 
Rache schreienden Augen scheinen ta dieser Schwüle etwas 
Lebendiges zu seta.

Rache f i r  »ergossenes KameradenUat!
Aus der Blüte des Lebens von der Waffe eines ge

sinnungslosen Strolches gerissen . .  ,  . geht er dahin! Tief
trauernd die M u tte r____ es w ar das einzige K ind--------

In dem dumpfen W iderhall der Schritte hunderter 
Kameraden spielen die W orte hinein:
Kameraden! niemals vergessen! Kameraden! Rache!

Matthießen, Frontbann-BerUn.
So schreibt die „Deutsche Wochenschau**.

„Wie oft haben die deutschen Arbeiter einen der Ihren 
zu Grabe tragen müssen. W ie w aren ihre Führer den 
Revolvern der Banditen ausgesetzt W er weiß n ich t daß 
hundertfach mehr die Linke Objekt poUtiScher Morde ~ 
wurde. W o aber könnte man ta der P resse der Linken 
etwas AehnUches dem an die Seite steUen? Die Kultur 
des Mordes bleibt völkisches Vorrecht. Die deutsche Ar
beiterschaft geht andere und bessere W ege. Und auf ihrem 
W ege wird sie zum Ziele kommen — trotz völkischer 
Mordhetze.“
So schreibt dasselbe Zentral-Organ der Sozialdemokratie, 

daß diese angeführten Arbeitermorde oft genug aufgeputsoht 
h a t  oder sich verächtUch von ihnen abwandte. Nichts ist 
gemeiner, als daß sich diese Henkergesellschaft heute um die 
Gunst der Proletarier buhiend, auf die Seite der Htagemordeten 
steDt. Mit einer geradezu grenzenlosen Frechheit appeHert 
der „Vorwärts“ an die Vergessenheit und Dummheit der breiten 
Arbeitermassen. Sie selbst haben mit Hilfe von organisiertem 
Arbeitermord unter Noske und Hörsing verschuldet daß die 
Reaktion heute frech ihr Haupt erhebt und gesetzlich und unge
setzlich zur Rache übergeht

Bekanntmachung!
Die Textilfabriken in G era ließen du rch  Anschläge mlt- 

teilen, — daß sie die- A rbeitsverträge zum 1. September kün
digen und von diesem Tage db  ihre Betriebe schliefe« werden. 
— Sie werden sie wieder auf machen!

So schreibt der „Vorwärts“ im ruhigsten Tone seines 
Bewußtseins. Er kennt dieses systematische Vorgehen des 
Kapitals und fühlt sich wahrscheinUch glücklich, nicht mehr 
dazu sagen zu brauchen. Mit dieser Betriebsschließung Ist der 
Gewerkschaft ja die Verantwortung für die neuzuregelnde Aus
beutung genommen. Es ist ein w underbares Hand-in-Hand- 
arbeiten, durch einen vertragslosen Zustand die Löhne zu ver
ringern. Sie werden wirklich die Betriebe wieder öffnen, — 
aber unter Bedingungen, die ihnen passen. Die alte Plattform 
der gewerkschaftlichen Verträge gelten als beendet eine neue 
Plattform der Ausbeutung w ird geschaffen. Dann werden die 
Gewerkschaften dazu, berufen sein, ihre Unterschrift zu g^eben. 
damit diese Basis gesetzlich geregelt ist.

ID i v  t  s c H a f t  
Me wirtstfeaUskrlse la Eadaa«.

Die engHsche W irtschaft is t tn  rapidem Verfall begriffen. 
Die Lohnkämpfe als Ausdruck der sich vollziehenden Verelen
dung d er Arbeiterklasse reißen nicht ab. hn Bergbau wurde 
ein vorübergehendes faules Kompromiß (Staatsunterstützung) 
geschlossen. Die Krise muß im Bergbau bald wieder akut 
weiden, oder die Arbeiter anderer W irtschaftszweige werden 
desto mehr bedriiekt. D er TextÜarbeiterstreik tobt *n seiner 
ganzen Schärfe. T ypischJür die englische W irtschaft wie für 
die Arbeiterbewegung, ist das Verhalten des Schiftahrtsperso- 
nals. Die Beamten des Seemannsverbandes hatten anläßlich 
d e t Kohlenkrise auf ihrem Höhepunkt, vor einigen Wochen 
einem Lohnabbau zugestimmt, um die Kohlentransporte uod 
dadurch d ie Kohlen zu verbilligen. Es w ar dies eta «gutes 
Beispiel“  für die Bergarbeiter. Heute schon stehen d ie See
leute gegen die überhandnehmende Verelendung Im Streik. 
Ein besseres Beispiel; daß W irtschaftskämpfe nicht einmal 
von dem Willen der Arbeiter abhängig sind, kann man sich 
garnicht denken.

Die englische Insel ist gewissermaßen eta Zentralknoten
punkt des Welthandels. Die Außenhandelsbilanz des ^Mutter
landes“  England ist eine Wiedersplegelung d er Wirtschafts
lage des ganzen Imperiums. Ja, eta Ausschnitt aus der W elt
w irtschaftskrise. Das Königreich England, ein einziges ta- 
dustriegebiet, ist auf die Ausfuhr angewiesen. Es ha t die U r- 
stoffe des industriellen Produktionsprozesses. Kohle und 
Eisen und Baustoffe ta großer M enge und ist nun bei den 
anderen Rohstoffen. Baumwolle. Wolle, Holz etc . auf die Ein
fuhr angewiesen. Diese Industrien sind Veredelungs
industrien; sie beziehen d ie  Rohstoffe vom Ausland und müs
sen die Fertigfabrikate wieder ins Ausland absetzen. Da die 
Beute Englands aus seinem Kapitalexport infolge d e r  in
dustriellen Erstarkung seiner Kolonien immer stärker schwin
d e t  hängt der Lebensfaden Englands ebenso wie der Deutsch
lands von der Ausfuhr ab. TatsächHch aber steigt d ie eng- 
lische Einfuhr, während die Ausfuhr sinkt.

E s betrug ta Millionen Pfund Sterling:

Mal 1925 J ob!  1925 Zn- od«f A baahae 
gegen Jun i W S

I F . i n f n h r _ _ _ _  .  1 0 4 3
W i e d e r a u s f u h r .  1 4
A u s f u h r  .  •  •  6 5 , 2

+  *1,4
+  0.6 
-  3 , 1

W ie die „Rote Fahne“  zu  melden weiß, beschäftigt sich 
die Staatsanwaltschaft und die Gerichte wieder einmal mit 
einem „kleinen“ PoHzeiskandal. Verschiedene, d e r staat
lichen Henkersknechte haben sich am  Out ihrer Opfer be
re ich ert Man is t dem auf die Spur gekommen, daß d ie Kri
minalinspektion IV E. I. unter Leitung des Kriminalkommissars 
Seifert und seiner Assistenten Pahn. Hesse und Naumann 
T^hirn rhCjdtlnnviiH in nfrr" und Besoblagttahinungen vorge
nommen haben, bei denen sie  die fetten Happen für sich be
hielten und den wertlosen Plunder ■abHeferten. Der Polizei
präsident ist darauf von den Betroffenen auf Rechnungs
legung und Ableistung eines Offenbarungseides verklagt w or
den. Da h a t d er arm e Polizeipräsident wieder einen schwe
ren Brocken zu fressen und d ie Sozialdemokratie muß wieder 
mal d en  ehrlichen Charakter ihres Kandidaten und seiner 
Untergebenen herausschälen.

Alles geschieht natürUch wieder unter Ausschluß d er Ö f 
fentlichkeit Dennoch ist der Gestank nicht zu verhüten. W as 
kann man von diesem S taat anders verlangen als Gestank, 
stinkende Korruption ta allen seinen Fasern.

Sic vergessen sem eU
DaB sie aDee verschuldet haben . . .

, Eta Reichsbannermann aas den Reihen lener republikani- 
| sehen Erzreaktionäre hat den Hakenkreuzler Döüe erschossen.

i!
In den Straßen Berlins klingt dumpf der Widerhall der 

Schritte hunderter Kameraden.

Die englische Produktion zeigt dasselbe ungünstige Bild.
| Eta Zeichen, daß nicht nur d ie Absatzmöglichkeit schwindet 
| sondern auch die Kaufkraft k n  Inlande, und daß überdies 
nooh die amerikanische industrie die englische auf dem eige
nen Iniandsmarkt zu schlagen beginnt. Die englische P ro
duktion betrug in 1000 Tonnen: . . .  .

Monatsdur ch- Abnahme
schnitt 1913 Mai 35 Juni 25 geg. Juni 24 

Kohle 24340 _  24600 16200 2500
(Eisen ^  86 9 575 510 98
I Stahl 64^ 661 585 67
, Das Bild wird vervollständigt durch die Einnahmen der 
I Transporte des Inlands- w ie des Auslandsverkehrs. -

Dié Elsenbahneinnahmen betrugen (to Millionen Pfand):
Abnahme 

Mai 1925 Juni 1925 geg. Juni 1924 
, 4 4 7  365 — 18

Die Einnahmen V as der Schiffahrt: . . .
Abnahme 

Maf 1925 Juni 1925 geg. Juni 1924 
174 170 —  7

Die Zahl der engHsphen Hochöfen beträg t 482. Davon 
waren im Januar 1925 172 im Betrieb, hn Mai w aren e s  noch 
158. Die arbeitstägliche Roheisenerzeugung w ar im  Mai um 
630 t  zurückgegangen und betrug noch 38 800 t

D er Rückgang d er Kohl en Produktion is t nicht einmal so  
stark  als der bei Kohle und Eisen, prozentual gerechnet Es 
mag dies ausgegUohen w erden durch die Kohtaientnahme 
fremder Schiffe, denn die engtische Kohlenabsfahr -geht kn 
Verhältnis d c^  W arenausfuhr-zurück. Jedenfalls ab e r  be-



I

w eist das englische QesamtwirtschaitsbiW.
voo KoMe und Ösen, daß der * & * * * * * £ *
nicht nur durch den Fortschritt der m ^E lek -
folgt ist, <L h. auf die Erschließung von Natnrkrtften zur o e j
trizitätserzeugung, OeHeuerung und wissC T s d ^ H (* e  W ärme-
w irtschaft Da* englische Kapital. W i w r  J W K 8 E
Maße zur Akkumulation und zur Repro^kti<m d er P ro o «
tionsmittei fähig. Oas Arbeitslosenteer W b
sich nicht m ehr; es hat mehr als schien Anteil an der Kriegs
kontribution a u s  Deutschland gekostet.

Ä S  des ^ ro p ä isc h e n  P ro le ta ria t, »ach 
Ä t a  flW M  O ier aber Amerika wird, wenn sich seta 

Ftirooa investiertes Kapital nicht mehr verzinst, die K re 
dite einstellen und die schon herg^ebenen  
nifwVoiTimen versuchen. Europa ist in der Zwickmuhle, au i 
der einen Seite ist die hochentwickelte amerikanische Tech- 
&  er aS däen  5le » M c m oderte ta ta s M e  der Ko ^  
nien mit ihrer genügsamen jwoktarischen 
duk tionsmittei Europas sind verloddert, seine abgenutzten 
Rohstoff!ager sind teuer im Abbau. Europa wird aufgerieben. 
Das Proletariat hat nicht mehr die Möglichkeit, seine Lebens
lage als Klasse zu heben. Im  G egenteil der K apitalism us muB 
in der Zukunft mehr denn Je von d er Verelendung der Arbei
terschaft leben.

Hier gilt es. den Hebel des K iassenkam pf«  arausetzen. 
Steigende Teuerung und schwindende Arbeitsmöglichkeit w er
den das Proletariat künftig mehr als bisher in Kampfstellung 
drängen. Es gilt die Lehren daraus zu ziehen und über die 
Lohnkämpfe hinweg den Kampf um die politische M acht und 
tan die Produktionsmittel zu führen.

f Mi SttUffamrM la der UrmMKki«
Polen wirft Tansende von Optanten als überflüssige^ Ar

beitskräfte im polnischen W irtschaftsleben über die deutsche 
Grenze Sie stehen in Deutschland, ohne hier in den P ro
duktionsprozeß eingereiht zu werden. Die deutschen Pro
duktionsstätten. die für die Aufnahme dieser Ausgewiesenen 
ta  Präge kommen, der Bergbau und die Textilindustrie, w er
fen selbst täglich neue Massen auf die StraBe. W ie steht es 
mit den Stätten der Agrarwirtschaft. Die Auswanderung der 
Landarbeiter nach der Stadt ist wegen der miserabelen Ver
hältnisse in der Agrarwirtschaft eine altbekannte Tatsache. 
Die Großagrarier spekulierten darum bei Auftauchen der Op
tantenfrage auf die überuas notwendigen und billigen Ar
beitskräfte. Die Tatsachen, d4e sich dieser Kapitalistenklasse 
gezeigt haben, haben sie nun doch eines Besseren belehrt. 
Die polnische Arbeitskraft ist billiger als die deutsche. Durch 
die Landflucht werden Arbeitskräfte dringend benötigt. Je
doch müssen sie billig sein, uni recht viel M ehrwert in die 
Säcke der Kapitalisten zu schaffen.

W ährend ta der mitteldeutschen Landwirtschaft 2 4  Pfen- 
tag Stundenlohn bezahlt werden, gewähren die ostelbischen 
und schlesischen Großagrarier nur 13 Pfennig.

An SteHe d er deutschen Arbeiter oder der Optanten tre
ten darum polnische Arbeitskräfte, die sich wie das schon 
früher der Fall war. am billigsten stellen. Die schlesischen 
Landarbeiter gehen nach Mitteldeutschland, während nach 
einer Meldung des „B. T.“  an ihre SteHe bereits 13000 polni
sche Saisonarbeiter getreten sind. Bei der Regierung wurde 
die Zulassung w eiterer dieser billigen Arbeitskräfte bean
tra g t —.

Das Kapital fragt nichts danach, wieviele ringsum in sei
nem Staate keine Arbeit haben, sein Sklavenmarkt ist die 
ganze Welt. Wo sich in dieser W elt die billigsten Sklaven 
finden, dort werden sie gekauft, ganz gleich, ob es schwarze, 
weiße oder gelbe sind.

u ( n

lauch die Krisis, indem sie künstlich
I schaffen. ..The W orker“ vom 4. Juli 1936 schreib« darüber:

„W ährend des Jahres 1924 laut Angabe des „Kanadischen 
Eisenbahn-Angestellten“ haben die kanadtachen B s e n to h n «
einen Profit von 17 244251 Dollar, voo dem whkHchen Be
triebskapital, den wirklichen A usgab«  gehabt, d. h. 5 v. H. 
Dieser Betrag zusammen mit 54 880 419 Dollar aus öffentlichen 
Mitteln ist an die privaten Aktieninhaber als Dividende ge
zahlt worden. (Das Ist nicht anders ™ 
die Regierung etae 5-prozentige yorrinsung d er Eisenbahn 
bei ihrer Gründung garantiert hat. Diese wufde nun um e ta  
vielfaches zu teuer gebaut.) Um die ganzen gesetzlich fest
gesetzten Dividenden zu bezahlen, müßte die E’se£ ^ "
Profit von 20 v. H. und mehr des wirklichen Kapitals ab-
werfen.

Der gewöhnliche Eisenbahner wi r d g e n e t e t s e i n .  diese 
Zahlen mit Gleichgültigkeit zu b e t r a g «  nfeM M en sje keta 
unmittelbares Verhältnis zu ihnen In W i r k l ^ d t  tn fft die- 
ser ungeheure Berg von unerarbeKeten Zinsen oder Anteilen 
leden Angestellten an  seinem empfindlichsten Teile — an der 
Lohntüte. Solange die Kanadische Efeenbahn unter ^ ta e r  
schweren Bürde seufzt, wird die Leitung unter ständigem 
öffentlichen Druck gezwungen sein, die Ausgaben möglichst 
einzuschränken — d. h. hauptsächlich: das Lohnkonto. Das 
bedeutet, daß ta  4—6  Tagen geschafft werden muß, was 
eigentlich ein Sechstagewerk sein sollte.

Es bedeutet einen ständigen Ansporn zur Lohnreduktion 
und macht iede Anstrengung fruchtlos, einen^Mtodestlohn fest
zusetzen. der einen anständigen Lebensstandard erlaubt, « e s  
geht klar aus dem Bericht von 1925 hervor, die Ausgaben 
sind im Berichtsjahre um 14 000000 Dollar gekürzt worden, 
davon allein 8000000 Dollar vom Lohnkonto. Mit anderen 
W orten: die 17 000 000 Ueberschüsse sind zum größten Teil 
geradewegs aus der "Lohntüte des Arbeiters entnommen.

Jedes Jahr, wenn der Eisenbahnmimster einen Antrag ein
bringt. aus Staatsmitteln die Differenz zwischen dem w irk
lich gemachten UeberschuB und dem ganzen Anspruch der Be
sitzer d er Eisenbahnaktien zu zahlen, g ibt es einen allgemeinen 
Aufschrei. Die schlechte Leitung und die faulen Arbeiter 
haben natürlich die Schuld. M a n  ü b e r ^ ^ d i ^ a t M r t e .  daß 
die nationalen Eisenbahnen in ihrem Profit sehr vorteilhaft 
«egen die M ajorität der anderen Industriekonzerne abschnei
den. Sie sehen auch nicht, daß die nationalen Eisenbahnen 
einen UeberschuB von 20 Prozent abwerfen müßten, w arn  
s ie d le  ganzen garantierten Dividenden zahlen sollten. Dies 
ist unmöglich, angesichts der „politischen“ Abteilungen der 
Eisenbahnen und d e r  Konkurrenz, welche diese gegen die 
Motorwagen und sonstigen technisch höher stehende P riv a t
betriebe im Frachtendienst zu bestehen haben.

Die Verantwortlichkeit für diese Ueberkapitalislerung fällt 
auf jene Steuerzahler, welche für Politiker stimmten die diese 
Bedingungen geschaffen haben. Die einzigste Möglichkeit, diese 
Last loszuwerden, würde darin liegen, den W ert der Eisen
bahnen auf einen Betrag herabzuschreiben, den sie wirklich 
haben. W ährend dies die Steuerzahler nicht entlastèn würde, 
würde es doch die Betriebsleitung und die Arbeiter von einer 
ungerechten Kritik entlasten und ihnen eine größere Aussicht 
auf Erfolg geben. Dies w ürde auch letzten Endes der gesamten
Bevölkerung zugute kommen.“ „  , . . .  _

W ir wissen aus dem Buche Henry Fords, soweit wir es 
nicht sonst schon sahen, wie gerade die Eisenbahnen im t.un
produktiven Ausgaben überlastet sind Unnutzes Aufsichts- 
Personal und unnütze, zeitraubende Vorschriften. Reklame
mache und Titelheldentum von Nichtstuern, auchjdiese Ueber- 
kapitaüsation ist eine Sache, die beim Kapitel Privatbetrieb 
Staatsbetrieb oder Kommunismus nicht zu vergessen ist. 
Mangel an Kapital und künstliche Aufschwemmungsind 
der Ausfluß dessen, daß dem akkumulierten Kapital, daß dem 
wachsenden Produktionsapparat der zahlungsfähige Kauier 
fehlt, daß die neu zu erschließenden M ärkte zu klem sind, 
während die alten verschwinden. Trotzdem ist diese Todes
krise keine mechanische, sie ist ein Prozeß h udelnder 
Menschen; wenn das Proletariat alle Leiden der U m stellt, g 
des W eltwirtschaftsplanes auf sich nehmen will, wenn es nie., i 
aufsteht, seinem Peiniger den Genickfang zu geben, w ird der 
Kapitalismus noch manche Atempause erleben. Keine Mas
keradenzüge nach dem Heiligengeist- oder Tempelhoferfeld 
keine Ratschläge an die Regierung: nur die entschlossene la t 
wird hier helfen. ___

etoerit sefltaf t (iches
Die F ü rso rg e“  fü r die Arbeitslosen in Deutschland hat 

d e r  S taat übernommen. Die JErwerbslosenfürsorge“  ist ein 
durch Verordnung geschaffenes staatliches Institut Ebenfalls 
durch Verordnung ist festgesetzt, daß die Mittel dafür durch 
Arbeiter. Unternehmer und Rflich aufgebracht werden. Die 
„Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung d e r  Arbeitslosigkeit*4 
und die Gewerkschaften erstreben etae Arbeitslosenversiche
rung nach dem Prinzip d e r  A lters- nnd Invalklitätsversiche- 
rung. Arbeiter und Unternehmer sollen zu gleichen Teilen 
d ie Kosten aufbringen, und die Verwaltung übernehmen. Die 
Versicherten sollen Rechtsanspruch auf Unterstützung haben. 
D er Arbeitsnachweis soll das O rgan der Arbeitslosenversiche
rung sein. Ein kürzlich stattgefundener Kongreß d er Deut
schen Gesellschaft zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, der 
von Teilnehmern aus allen Teilen Deutschlands und d er 
Spitzengewerkschaften besucht war, erk lärte sioh mit diesen 
Richtlinien einmütig einverstanden. Ein entsprechender An
trag  a n  die Reichsregierung zur Schaffung eines Gesetzes 
wurde im Reichstag von a l l e n  Parteien unterstützt.

Die Arbeitslosenversicherung sott zweierlei bezwecken. 
Die industrielle Reservearm ee erhalten und. was wichtiger ist, 
d ie W irtschaft vor „Erschütterungen zu bewahren“. Das 
Krachen im Qebälk des Kapitalismus ha t d ie Herrschaften auf
gescheucht. die nicht direkt kapitalistische Ausbeuter sind, 
aber vom Ertrage der proletarischen Arbeitskraft leben, ohne 
produktive Arbeit zu leisten. Das „Berliner Tageblatt“, daß 
sich in seiner Morgenausgabe vom 18. August kn Leitartikel 
m it dieser f ra g e  befaßt, hat sehr richtig erkannt, worum es 
g eh t/ Es schreibt:

„Die W irtschaft bedarf einer ständgen Reserve von 
Arbeitslosen, tun bei steigender Koniunktur und bei Er- 

| scfaHeSuag w eher W irtschatsgebiete den Arbeiterbedarf 
za  decken. W o n  Jeder A rbeiter Beschäftigung hätte, 
wenn es keine Arbeitslosen gäbe, w äre  das wohl ffir den 
Arbeiter ein Idealer Zustand, ffir «He W irtschaft aber 
■nertrigüch.“
Der Verfasser des Artikels des „B. T.“  ein Geh. Reg.- 

Rat D r. Richard Freund, der Vorsitzende d er „Deutschen Ge
sellschaft zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“ , d er in dieser 
Bewegung und auf dem  angezpgenen Kongreß die führende 
Rolle spielte, erklärt ausdrücklich, daß sioh die V ertreter des 
ADGB mit seinen Ideen und bezüglich d er Lastenverteilung 
wie mit den Richtlinien insgesamt einverstanden erklärten. 
Dr. Freund führt dann nöch d ie  Schlußworte des Referenten 
des ADGB. an:

JD as ErwerbslosenproWem tet das Problem unserer 
W irtschaft Mehr a b  einmal W  die aa<±id e ®
Schicksal der Erwerbslosen A e Frage nach deni S d id k - 
sal der Gesellschaft selbst gewesen. Auch das S chick»! 
der Arbeiter Im alten Rom wurde das Schicksal des Rö
mischen Reichs.

M öge D eutschland rechtzeitig  vorbauen!“
Das ist die schlotternde Angst vor der Revolution! Ge

werkschaftsbeamte und Regierungsräte wissen sehr wohl 
was auf dem Spiele steht. Es dreht sich für sie um die Er
haltung der Lohnsklaverei. Man muß die Sklaven hungrig 
halten, daß sie willig sind, man darf sie aber nicht alle zu
gleich so viel hungern lassen, daß sie rebellieren und der 
Demokratischen Republik das Schicksal des alten Roms be-

rCrt^ )ie  Erwerbslosenversicherung und d ie Arbeitsnachweise 
gemeinsamer Verwaltung d er Kapitalisten und d er Gewerk

schaften! Ein schönes Plänchen d ie Gewerkschaften: ein 
großes schmarotzendes Parasitenheer durch die Beiträge der 
Arbeiter auch d er Nicht-Gewerkschaftsmitgheder ernähren 
lassen. Das bedeutet nichts weiter, a ls  die Gewerkschaften 
zu einer direkten staatlichen Einrichtung zu machen. W er 
gegen den Stachel lökt, wird ausgeschlossen von der Unter
stützung wie von der Arbeitsvermittlung. Di** Zahl der Ar
beitenden und Unterstützten wird immer stark genug sein, 
die Hungernden in Schach zu halten. Das ist der Sinn der 
Uebung. Mögen die revolutionären Proletarier dies recht
zeitig erkennen, um den beiden Kumpanen ihr verdientes 
Ende zu bereiten.

Vefeerkapltollslemtf na« Löhne
Kanada.

Unter dieser Aufschrift bringt der* „W orker“ (Organ der 
KPK.) einen Artikel, der nach mehreren Seiten bemerkens
w ert ist. Er zeigt erstens die unseren Leipziger Genossen so 
verhaßte, permanente Todeskrise auf. er zeigt die unheilvolle 
Verschwendung der kapitalistischen W irtschaft gerade aus 
den Betrieben: Profit um jeden Preis herauszuschlagen und 
drittens die sozialdemokratische Hoffnung der Moskauer, die 
heutige Wirtschaft wäre noch zu verbessern, wenn unter 
ehrlicher kommunistischer Führung die Massen den Ausbeu
tern Zügel anlegen würden. Die Krise, wie sie etwa bis zum 
Anfang dieses Jahrhunderts periodisch, -  wenn auch -in un
gleichen Zeitläufen wiederkehrte, hatte  ihre wesentliche Ur
sache in der anarchistischen Warenerzeugung. Da eben nicht 
für den Bedarf, in berechnender Absicht erzeugt wurde, fehlte 
auch der sichere Maßstab. Verbrauch und Erzeugung in Ein
klang zu bringen. Dies wurde noch verschärft durch das An
wachsen des fixen Kapitals. Bindungen von Menschen und 
Arbeitsmitteln, die bei Fertigstellung von großen Anlagen, 
Häfen. Kanäle, Eisenbahnen, Arbertsmarkt. Geld- und W aren
m arkt drückten, selbst die Fertigstellung größerer Fabriken, 
die sich oft ganz veränderten Bedingungen, als bei ihrer In 
Angrlffnahme gegenüber sahen, erschwerten die Uebersicht- 
lichkeit des M arktes und wirkten Krisenverschärfend. Aber 
die Krise hatte die Aufgabe, den technischen Apparat, sagen 
wir einmal, auf den Stand einer rationellen W irtschaft herab- 
zuschrauben. Die Entwicklung der Technik steht nie still.

• in Zeiten der Hochkonjunktur arbeiten die technisch minder
wertigen Betriebe und die hochwertigen gleich angespannt 
wenn auch mit ungleichen Profiten. Gerade wenn die Hoch
konjunktur den Höhepunkt überschritten, werden die besten 
leistungsfähigsten Betriebe mit den reichlichen Profiten aber 
zu teuer aufgebaut. Die Betriebe sind fiberkapitalisiert ein
mal' weil zu viele Aktien herausgegeben, zu viele Dividenden;- 
schlucker da sind, das andere Mal. weil einfach der Apparat 
zu teuer gekauft ist. Es handelt sich hier auch am den Un
terschied von Zins- und Unternehmergewinn. — Die Krise 
wirft nun die technisch zurückgebliebenen Betriebe aus der 
Erzeugemrasse, und die klugen Börsenmänner gehen daran, 
die ta  Schwierigkeit geratenen technisch überlegenen neuzeit
lichen Betriebe, die in Zahkmgsschwieilkkeit geraten, zu sa
nieren. <L h. sie machen sich gesund, indem sie den Betrieb 
so billig ramschen, daß der Preis dem Durchschnittsmarkt
preis entspricht oder darunter ist und indem überflüssige 
Kapitalien abgestoßen werden, kleinere Sparer ihr Geld los 
werden. — Aber die heutige Krisis ist im W eltmaßstabe ge
sehen, nachdem sie verschiedene Phasen durchlaufen hat. 
über die gelegentlich noch gesprochen werden kann, trotz 
aller „Gesundungskrisen“, kapitalistisch resehen etae Krisis, 
hervorgerufen durch die Ueberprodakden aus Produktfons- 
rH+tfiltv —  Auch die still stehenden Betriebe &>Uen mit ver
zinst werden, darum läuft der ganze Apparat zu teuer. Wie 
aber die Kapitalisten künstliche Bedürfnisse erzeugen um 
Ihren Schund an den Mann zu bringen, so erschweren sie

ZftilaateM iiiie \n  o ü m .
China ist gezwungen, sich im Interesse seiner eigenen 

W irtschaft der Schmutzkonkurrenz der großkapitalistischen 
Weltmächte zu erwehren. Es hat seme Zollautonomie gefor
dert, die vom englischen und japanischen Kapital mit allen 
Mitteln unterdrückt wird. Die Kolonialpolitik ist jedoch an den 
Grenzen einer ungehinderten Entfaltung. Der Kolonialkrieg 
Kegen primitivere Völker und Kontinente zur ungehinderten 
Ausbeutung derselben, ist in den entscheidenden Krieg um d e 
W eltvormacht umgewandelt. Der Kampf um die Zolfautonomie 
Chinas ist durch einen Hafen-Boykott verschärft worden.

1 Dampfer jeder Nationalität, englische und japanische 
ausgenommen, haben das Recht, jeden Hafen anzulaufen, mit 
Ausnahme Hongkong. , _  • .

2. Sofort nach Einlaufen in den Hafen werden die Dampfer
durch Kommissare des „Antiimpcrialitsischen Verbandes einer 
Durchsuchung unterzogen. ,  ,

3. Die Ausfuhr von Rohstoffen aus dem Innern des Landes 
ist verboten.

Der britische Generalkonsul soll bei der chin^ischen 
Regierung angefragt haben, ob dies offiziell sei. Swt bedeute 
eine Verletzung der britisch-japanischen Vertragsrechte. Die 
britische Regierung wird die Gesamtlage einer Prufung unter-

Der Boykott kostet Hongkong einen Handelsverlust von 
täglich 200 000 Pfund Sterling. Viele ausländische Firmen 
müssen Entlassungen vornehmen.

Der Kampf in China wird somit von neuem auf die . pitze 
getrieben. _________

24-stiindiger G eneralstreik  in M arseille.
Auf den Streik d er Bankbeamten, der sich s c ta ^ ü b e r  

Wochen ausdehnt, haben d ie Q ty e rk ^ h a f te n  einen 
digen allgemeinen Streik ausgervfen. Die Beamten ^ u rm te ^  
einige Banken, in denen Streikbruch geübt w ürfe. S ta tlK g e
Betriebe standen anläßlich der und
alle Verkehrsmittel feierten und selbst Bäcker. Konditor uno 
Schlächter hatten geschlossen Große diszip in erte ^ m o n  
strationen bewegten sich durch die Stadt. Zu uniesetzüdien  
Ausschreitungen ist es nicht gekommen.

Ermordung des F lngnzkom m issa rs in  Kanton.
In Kanton ist nach v «r^ ^ e™ ^ ^ lenp ^ € Ä Sein bedeutenderRoumtakang-Führer erm ordet Es tgna

sich um U ao  chung-kaU denL ^nanzkom nnssar von Kanton^ 
Derselbe w ar Vorsitzender der und *
als einer der tätigsten Propagandisten  f ü r d l e . Kä mp f e  
China und als Führer d e r chinesischen Kommunisten.

E ch t g ew erk sch aftlich .
In dem Arbeitszeitstreit der Nordwestlichen Gruppe der 

Eisen- und Stahlindustrie, der um den Achtstundentag geführt 
wufde. erklärten in den SchlichtungsverhandkinKen am 
20 August die V ertreter der Gewerkschaften, daß sie! die 
Kündigung des Arbeitszeitabkommens zuruckzögen. Intotge- 
dessen ist die Fällung eines Schiedsspruchs überflüssig gewor
den. Besser konnten sie e s  den Unternehmern wahrhaftig 
nicht machen. - ...

Die OewemscimitcB bestimmen.
In W arschau veranstalteten die streikenden M etallarbeiter 

große Demonstrationen. Es kam dabei zu schweren Zusammen
stößen mit der Polizei. Rücksichtslos und brutal KJ.nß ^ ies^ J e 
gegen die „disziplinierten“ Arbeitermassen vor. Die Gewerk
schaften bestimmen den Grad der proletarischen Aktionen. In 
einer Versammlung der Streikenden fo rd e r te n d,ese ,!* "  J®" 
Rücktritt der gewerkschaftlich und ^ z'a*demokratischen 
Streikleitung und Einsetzung einer gemischten Komntesion. 
Die Gewerkschaftsführer lehnten diese Forderungen ab und 
erklärten die Versammlung für geschlossen. Himmel

Fordern kann man von den (icwcrkscha en den H.mmcl 
In tausend Regenbogenfarben, — — ohne Ej™1'“"*- ,
derungen und W ünsche des -Proletariats werden nur erfüllt,
wenn es diese O rgan isationen  zerschlägt und solida
rischer Klassenfront diese W unsche selbst mi Kampf erfü llt..

Olt
OROSS-BERLIN.

7  i in»erbezirk (Moabit). Freitag, den 28. A ugust abends 
7.30 O h r im Lokal Odschläger. Berlichingenstraße 5, Versamm-
I ’ _ _ Vortrag über das Thema: Gestatten die Naturgesetze
den "Kommunismus? -  Sympathisierend* haben Zutritt

s « , 7-, r t .  ssnsrsÄ Ä  r a :
Freitag! ' 3 F V & - .  

abends 8 Uhr, im Lokal Rudower StraBe 21. Mitg|ieder-Ver- 
«tammlunK — Die Qnossen müssen vollzählig erscheinen.

» i d  20. Unterbezirk beteiligt sich am 28 August an der 
Versammlung in den Pharussälen. ..............

Genossen!
P m M f e a d l

Hernueet>«r und lä r  d m  Inhalt re»M lwoH.{fh: OU°
OesUucit m d u  B uciuliacxtrel W üljlsadoM t. BwUa 0 17. Lang«*U.. -
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proletarische M assenbew egungen erschüttern  den Be
stan d  d e r  G esellschaft D as K apital h a t jedoch aUes 
Interesse, d iese lb en ' in . gew erkschaftliche, gesetzliche 
B ahnen zu  zwingen. *

All d iese T atsachen und Erscheinungen, die w eitere 
Zuspitzung d e r K lassenverhältnisse, sind d ie  F ragen  der 
Zentralausschußsitzung. Die Aufgaben d e r KAP. als 
O rganisation des revolutionären K lassenkam pfes sind 
nicht F ra g e n  der Z ukunft sondern sie m üssen in den 
hereinbrechenden V erhältnissen ihre Verwirklichung 
finden. W enn . H underttausende von  P ro le tariern  das 
Opfer d e r  kapitalistischen W irtschaftspolitik w erden, 
w enn man reform istische Forderungen mit politischen 
Aktionen, m it M assenaussperrungen b e a n tw o rte t dann 
ist d ie Fortführung d e r Revolution die w ichtigste  Auf- 
gabe einer revolutionären Klassenkam pforganisation. Die 
Aufgabe d e r KAP. ist e s  nicht, die Revolution auf den 
S t  N im m erleinstag zu verschieben, sondern  aus d er ge
gebenen politischen Situation den Boden fü r den revolu
tionären Entscheidungskam pf zu schaffen.

Eine große ideologische und organisatorische Um
w älzung gilt es  im P ro le ta ria t zu vollziehen. D er steigen
den Ausbeutung, den Zoll- und Steuergesetzen, den Aus
sperrungen und d e r  politischen Reaktion stellt die 
A rbeiterklasse gew erkschaftliche und parlam entarische 
Illusionen gegenüber, - I m  B anne d er reform istischen 
O rganisationen hat sie nicht begriffen, daß d ie  gesam ten 
Erscheinungen der Ausbeutung und U nterdrückung nur 
m it dem  S tu rz  dieses A usbeutungssystem s zu beseitigen 
sind, denn sie sind dessen zw angsläufiger Ausfluß.

Die Aufgabe der KAP. ist es, den  reak tionären  Ein
fluß d e r reform istischen O rganisationen auf die proleta
rische Klasse zu brechen. Die ideologische und organi
sato rische Umwälzung im In te resse  d e r  geschichtlich 
notw endigen Revolution zu fördern. D as Tem po d er 
Entw icklung und die S tärke  d e r  revolutionären T a t des 
P ro le ta ria ts  hängt nicht zuletzt auch von d er A ktivität 
d er KAP. ab. W ährend auf d e r einen Seite jle r  Einfluß 
d e r reform istischen Parte ien  ze rs tö rt w erden  soll, muß 
auf d e r  ändern die politische Initiative im P ro le taria t 
geschaffen w erden. D as geschieh t nur, w enn  eine O rga
nisation vorhanden ist, die nicht als Sekte verküm m ert, 
sondern die sich bei d e r  A rbeiterklasse ideologischen 
und organisatorischen Einfluß verschafft. D as hängt nicht 
unbedingt von  d er num m erischen S tä rk e  derselben ab, 
w enn auch d e r allgemeine Einfluß eine national und inter
national w eit genug ausgedehnte O rganisation bedingt. 
Die Grundbedingung d er KAP. soll nicht M assenorgani
sation sein. Sie soll vielm ehr eine B ew egung d er politi
schen Initiative verkörpern , die ideologisch geklärt und 

. gefestig t und organisatorisch durchgebildet an d er Spitze 
d e r  ausbrechenden Kämpfe dem  P ro le taria t ein wirklicher 
W egw eiser ist. Eine Hauptbedingung für die Schlag
kräftigkeit d e r  revolutionären Kämpfe i s t  daß sie einen 
einheitlich organisierten C harak ter tragen. Es darf sich 
für d ie KAP. nicht darum  handeln, die Revolution als 
einen unwillkürlichen Ausfluß aus der kapitalistischen 
Z ersetzung zu  betrachten. D er KAP. und d e r AAU. als 
revolu tionäre Betriebsorganisation fällt vielm ehr die Auf
gabe zu, d ie Kämpfe willkürlich zu organisieren, sie nach 
den  G rundsätzen dei; Revolution im Sinne des Kommu
nism us zu  leiten.

U nter diesem Gesichtswinkel is t die Zentralausschuß
sitzung dazu bestim m t d er KAP. w ieder ein  aktions
fähiges Gesicht zu geben. Es ist notw endig, anläßlich 
d e r sich zuspitzenden revolutionären Situation, die O rg a
nisation im In lan d e ,-w ie 'au ch  international, w ieder zu 
festigen. Die hereinbrechenden w eltpolitischen Ereig
nisse erfordern eine nationale und internationale revolu
tionäre Klassenkam pforganisation.

\ D ie Revolution ist nicht to t. Es feh lt nur, ih r ein 
: neues B anner aufzurichten und W eg und Ziel kla r  und 
t scharf aufzuzeigen. Die Revolution muß organisiert 
! w erden.


