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l a  d e m  g e sc h ic h tlic h e n  P ro z e ß  d e r  v ö llig e n  Z e r 
se tz u n g  n n d  A u f lö s u n g  d e r  k a p it a lis t is c h e n  G e se llsc h a ft  
w ir d  d a s  P ro le t a r ia t  d u rc h  d ie  g re n z e n lo s  g e ste ig e rte  N o t 
u n d  V e re le n d u n g  in  d e r  N ie d e rg a n g sp e r io d e  d e s  K a p i
ta lism u s  e le m e n ta r im m e r e rn e u t  d a z u  g e zw u n g e n »  s ic  i 
ü b e r  d ie  U r s a c h e n  d ie se r  n o c h  n ie  d a g e w e se n e n  W ir t -  
s c h a ftsk a ta s tro p h e  K la rh e it  z u  v e rsc h a ffe n . D ie  M if li-  
o n e n h e e re  d e r  A rb e it s lo se n  u n d  K u r z a rb e it e r  s c h w e lle n  
n o c h  im m e r a n  u n d  n ic h t  n u r  2 0  M illio n e n , so n d e rn  b e i
n a h e  3 0  M illio n e n  P ro le t a r ie r  s in d  h e u te  in  d e r  d e u tsc h e n  
D e m o k ra t isc h e n  R e p u b lik  z u m  H u n g e r to d  v e r u r t e ilt  R a t -  
u n d  ta t lo s  ste h t d ie  k a p it a lis t is c h e  L u th e r -R e g ie ru n g  
d ie se m  u n g e h e u e re n  N ie d e rb ru c h  g e g e n ü b e r, u n d  n u r 
la n g sa m  ta ste n d  v e r s u c h t  d a s  U n te rn e h m e rtu m , s ic h  e in e n  
A u s w e g  a u s  d e r  K r is e  z u  v e rsc h a ffe n . U n te r  d e m  S c h la g 
w o r t  d e r  „ R a t io n a lis ie ru n g  d e r  W ir t s c h a f t “  lä fit d ie  d e u t
s c h e  B o u rg e o is ie  ü b e rf lü s s ig e  P ro d u k t io n sa n la g e n  v e r 
n ic h te n  u n d  v e rsc h ro t te n  u n d  g ib t  d ie  d a d u rc h  a u f d ie  
S t ra ß e  g e w o rfe n e n  P ro le t a r ie r  m a sse n h a ft  d e m  V e rh u n 
g e rn  p re is . D e r  e u ro p ä isc h e  K a p it a lis m u s  k a n n  d a s  
G le ic h g e w ic h t  z w isc h e n  P r o d u k t io n s -  u n d  P ro f itm ö g lic h 
k e ite n  n ic h t  a u f e in e r  a u fste ig e n d e n  L in ie  d u rc h  A u s -

mittel w ie d e r  h e rste lle n . D ie s e  E r s c h e in u n g e n  tre te n  in  
k ra s s e s t e r  F o rm  in  D e u tsc h la n d , z u ta g e  und . e rze u g e n  
h ie r  d ie  z u g e sp itz te n  W id e r s p rü c h e  d e s  m o n o p o lis t isc h e n  
K a p ita lism u s, d e r v e r s u c h t  e in e  in d u s t r ie lle  E x p a n s io n  
a u f d e n  A u s la n d s m a rk t  u n te r rü c k s ic h t s lo s e r  A u sb e u tu n g  
u n d  N ie d e rk n ü p p e lu n g  v o n  M illio n e n  v o n  P ro le ta r ie rn  
s ic h  a u s  d ie se m  D ile m m a  z u  re tten .

A b e r  d ie  A n a rc h ie  d e r  k a p it a lis t is c h e n  W ir t s c h a ft  
z w in g t  d a s  P ro le t a r ia t  a u f d e n  P la n  z u  tre ten , w e n n  e s 
n ic h t  s a n g -  u n d  k la n g lo s  in  B a rb a re i v e r s in k e n  w U l. D e r  
b ü rg e rlic h e  P a r la m e n ta r ism u s  v e rm a g  d u r c h  se in e  d e m o 
k ra t is c h e n  Illu s io n e n  d ie  h u n g e rn d e n  M a s s e n  n ic h t  a u f 
d ie  D a u e r  z u  tä u sc h e n  u n d  m u fi d a h e r  se in  w a h re s  D o p p e l-  
g e s ic h t  e n th ü lle n . D a s  „ P ru n k s t ü c k “  d e r  re p u b lik a n isc h e n  
k a p ita B s t isc h e n  V e r fa s su n g ,  d e r  V o lk se n tsc h e id , so llte  

d ie  d e m o k ra t isc h e  R e p u b lik  v o r  d e n  m a te rie lle n  A n 
sp rü c h e n  d e r  E x fü r s te n , d ie  s ic h  in sg e sa m t  a u f ü b e r 
2 *  M illia r d e n  G o ld m a rk  b e la u fe n , s ic h e rn  h e lfe n . S P D „  
K P D „  d ie  fre ig e lb e n  G e w e rk sc h a fte n  u n d  e in e  A n z a h l 
k le in b ü rg e r lic h e r  V e re in e  h a b e n  b e i d e r  R e ic h s re g ie ru n g  
d a s  V o fc sb e g e h re n  b e a n tra g t, u m  d ie  im m e r s c h ä rfe r  a n - 
sc h w e ü e n d e  W u t  u n d  E m p ö ru n g  g r o f ie r  T e ile  d e r  B e 
v ö lk e ru n g  ü b e r d ie  m o n a rc h is t isc h e n  T y r a n n e n  u n d  ih re  
P e n s io u s “ a n sp rü c h e  d u rc h  d e n  S t im m z e tte l a b zu k ü h le n . 
S o  e r fo lg re ic h  u n d  d e m o k ra t isc h  d ie s e r  E in f iü l sc h ie n , so  
w e n ig  fa n d  e r  G e g e n lie b e  b e i, d e n  b ü rg e r lic h e n  D e m o 
k ra te n  u n d  d e n  Z e n tru m sp fa ffe rt, d ie  d ie  M a c h t - ,  K la s s e n -  
n n d  E ig e n tu m s in te re s se n  d e r  B o u rg e o is ie  w a h rzu n e h m e n  
h a b e n . Ih r  K la s s e n in s t in k t  v e ra n la ß t» : s ie  d a zu , d e m  V o lk s 
e n tsc h e id  a u f e n tsc h ä d ig u n g s lo se  E n te ig n u n g  d e r  E x -  
F ü r s t e n  d n e n  A n t ra g  a u f  B ild u n g  e in e s  R e ic h s -S o n d e r -  
g e r ic h t s  f ü r  F ü rs te n e n te ig n u n g  b e im  R e c b t sa u s sc h u ß  d e s  
R eic h sta g e s  e in zu b rin g e n , u m  m it  d ie se m  G e r ic h t  d n rc h  
R e ic h sg e r ic h t s rä te  d ie  „ E n tsc h ä d ig u n g e n “  fü r  d ie  d a v o n 
g e ja g te n  T y r a n n e n  n ic h t  a n s  p o U tisch e n »  so n d e rn  jn - ' 
r is ü s c h e n  G rü n d e n  fe stse tz e n  z u  la s se n . —  \

D a m it  w a r  fü r  d ie  so z ia ld e m o k ra t isc h e n  K le in b ü r g e r  i 
d e r  Z e itp u n k t  g e k o m m e n , s ic h  v o n . d e n  „ k o m m n n is t i- 2 
sc h e u “  B u n d e sg e n o s se n  z u  lö se n , w o z u  d e r  „ V o rw ä r t s “  ] 
d u rc h  V e rö ffe n tlic h u n g  e in e s  R u n d s c h re ib e n s  <ter le n in i- 
s ie rte o  K P D .  d e n  A u fta k t  g a b . U n t e r  d e r  P a ro le  d e r

> « te “* in r  « w . n

Mfc b e t r i t t  fflt die g*nze W 
1119 Tonnen piit Dampfmas« 
k. Deutschland. Holland. Ittal

1007 I  T gegenüber
WDSne-

fflr diese fünf Länder ist: 
436 Tonnen Motorschiffe.TV«l/fincn LTn und

tcMoiy ,  dem Ftmn auf einem Karse von 106 in  Verhältnis 
zun Pfunde zd stabüsierea. Hiermit wird eine vierfache Ent-

Wle das „B.-T.“ meldet hat der belgische Miaisterrat be
den Pt

wird eine
•H irt DM Verhältnis des Goldbestandes der B el

gischen Nationalbank zum Notenumlaut das vor dem Kriege 
34 Prozent betrag, beträgt demnach Jetzt 17 Prozent. Der 

*  MilliaNotenumlauf von 7.65 irden Francs ist unter Berflcksich-
tigaag der 60 prozenttgen Hebung des Warenpreisniveaus noch 
immer ffinfnad so groß wie vor detti Kriege und es scheint als 
ob man allmählich deflatorische Maßnahmen durchfahren will.

Trotz der Él*
günstigen Wirtschaftslage erfreuen sich Automobilindustrie und 
Automobilumsatz in England eines außerordentlichen Auf
schwungs. Vor vier Jahren betrug die Zahl der Prlvatautomo- 
büe eine ViertetmilHon, heute bereits 600000 — mit einem W ert 
von 120 Millionen Pfund —, eine Zunahme von 132 vH. in vier 
Jahren. Auch die Zahl der MotorräderXastautos und Motor
pflöge hat sich erheblich vermehrt.

Nach dem Bericht des Vereins der Deutschen Masctdnen-
tia— ■ Ulten ist die Laxe der deutschen Maschinenbauindustrie 
im Deeea*er die schlechteste Im stanzen Jahr 1928 gewesen. 
Ende des Jahres wareh kaum noch 20 Prozent der Betriebe 
genügend beschäftigt. Namentlich die Inlandautträge gingen 
dauernd zurück. •

A m e r ik a -k a u ft  d e u tsc h e  B a n k e n  
u n d  d ie  B a rm e r  In d u s tr ie .

New York, 2t. Januar (Funksprnch). Die Firmen Hall
garten & Co.‘und George H. Burr & Co. haben einen Posten 
Barmer Bankvereinsaktien gekauft.

Die deutschen Großbanken ersten Ranges sind schon zu 
einem guten Teile unter Kontrolle des amerikanischen Industrie
kapitals. Nun macht sich dieses Aber die amerikanischen Ban
ken auch an die Großbanken zweiten Ranges. Der Barmer 
Bankverein (vorm. Hinsberg Fischer u. Co.) ist die fahrende 
Großbank in Barmen, Elberfeld, wie im ganzen Wuppertale. 
Die dortige* Industrie der sog. B a r m e r  A r t i k e l  (Posa
menten. Bänder. Litzen. Garn) ist keine Großindustrie. Es sind 
durchweg mittlere und kleine Betriebe. Ihre Produktion ist aber 
äußerst wichtig für den Weltmarkt und für die deutsche Wirt
schaft. Das Geschäft ist zu sehr spezifiziert und zu riskant 
als daß amerikanische Industrielle sich daran mit Kapital direkt 
beteiligen könnten. Die Barmer Industrie hat oedeutende Aus
fuhr nach Amerika wie nach dem gesamten Weltmarkt. Die 
Produktion ist zu heikel; ihre Nachahmung hat bisher in 
Amerika wenig Erfolg gehabt.

Der Barmer Bankverein kontrolliert eine große Anzahl 
dieser Fabriken und ist mit der gesamten Industrie verschwä
gert. Das ist die Ursache, weshalb sich das amerikanische Ka
pital aul seine Aktien wirft und die Verwaltung in die Hände 
nehmen wird. Es wird nicht lange dauern, und die „Barmer 
Artikel“ fflr Amerika und den Weltmarkt werden in Amerika 
selbst hergestellt werden. — Es geht abwärts mit Europa.

•

E in  In te rn a tio n a le ^  E le k t r o k o n z e r n ?

Seit einiger Zeit sind Gerüchte im Umlaui über den Zu
sammenschluß von deutschen Elektrokonzernen. so der AEG. und 
dem Siemens-Konzern. Die New York Times will wissen, .daß 
die deutschen Gesellschaiten zu der größten amerikanischen 
Elektrizltätsgesellschait der General Electrik Co. in „engere 
Beziehung“ treten werden. Das würde bedeuten, daß das 
amerikanische Elektrokapital die deutschen Gesellschaften, an 
denen es durch Kapitaleinlagen interessiert is t  auch formell 
schlucken wird. .. . -

E in e  e n g lis c h e  B e rg b a u k o n z e s s io n  ln  R u ß la n d .

W.T.B. Moskau. 30 Januar. Der Rat der Volkskommissare 
bestätigte den Konzessionsvertrag einer englischen Firma mit 
der Pri-Amurer Bergwerksindustrie Aktiengesellschaft auf Aus
beutung von 16 Eisenerz- und 30 Silber-, Zink- und Bleierz
gruben im Bereich des Pri-Amorskaja-Gouvernement. Der 
Vertrag läuft auf 36 Jahre. Die Regierung behält sich das 
Recht der Produktionserwerbung vor, während im übrigen die 
fflr Sowjetkonzessionen üblichen Bedingungen gelten.

- Der „Vorbehalt“ der Erwerbung (nach 36 Jahren!) ist eine 
Formel ohne praktische Bedeutung. Sie geschieht nur. um in 
der Theorie das Gesicht des Staatskapitalismus zu wahren. In 
der Praxis wird die Verdrängung dea internationalen Kapitab 
erst zusammen mit dem russischen erfolgen können, d. h. wenn 
das europäische Proletariat die Revolution durchführt und' das 
russische sich ihm anschMeßen kann.

wtrtKaaiOKfte occeastfz 
■CM* — DOHSCÜMtf

Dfta deutsche Krise im amerikanischen UrteiL
Nach einer Meldung der „United Preß“ aus Washington 

vom 24. Januar 1036 berichtet die „Frankfurter Zeitung“ vom 
25. Januar folgendes:

.Jn  einer Ueber siebt Über die Wirtschaftslage ln Deutsch
land erklärt das (amerikanische) Handelsdepartement daß der 
Jahresschluß das Ende der akuten Wirtschaftskrise nicht her
beigeführt habe und daß anscheinend der Wendepunkt noch 
nicht erreicht sei. Der Bericht weist darauf hin. die Ueber
zeugung verstärke sioh. dafi die Deilatlonskrise e ia  langer Pro
zeß sein werde, hauptsächlich weil die ProdukttonsIUdgkeit dar
i ln a la n k a «  B a i l f i r l a  a tf lf la »  d la  ---------■-«»—  -------(tcuiscimp n a u s in «  stomt m i  v s  qv  i h w w artige nacnirase.
Auch leide der deutsche Handel an Ueberorganisation. — Der 
Bericht stellt sodann fe s t dafi Deutschland seine Reparations
verpflichtungen bisher erfüllt habe. — „Dies ist aber — so heifit 
es wörtlich — kein Zeichen fflr wahren Wohlstand und nicht 
einmal ein Beweis dafür, dafi Deutschland in Zukunft seine Re
paration- and internationalen Verpflichtungen erfüllen kann, 
wenn, nicht ein grundlegender Wechsel in Deutschlands Wirt
schaftsverhältnissen und in Seinem Aufienhandel elntiitt.“ 

Gans entgegengesetzt klingt ein Bericht des Arbeitsml- 
der Vereinigten Staaten, James J. Davis, über «fie wirt- 

i  Lage der amerikanischen Union. Laut dem Washtag- 
GewerkschaftsbkUt „Labor“ führt e r  darüber u. a. fol

gendes aus::
d ie  v o r  V ie r Jahren noch beschflfti- 

« r id  w ied e r fti afetelichem  E rw irb  U t k .  G e- 
Jetzt ln  e inem  S t ö r t e n  Zustand.

êl MSH- 
dafflr la t 

Kinder

Wifi ist die

buhl Schulen zu
Wohl-
tn der

___________^  ■%
-__________________ Achtzehn Millionen Automobile sind
bei. ans in Gebrauch, die meisten gehören Arbeitern. Die 44* 
Milliarden Dollar Lebensversfchenmgsbeträge, die unser Volk

1921 besaß, sind anf 64 Milliarden gestiegen. Es werden mehr 
aad bessere Heimstätten gebaut und davon gehören heute 
mehr als je Arbeitern. Unser Volk erfreut sich eines Wohler
gehens. das weit Aber das Mnausgeht was irgendein anderes 
Volk zu irgendeiner Zeit gekannt b a t. . . “

Hinter dieser Schilderung des amerikanischen „Arbeiter
paradieses bleiben die der „Arbeiters-Delegationen Aber Ruß
land und die glänzende Lage der russischen Arbeiter selbst

A u «  d e r  B e w e g u n g
z i

rem aiM Arci »m ciirliis
«ci itaks-

senden 
der

Zu dem gleichnamigen Artikel In Nr. 7 d e r .JCAZ.“ sei 
uns die Oenossen der AAUE. Memel etae Richtigstellung 
sie betreffenden Bemerkung:

-Neben der Ruhrg ebletbesetznng im Januar 1*23 erfolgte 
d ie  Besetzung des Memeigebietes durch zivilgekteidete litau
ische TrappenL Ein a lter Sozialdem okrat während des 
f r ie g e s  USP.-Vorsitzender in Tilsit, kam  über Kowno nach 
Memel nnd tand in Heydekrug 1922 den zweiten USP.-Mann. 
Ihre Auffassung drückten sie öffentlich wie folgt aus: Dfe 
drückenden Lebenszustände wären nur zu  beseitigen, indem 
d as  M e m e l g e b i e t  a n  L i t a u e n  angesc^’-'ssen "'ird. 
Gemischt w urde das noch mit radikalen Redensarten wie: 
Freilassung der politischen Gefangenen. Befreiung der Ar
beiterklasse. D iktatur des Proletariats. Nieder mit den sozial- 
verräterischen Bonzen, die mit den memelländischen Kapi
talisten find d er französischen Besatzung durch dick und dünn 
gehen. Im Januar 1923 erhielten sie Zuwachs von einem so
zialdemokratischen Worthelden und vier Unionisten. 
(?  Verf. d. Art. I. Nr. 7.) Dazu kamen noch (fie überall be
kannte« „Mitglieder“. (!! Verf. d. Art. in Nr 7.) So entstand 
dfe Gründung der „Sozialistischen Arbeiterpartei“ mit dem 
„theoretischen Teil des Erfurter Programm s“. ..Für die Mas
sen w as rausholen“, so hieß ihr Eifer in der Oeffentlichkeit. 
Ganz eingenommen waren sie von d er Zeitung ..Die Fackel“ , 
die unter der Redaktion des „erfahrenen“ USP.-Mannes heraus
kam. Aus dem  Leitartikel ihrer „Fackel“ nur folgende S tel
len: „Unser Ziel ist die teilweise dem politischen Leben ab
seits stehende Memeler Arbeiterschaft für das äffentliche Le
ben zu interessieren und die in diversen kleinen zur Ohn
m acht verurteilten Organisationen befindlichen Arbeiter zu 
einer Kampftruppe des P roletariats zusammenzufassen. Wir 
wollen die Antiparlamentaristen davon überzeugen, daß durgh 
ihr abstinentes Verhalten auf diesem Gebiet nur die Arbeit 
d e r Reaktion gefördert wird.

Durch ein liebevolles und verständiges Eingehen auf die 
Lebensnotwendigkeiten zwei hier vertretener Nationalitäten, 
wollen w ir den W eg ebnen, damit endlich auch bei uns Friede 
und Freiheit Einzug hält.“ /

■Solange „Die Fackel“ erschien, hieß es: ..Abonniert die 
Fackel“ ! Inserate finden weiteste Verbreitung!“ Zwanzig
mal erschien die Zeitung, dann versiegte die Geldquelle, weil 
sich die Hoffnungen der Geldgeber nicht erfüllten. Proleta
rische Groschen w aren es sicher nicht die das Erscheinen der 
Zeitung möglich machten. Die „Sozialistische Arbeiter-Partei“ 
-wurde aufgelöst und noch im Winter 1923/24 kehrten die 
Hauptm acher in den Schoß der „allerfahrenen Sozialdemo
k ratie“ 1 zurück. Die vier ehemaligen Unionisten blieben still, 
verschäm t über ihre eigene Täuschung. (Und die überall be
kannten „Mitglieder”?  — Verf. Nr. 7.) Daß sie sich schämten, 
lag an  dem geschlossenen Zusammenstehen des „wesentlichen 
Teils“ der AAUE.-Genossen. der das sozialdemokratische 
■Handeln von vornherein offen bekämpfte. Das ist in groben 
Umrissen der Sachverhalt der hier längst überwunden ist. 
W ir sind wegen dieser vier Mann nicht schwächer geworden.“ 

Die Tatsache selbst wird dam it bestätigt. W ir freuen 
uns, daß die AAUE. darunter nicht gelitten hat, wie da
m als von Memel berichtet wurde. Die weiteren Ausführungen, 
daß die Organisationsform kein Schutz ist gegen Abirrungen, 
haben w ir weggelassen, da das von uns ta dem Artikel „Es 
geht um die Sache“, ebenfalls gesagt ist.

Es aclrt Hm d ie Sathe
D u a lis m u s  U nd  E in h e ft so rg a n isa t io n , z w e c k m ä ß ig e  
K o n z e n t ra t io n  u n d  S e ib stb e w u ß tse fa ise n tw ic k lu n g .

GHA. Unsere Auseinandersetzung mit der AAUE. erhält 
eine andere, grundlegende Note, wenn sie von vornherein ge
tragen Ist von der beiderseitigen Anerkennung der prinzi
piellen Sätze „Name Ist Schall und Rauch; Organisationsform 
ist wichtig, aber ihr theoretischer und praktischer Wesens
inhalt b t  alles.“ ErSt dann können andere, tiefere Beweg
gründe der „Parteivereinigung“  ins Feld geführt werden. 
Selbstverständlich müssen auch die logisch aufgebaut und
untereinander widerspruchslos sein. --------*

Das erste diesbezügliche Erfordernis is t  daß die AAUE. 
ihre Kritik an Existenz und Tätigkeit der KAP. auf sich beruhen 
läfit; d  hu. sich aut die kritische Auseinandersetzung mit der 
KAP. insoéera beschränkt dafi sie nicht mit bürgerlich parla
mentarischen oder sonstigen Parteigebilden Identifiziert wird. 
Die AAUE. muß nun einmal die KAP. von der Seite aus be
werten in der die letztere sich offenbart Sie kann in die drei 
Buchstaben KAP. nicht alles Bekämpfenswerte nach eigenem 
Belieben hineinlegen und d i e s e  „KAP.“ dann bekämpfen, 
sondern sie muß d i e  Charakterart. d i e  Theorie, d i e  Me
thoden, d i e  Politik der KAP. bekämpfen, die von dieser zum 
Ausdruck gebracht wird, wenn die AAUE. diese falsch hält.

Etas jener, mit Unrecht gegen uns erhobenen Argumente, 
ist der Vorwurf des Dualismus. Nach der AAUE. erstreben wir 
die Zweiteilung des Klassenkampfes in Politik und Wirtschaft; 
die KlaSsenkämpf-„Politik‘‘ solle angeblich von der KAP. und 
die Klassenkampf-..Wirtscfaaft“ von „ihrer“ Union erledigt 
werden. Weder die KAP. noch AAU. denken daran, s o l c h e  
„Arbeitsteilung“ su befolgen. Ihre seitherige praktische Tätig
keit sollte auch den Genossen der AAUE. diese Tatsache be
reits offenbart haben. Und das gerade deshalb, weil die bis
herige Tätigkeit von Partei hnd Union selbst die gewifi not- 

endige Differenzierung zwischen der allgemeinen und der 
Betriebspropaganda, zwischen den Aufgaben der B O -w ie der 
Union und den Aufgaben einer vorwiegend mit revolutionärer 
aufklärender Propaganda beschäftigten „Parteiorganisation 

h 1 c h t . berücksichtigt hat!
W ir erstreben die Zusammenfassung derjenigen, die bereit 

stad, zur Mithilfe am Sturz des kapitalistischen Systems durch
Revolution und proletarische Klassendiktatur zur Allgemeinen 
Arbeiter-Union. Wir meinen, dafi dfe AAU. 
stämtigkeit als Klassenkampforganisat 
„politisch“ wirken mufi. sich ihr gi

in vollster Selb- 
tion „wirtschaftlich“ u n d  

ihr geeignete Bundesgenossen 
aussucheh dkrf und bei den neu zu ihr Stoßenden keine Prü
fung auf revolutionäre, persönliche oder gar Charakter-OuaU- 

vomehtnen kann. Jeder Arbeiter ist in der AAU. will
e t  entsprechend seinen persönfichea FBrig- 

atn grofien W erk der Revolution mttarbdten will. Seine 
rein primitiven Kenntnisse zu erweitern Fähig- 

gegebene Vthtgkeiten zfi werten, sind 
I n n e r h a l b  der Union geHSsgelöst werden müssen

L ln ■ f n i i n  n r  n* « t *----k laroemcenosien, iortgescnrtttensten

„Dualismus o d e r  Einheitsorganisation“ ist also für uns 
keine richtige Fragestellung. Ob beschriebene Aufklärungs
arbeit „schulmeisterhafte, bohzenhafte Bevormundung“ is t  dar
über entscheidet nicht irgendein böswilliger Wunsch, sondern 
unser bewufite Wille zu solidarischer Arbeit Eine andere Frage 
taucht jedoch auf; sie steht im Zusammenhang mit der Rühle- 
rei und ist folgende:

Verstehen wir unter Selbst- und Kkosenbewufitseinsent- 
wlcklung einen Prozefi. dem die Entfaltung aller (revolutions
notwendiger) wissenschaftlicher, politischer, organisatorischer, 
propagandistischer oder militärischer Fähigkeiten bei Jedem 
einzelnen Klassenkimpler als Ziel gesetzt stad?

Nein!
W ir wissen sehr g u t daß geistige oder körperliche Quali

täten bei den Proletariern verschieden sind. Deshalb kommt 
es uns nicht auf PersöoBchkettswert sondern aof Klassenbe-
wufitsein an. Das erforderliche Maß des notwendigen Klassen
bewußtseins ist gegeben in den — für. Deutschland sehr 
schweren — Bedingungen der proletarischen Revolution, die 
Größe, die innere Kraft der Klassenkampforganisationen i s t  der 
Maßstab. Nur durch ihn. nicht am Einzelnen, können w ir po
litische. wirtschaftliche, verwaltungstechmsche. militärische 
und sonstige Fähigkeiten der Klasse als auch ihren revolutio
nären Willen überhaupt beurteilen. Diese Darstellung w ar 
nötig, um einer falschen Auslegung des W ortes „Selbstbewußt
sein“ Vorzubeugen und das absolute Erfordernis sachlicher 
Aufklärungsarbeit der besten und klarsten Genossen der 
Union gegenüber ihrem „normalen Durchschnitts“-Gehalt zu 
beweisen.

Es ist keine „Herrschsucht“ oder „Bevormundung“ , son
dern eine Frage zweckmäßiger Konzentration, ob die für solche 
Arbeit geeigneten Genossen besonders zusammengefaßt werden 
sollen oder nicht. Selbst einige Genossen der Berliner AAUE. 
können sich der Notwendigkeit planmäßiger Durchsetzung der 
Union nicht verschließen und empfehlen die Erfassung d s a u  
geeigneter Genossen in ihren Körperschaften.

Unseres Erachtens ist das ein falscher Weg. Gerade durch 
die Tätigkeit in Organlsations^prperschaften erhält der ein
zelne Genosse erst einen weiteren Blick für Angelegenheiten 
einer Klassenrevolution. E rst durch lebendig-praktische Ar
beit werden die Fähigkeiten entwickelt. Eine solche Schule 
darf keinem vorenthalten werden, jeder sollte auf irgendeine 
Art zu ihr veranlaßt werden. Die „tüchtigen“ und klarsten 
Genossen aber, sie sollten sich in sinnvoller W eise nicht nur in 
den zentralen Körperschaften, sondern vorwiegend in den B.O„ 
den Ortsgruppen und den Bezirken betätigen. W er will, w er 
soll und w er kann denn beurteilen, ob  dieser oder jener zu 
den Klarsten und Fortgeschrittensten gehört oder nicht, wenn 
nicht eine allgemeine Belastungsprobe sie vom „normalen“ 
Durchschnitt zu trennnen verm ag? Sie ist gegeben durch eine 
über den allgemeinen Rahmen der Union hinausgehende Bereit
schaft zu Arbeit und Opfern in Gestalt der Aufrechterhaltung 
einer besonderen Organisation. Die Zaghaften, Kleinmütigen. 
Schwachen, noch rückständig Denkenden bleiben ihr von vorn
herein fern. Und das ist ta (fiesem Falle gut! '

W ir erreichen d a d u r c h  eine überaus nützliche Abtren
nung der besten Genossen vom allgemeinen Durchschnittsgehalt 
der Union. W ir erfassen sie organisatorisch um durch immer
währende Selbstverständigung möglichst einheitliche Auffas
sungen in und gegenüber der Union zum Ausdruck bringen zu 
können. Und w ir nennen uns Partei und geben eine eigene 
Zeitung heraus, um unabhängig von möglichen Schwankungen 
der Union uns ihr, wie dem Proletariat überhaupt, gegenüber 
die notwendige Tribüne zur Verbreitung und Durchsetzung 
unserer Auffasungen zu sichern.

Es ist des Oefteren an uns die Frage gerichtet worden, 
warum w ir so „krampfhaft“ am Namen „Partei“ festhalten. 
üew iß. w ir konnten uns ebensogut „Kommunistischer Arbeiter- 
B und ' oder sonstwie bezeichnen; aber gerade um den vor
handenen Tendenzen zum Syndikalismus, der Tendenz zur Ab
lehnung des „politischen“ Kampfes (die auch in Nr. 52 der 
„Einheitsfront“  zum Ausdruck kommt) und um der so flach be- 
gründeteten. schädlichen und rein gefühlsmäßigen „Partei“- 
üegnerschaft das erforderliche Gegengewicht zu bieten, des
halb nennen w ir uns — der Sache wegen — Kommunistische 
Arbeiter-Partei!

III.
Für die Einigung der Unionen!

Die hier in aller Schärfe gehandhabte Kritik gegenüber 
der AAUE. w ar notwendig, um die Debatte ln die richtigen 
Bahnen zu lenken. Um einer tatsächlichen Klärung d er strittigen 
rragen  willen, weil eben ohne sie eine Einigung der Unionen 
mcht möglich is t  Nach wie vor werden w ir uns — ganz im 
btane des Beschlusses der letzten Mitgliederversammlung 
unserer Berliner Genossen (KAZ. Nr. 1) — ideell und organi
satorisch einsetzen für eine Verschmelzune der bestehenden 
Unionen zu einer einzigen Allgemeinen Arbeiter-Union! Doch 
mcht Form und Größe darf uns blenden, alles muß Ihr Inhalt 
W eg und Ziel bewenden!

D ru c k fe h le r -B e r ic h t ig u n g .

In der JCAZ.“  Nr. 9 hat der Druckfehlerteufel uns einen 
S tretch gespielt. Im Artikel: Gummi, ein neuer Fnktor der 
W 9P ä ,U tW  an* Seite 2, Spalte I, Zeile 28 von oben muß 
es heißen ..Liberia“  sta tt Nigeria und ln derselben Spalte Zeile 
37 von oben ..Monrovia (Liberia)“ s ta tt Manrovia (Nigeria).

Achtung! Arbeitslose Unions- nad KAP.-Genossen! 
Arbeits-Nachweis Charlottenburg. Freit«, den 5. Februar.

vormittags 11 Uhr, im Lokal Jakob, Galvanistraße 7. 
Arbeits-Nachweis Ackerstrafie. Freitag, den 5. Februar, vor- 

mhtags l i  Uhr. Fraktionssitzung im Saal des Arbeits- 
Nachweises. hinten.

Arbeits-Nachweis Gormannstrafie. Dienstag, den 9. Febraar.
nachmittags 2 Uhr. hn Lokal Linienstraße 52.

Nackweis Wmterfcausener Strafie. Montag, den 8. Februar, 
nachmittags I Uhr. Im Arbeitsnachweis am Büfett.
Die anf dtesen Nachweisen stempelnden Genossen mftssea 

sa diesen Sitzungen unbedingt zar angegebenen Zeit ersebei- 
a. f. A.: Der Obmann der ArtwtelDseu.

14. Unterbezirk (Cöpenlck). Freitag, den 5. Febraar. abds. 
8 Uhr. Mitgliederversammlung. Die Genossen stad verpflichtet 
vollzählig zu erscheinen.

•
17. Unterbezirk (Lichtenberg). Freitag, den 12. Febraar,

■ds pflnhtBch fi Uhr. im Lokal Bartsch. Neue Bahnhofstr. 20.
: Die Entwicklung dar Peft-
Sympathlsierende und Leser

Alle Jngend-Oe-
nnuuwlaa dun 4. Febraar. abends 8 Uhr. im Lokal Jakob. 

Galvanistraße 7. Öffentlicher Grmmeo-Abend.
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neren

auch festet ellen* daß dte Ursachen des 
der bolschewistischen P a rtd  persönlicher 

I; sie als

betrachten. Wenn sie nicht mit anderen Vc 
zischen, geseltechaftHch-ökonomlschen Ent 
fielen, so würden sie nur einen Sturm hn Wa 
stellen. Ein Beispiel dafür ist die «weite Diskussion mit 
Trotzki Ende 1924 und Anfans 1925. Der draiWttfcche Charak- 

Kämpfe spracht aber dafür, daß andere Kräfte in 
daß andere tiefere Ursachen hierfür eine fcr- 
Nur solche Ursachen sind im Stande die Lel- 

aufzupeitschen uod die Mitglieder einer solchen 
tei, wie die bolschewistische, in Bewegung zu 

Hier wollen wh uns nur auf die Betrachtung der in- 
____  „jganlsatlonskrlse der bolschewistischen Partei be
schranken, d. b: der Krise Ihrer Führung, wie dieses der 
14. Parteitag erblicken läßt. -  — *. - -

Wie wir schon gesagt hahpn, ist der Kampf zwischen den 
Mitgliedern des Politischen Büros seinem Charakter und Ur» 
Sprung nach rein persönlicher Natur. Was die ideellen Waf
fen. «Ilt denen dieser Kampf geführt wird, was d ie Plattformen 
und die Lösungen, mit derfen Iede von den kampfenden Cli
quen die Mehrheit der Partei für sich zu gewinnen su ch t be
trifft, so sind sie charakteristisch für die heutige, rassische 
Wirklichkeit, fflr die dort stattfndenden ökonomischen Vor
gänge, nur aber nicht fflr. die Beweggründe der kämpfenden 
F ührer.,. Das wird besonders klar werden, wenn wir die 
ideellen Positionen und Argumente beider Oruppen betrachten. 

1 Jetzt wollen w ir uns ober mit dem Kampf um die Führung, 
und wie tr  auf dem 14. Parteitag geendet hat, befassen.

Mag es noch so widerspruchsvoll klingen, es ist doch eine 
Tatsache, daß der geschlagene Trotzki mit den vereinten 
Kräften aller Mitglieder des Politischen Büros unter Führung 
von Sinowjew und Kamenew am meisten zur Niederlage die
ser beiden letzteren Prätendenten bei getragen hat.

Trotzdem die „Lehren der Oktoberrevolution d ie „alte 
Garde“ zum Oegner halten, haben diese doch die Autorität der 
Sinowjew und Kamenew untergraben und ihren Gegnern um 
Stalin Ihre Verdrängung aus der Führung erleichtert. Die Sta- 

- lins haben sich an der gemeinsamen Kampagne gegen das 
Buch von Trotzki beteiligt, mehr aber aus Gegnerschaft zu 
Trotzki, wie aus Solidarität zu Sinowjew und Kamenew. 
Trotzdem die Enthüllungen Trotzkis die Liquidierung von 
Sinowjew und Kamenew erleichterten, haben die Stalins ihn 
nicht unterstützt, da sie damit se ine. Schildknappen werden 
würden, und das wäre die W iederaufstehung der begrabenen 
Prätendenten. Die Niederlage von Kamenew und Sinowjew 
wflrde dann nur in ihrem eigenen Interesse Sein. Stalin konnte 
nur der Nutznießer Ihrer Kompromittierung sein, wenn die 
Auferstehung Trotzkis nicht gestattet wflrde. Daß schon Im 
Kampf, gegen Trotzki die übrigen Mitglieder des Politischen 
Büros in zwei Lager mit verschiedenen Berechnungen und 
Interessen geteilt waren, zeigt auch die von beiden Seiten 
auf dem Parteitage unterstrichene Tatsache, daB der erste 
Konflikt um die Frage der Beziehungen zu Trotzki. besteht: 
Sinowjew und Kamenew s. Zt. waren nicht nur für se in r Ab
setzung als Kriegskommissar, sondern auch für einen Ausschluß 
aus dem Politischen Büro und sogar aus der Partei, die Stalins 
nur für seine Absetzung als Kriegskommissar. Hier handelt 
es sich weniger um Trotzki selbst, als um einen Kampf um 
das Uebergewicht im Politischen Büro. Stalin war für ein 
Weiterbleiben im Politischen Büro, damit e r ihn weiter gegen 
Sinowjew und Kamenew ausspielen kann. W eiter sollte die 
Entwicklung Veranlassung für die Entflammung des Kampfes 
zwischen den beiden Kliquen geben. Eine solche w ar die 
14. Parteikonferenz hn April 1925.

Die Beschlösse der 14. Parteikonferenz der Bolschewiki,

Natur

altenvor-

und die kapitalistischen Verhältnisse 
w u r d e n ,  e i n s t i m m i g  a n

eine „Mau* 
welche 
Uns nn< 
Organisation

des politischen hätm 
eia geheimer Zirkel, unter der Führung von 

sein, der Jugendverbgpd verbreitet 
« It der Aufschrift j  

rende Materialien gegen die 
enthalten soft, der Sekretir der Leningrader 
kl verbreitet sogar gegen sie die Beschul

digung, die Vofbereiter eines neuen Thermidor zu sein. Pa
rallel damit haben die Sinowjews eine Massenaulnah me in die 
Parteiorganisation beschlossen nnd durchzufObren versucht, 
ab  Vorbereitung für den kommenden Kampf um die Mehrheit.

Inzwischen bat sich die Lage Stalins, der a b  General
sekretär der P artei den Parteiapparat in seinen Händen hat. 
noch mehr befestigt: Die Moskauer Organisation, die lange 
Zeit un ter der Herrschaft Kamen ews, w ie die I eningrader un 
der Sinowjews, stand, wurde seinem Einfluß entrissen mit der 
Ernennung des Bobchewiki Ugjenow znm Sekretär. D as gab 
Veranlassung für den neuep Kriegskommissar Woroschilow 
anf dem P arteitag  zu erklären: „Diese sonderbare Ordnung 
de* Fürstentums* in Moskau Ist beseitigt. An die Spitze der 
Organisation haben w ir Genossen Uglanow gestellt*4 („Prawda 
30. 12. 25). Die Stalins haben aber nicht vor Moskau Halt ge
macht, sie haben ihre Kräfte nach Leningrad zur Eroberung 
des Sinowjew‘schen „Fürstentums“ gerichtet. Mit dessen Hilfe 
e r sich im Politischen Büro durchsetzen wollte. Charakte
ristisch dafür ist die Resolution des Oictoberptenums des Z. K. 
über den Bericht des Sekretärs der Leningrader Organisation 
(tfehe „Praw da“ 3. i a  25*. Auf demselben Plenum haben die 
Stalins die Absetzung des damaligen Sekretärs der Leningrader 
Organisation durchgesetzt. In dieser Atmosphäre, durchdrungen 
von dem Gestank der gegenseitigen Bespitzelungen und Denun
ziationen. geschahen die Vorbereitungen des 14. Parteitages. 
Der offene Ausbruch des Kampfes zwischen den beiden Kliquen 
geschah auf den Leningradem und Moskauern Gouvemements- 
konferenzen. die in der ersten Hälfte des Dezember stattge
funden haben, und seinen Höhepunkt auf dem Parteitag hatte, 
der tro tz  Beschluß des 13. Parteitages, w o Sinpwjew die erste 
Geige spielte, s ta tt nach Leningrad nach Moskau einberufen 
wurde. Der Versuch der Stalins, die zersetzend wirkenden 
Kämpfe auf dem 14. Parteitag zu vermeiden, ibidem sie nach 
einem „Kompromiß“ mit Sinowjew und Kamenew unter der 
Bedingung ihrer Kapitulation strebten, scheiterten dnrch Schuld 
der letzteren. „W ir haben den Vorschlag“ (für den Kompro
miß, d. Red.), sagt Sinowjew. „nicht angenommen, da das keine 
Friedensbedingungen waren, wie man hier behauptet, sondern 
Verlangen nach unserer Kapitulation, ohne Garantien für das 
Weitere.** („Praw da“ 30. 12. 25.)

(Fortsetzung folgt.)

A rbeitsgerät liegen, b t  durchaus * b n b -
•  ihrer

Umsomehr i*fnt das 
:eaen

Rachejustb ist an dem Leben'
■ ■ aatif

den Kerkern zu
Gefang

Bourgeobie aus den

wn, Vorstoß **** auf allen Seiten des Hauses Be- 
W tfv or. Ei£frtatuiert* nicht nur die pWfclsche. # £ »  
i die staatsrechtlich© Verantwortlichkeit der Rerie-

rliner interessanern
dem  auch mtwortlichkeit der Regie- 

efi. daß dieAnklagcschrift 
te. die *»r Irreführung der

und deries
wahrbet

Parlament eine Stu 
Parteien arbeiten a den Sturz

hin. der die ruhige, konsoll- 
'u n d ' Mitwisser der Not et*-

zu aenen ja auch ueotsewand gehört, eine interessante P er-

S t f l ï^ F o ö n  von E xportw are*seiner^^uW ^Ä nder6 aufzu^ 
nehmen. Hegt es durchaus hn Bereich dèr Mögfickkelt daß der
artige Transaktionen vOm kapitalistischen Standpunkt ab  ge
sund fundiert und erwünscht erscheinen werden.

errev
Schießplatz 
deburg ln el 
und b t  dem und der

Im Haushaltungsausschuß teilte der 
Auswärtigen Amtes von Schubert mit, 
80000 Soldaten der französischen Frem« 
Deutsche befinden.

«rar

S to c k fis c h e  R u n d s c h a u
AK «er Werkstatt fer H ittiajisO z

Die „Rote Fahne“ vom. 4. Februar meldet:
„Aus der berüchtigten Zuchthaüshölle L i c h t e n b u r g  

kommt d ie betrübende Nachricht, daß der Jugendgenosse 
W i l l y G ü n t h e r  welcher nach der Märzaktion wegen an
geblicher Erschießung des Gutsbesitzers Heß zu z e h n  J a h 
r e n ' Z u c h t h a u s  verurteilt war. vom Dache d es  Zucbt- 

•hauses gestürz t und mit gebrochenem Genick und Rückgrat 
tot liegen blieb. O er mitabgesturzte Dachdecker, ein krimi
neller Gefangener, liegt mH zerschmetterten GHedmaßen hoff
nungslos im Krankenhaus.“

Daß die Ursachen zu diesem Unglücksfall in d er schad-

£chandifrteöe des Staatsgerichtshofes.
Von dem 

wurde am 1. 
wegen Vorbe 
_ im Fi 
u rte ilt Der 
re ib  wegen 
gericht tu 6

itsgerichtshofe zum 
der Arbeiter Karl 

Hochverrats hii ^
34. zu zwei Jahren 

.. hatte Amnestie beant 
Tatbestandes vom be

Republik
Aachen

heda
Kriegs-

1
„Lan-

oletarier

__ _________ ten Qrfängrffr verurteilt w
hinderte die’ monarchistischen Richter aber nieht, 
desfeinden** Unterstützung zu  lebten, da _  
das kapitalistische Vaterland, anch wenn er es zn verteidigen 
beabsichtigte, schwer geschädigt hat.

L e i p z i g .  3. Februar. Der Staatsgerichtsbof verarteflte 
den Studenten W entz zu drei Jahren sechs Monaten Gefäng
nis und 300 Mark Geldstrafe unter Anrechnung von dnem  Jahr 

Monaten Untersuchungshaft. Obwohl die Bewcisauf- 
un eJ in  vollen Umfang die Aussagen des W entz bestätigt 

« ..te . und Wentz von Sprengstofftransporten nichts wußte, 
nahm das Qericht Sprengstoffvergehen an  und kam hur des
halb nicht zu einem Zuchthausurteil, weil die Jugend d as  An
geklagten berücksichtigt wurde. (R. F . v. 4. 2. 26.)

Es handelt s id t hier Um einen dam ab ._
W erkstudenten, d *  der KPD. angehörte, und von dem __ 
der Reichsanwalt meinte, der Angeklagte müsse ein Sonder
ling sein, da m den Kreisen, denen er entstairene. das Bekennt
nis zum Kommunismus nicht üblich sei. W äre dieser Intel
lektuelle für die Faschisten tätig gewesen, hätte ihm kein 
Staatsanwalt ein  Haar gekrümmt. ____

Aach ht Frankreich Klassenjustiz.
W TB P a r i s  2. Februar. Die .Strafkammer verurteilte 

heute die Kommuabten M a r t y  und den C h e f r e d a k t e u r  
d e r  k o m m u n i s t i s c h e n  Z e i t u n g  . J f u m a n i t é “  
wegen Veröffentlichung eines Artikels unter d er Ueberschrift: 
„Die HöHe in der M arine“, in dem j u m  Morde aufgefordert“ 
wurde (?) zu zehn bzw. sechs Monaten Gefängnis und zu  je 
1000 Franken Geldstrafe.

D ie Klassengerichte schützen d ie Militaristen ta allen ka
pitalistischen Ländern. .

Wht f f l l d K l  HICtflHÉKT
Die Falschmünzerei d er ungarischen Monarchisten zieht 

immer weitere Kreise. Der Mailänder „Corriere della S era“ 
meldet aus Budapest: Auch i t a l i e n i s c h e  L i r e . n o t e n  
sind von dem n a t i o n a l e n  F ä l s c h e r k o n s o r t i u m  in 
großen Mengèn angefertigt und in den Verkehr gebracht wor
den. Die italienische Regierung ba t scharfe Forderungen an 
die Regierung Bethlen gestellt. Die in Mailand verhafteten 
Mitschuldigen haben sensationelle Aussagen gemacht, die 
keinen Zweifel , m ehr lassen daß die Verhaftungen hochstehen
der Reigerungsmänner unumgänglich notwendig sind.

Zur Untersuchung dieser groß angelegten Fälschereien ist 
ein Untersuchungsausschuß eingesetzt worden, der es auch den 
V ertretern d er französischen Notenbanken ermöglicht, den 
Untersuchungen beizuwohnen, ohne daß dadurch das ungari
sche Recht verletzt wird. P ie  „Vossische Zeitung“  vom 

Februar meldet hierzu folgendes:
„W ie w ir von gutunterrichteter Seite hören, hat d ie fran

zösische Regierung eine Reibe wichtiger Dokumente in der 
Hand, die die ungarische Fälscheraffäre als weit ausgedehnter 
erscheinen lassen, a b  bisher bekannt is t .. , Aus diesen Doku
menten soll vor allem die enge Zasanunenarbeit zwischen aa- 
garbchea aad deutschen völkischen Krebea hervorgehe«. Die 
Fäden laufen diesen Zeugnissen zufolge von Budapest nach 
Berlin und nach München. Als Verbindungsmann zwischen 
den deutschen und den ungarischen Völkischen soll Gömbös 
fungieren. Durch das der französische Regierung vorliegende 
Material würden auch Angehörige der deutschen äußersten 
Rechten aufs schwerste kompromittiert. Das Beweismaterial 
ist wie uns versichert wird, „absolut erdrückend“.

D as Mitglied des Untersuchungsausschusses, der sozial
demokratische Abgeordnete Karl Peyer. der heute in der Na
tionalversammlung h n  Namen der demokratischen Blockpar
teien sprach, und eine Erklärung des Blockes verlas, gab d er 
Frankenfälschungsaffäre eine geradezu sensationelle W en-

Zar Hanntt’aäe
^Fortsetzung.)

>. y  , ‘ u k
Aber die Wurzeln der Krise der kapitalistischen Kultur 

greifen noen tieter als die bisher aufgezeigten Erscheinungen. 
Oer letzte Grund Ihrer ständigen Krise und inneren Zusammen
bruchs ist. daS die Ideologie and dto Produktion- a d  Ge
sellschaftsordnung sich la einen aalösbarea Gegensatz zuein
ander befinden. Ab notwendige Folge der kapitalistischen 
Anarchie der Produktion konnte die um die Herrschaft kämp
fende und herrschende bürgerliche Klasse nur eine Ideologie 
haben: die der individuellen Freiheit. Die Krise der kapita
listischen Kultur mußte abo in dem Augenblick eintreten. ab  
diese Ideologie mit der bürgerlichen Gesellschaftsordnung in 
Gegensatz gériet. Solange die aufwärts strebende bürgerliche 
Klasse — wie Im 18. Jahrhundert — diese Ideologie gegen die 
Gebundenheit der ständischen Gesellschaft gerichtet bat. war 
diese Ideologie der dägnate (entsprechende) Ausdruck der ge
gebenen Lage des Kiassenkampf es. Demzufolge konnte die 
Bourgeoisie dieser Zeit in der Tat eine wirkliche Kultur haben. 
Als aber die Bourgeoisie zur Macht kam (also schon in der 
großen französischen Revolution), stellte e£ sich heraus, daß 
es unmöglich is t diese Ideologie ernstlich durebzuführen. sie 
äuf die. gesamte Gesellschaft anzuwenden ohne Selbstaufheb
ung jener Gesellschaftsordnung, als deren Ideologie der Ge
danke der, individuellen Freiheit zustande kanu. Kure: Iflr dte 
burgerflehe Klasse wir ca aaaftcfleh. ihren eigenen FretteMs- 
gedaakeax aach aaf das Proletariat aazaweadea. Der unbe
zwingbare Zwiespalt dieser 
geoisie mußte entweder di< 
sfe mußte sie als die Verh

unbe-
Lagc ist aber folgender: die Bour- 

dieser Ideologie entsagen, oder aber 
_ .... — Verhüllung ihr entgegengesetzter Hand

lungen benützen, hn ersten Falle kam eine völlige Ideenlosig
keit. ein moralisches Chaos zustande, da die Bourgeoisie ta- 

ihrer Lage in der Produktion außerstande war, eine 
_ ab  die der individuellen Freiheit zu erzeugen.

Im anderen Falle stand die Bourgeoisie vor der moralischen Stell 
Lüge: sie w tr gezwungen, gegen ihre eigene '

deten ihrer ehemaligen Feinde, der agrar-feudalen Klassen, 
wurden, m ußte 'thre neue Ideologie bei ihren neuen Verbünde
ten gesucht werden. Aber auch dieser Versuch, die Ideologie 
mit der Pr»>diiktionsordnung in Einklang zu bringen, mußte 
scheitern. Denn die wirklichen Grundlagen der konservativen 
Ideologien, die ieudale. ständische Gliederung und die ihr ent
sprechende Produktionsordnung, wurden gerade durch die ka- 
pitalbtische Rcvolutionierung der Produktion, die ihren Höhe
punkt im Zeitalter des Finanzkapitals erreicht hat. gründlichst 
aus der Gesellschaft ausgerottet. Der Feudalismus allerdings hat 
einmal eine Kultur von hohem W erte und hohem Niveau ge
h a b t Aber dies w ar in einer Z elt a b  die feudale, a b  die 
ständische Gesellschaft die herrschende w ar: als die Gesamt
heit der Gesellschaft und ihre Produktion durch ihre Prinzipien 
geregelt wurde. Mit dem Siege des Kapitalismus wurde diese 
Gesellschaftsform vernichtet. Vergebens blieb ein großer Teil 
der wirtschaftlichen und 'gesellschaftlichen Macht in den Hän
den der einst herrschenden Stände. Der Prozeß, daß auch diese 
sich kapitalisieren, daß auch sie die Formen des Kapitalismus 
annehmen, konnte nicht aufgehalten werden. Damit erfolgte 
aber für diese Schichten derselbe Zwiespalt des W iderspruches 
zwischen Ideologie und Produktionsordnung als für den Kapi- 
talbmus. wenn dieser W iderspruch bei ihnen auch anders zum 
Ausdruck kam. A b  daher die bürgerliche Klasse im Zeitalter 
des Finanzkapitals das W asser d e r Erneuerung gesucht hatte, 
suchte sie es in einem Brunnen, den sie selbst zugeschüttet 
hatte. ,

Von dem Gesichtspunkte der Kultur bedeutet dieser Gegen
satz zwischen Ideologie und Produktionsordnung folgendes: 
der Grund der Großartigkeit d ir  alten Kulturen (Griechentum. 
Renaissance) bestand darin, daß. nachdem Ideologie und Pro
duktionsordnung in Einklang waren, die Produkte der Kultur 
sich aus dem Boden des gesellschaftlichen Seins organisch 
entwickeln konnten. Machten die größten Kulturwerke noch so 
v id  höher gestanden sein ab  die innere Welt des Durch
schnittsmenschen; so w ar doch immer zwischen ihnen irgend- 

Zusammenbang. Aber noch wichtiger a b  diese 
: der Kahurprodukte innerhalb des 
i s t  daß der Einklang zwischen Ideologie und 

tionsordnaag den selbstverständlichen Einklang zwischen Ide
ologie uad Lebensführung ermöglichte. (Daß die Art der mensch- 
lichen Lebensführung voa ihrer Lage in der Prodaktion ab- 
hätagt bedarf keiner eingehenden Erörterung.) la jeder Gesell
schaftsordnung aber, in der die Lebensführung and ihr ideolo
gischer Aasdruck in natürlichem, selbstverständlichem Einklang 

sind, ist es möglich, daß das Fonnaimehmen der 
den Gebilden der Kattur seinen organischen Ans- 
Diese organische Einbeit ist aber nur anter solchen 

ie rdatfve- Unabhängigkeit der 
von ihren wirtschaftlichen Grundlagen 

bedeatet soviel, daß sie a b  F< 
zn aa tirücl*ä Verbüiv- ihrem formellen W erte au d iteu r- formellen Gültigkeit nach.

von den Gegebenheiten, die durch sie geformt wurden, die 
ihnen durch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Ordnung 
ihrer Zeit zur Formung aufgegeben wurden, unabhängig sind. 
Doch der geformte Stoff dieser Formen kann nur die gesell- . 
schaftliche Wirklichkeit selbst sein. Wenn daher zwischen Ide- _
otogie und W irtschaftsordnung ein wesentlicher Gegensatz vor
handen ist. so muß dieser Gegensatz, in bezug anf unser P ro
blem. so ausgedrückt werden, daß die Formen und die Inhalte 
der kulturellen Aeußerungen miteinander in W iderspruch ge
raten. Damit hört aber die organische Einheit der W erke d e r  
Kultur, sein harmonisches. Freude verleihendes W esen auf.
diese Lage dem -Gesichtspunkte der zu der Kultur Stellung------
nehmenden Menschen auszudrücken — was ein Hauptkenn
zeichen der alten Kulturen w ar. Die Kultur des Kapitalismus, 
ir sofern sie ehrlich gewesen i s t  konnte ta nichts anderem be
stehen. a b . i n  der schonungslosen Kritik der kapitalistischen 
Epoche. Diese Kritik erhob sich häufig auf ein sehr hohes 
Niveau (Zola. Ibsen), aber je ehrlicher, je wertvoller sie w ar. 
desto mehr maßte ihr die einfache und natürliche Harmonie 
und Schönheit der alten  Kultur fehlen: die Kultur im wahren. • 
wörtlichen Sinne des W ortes. Dieser Widerspruch bestand auf 
allen Gebieten d er menschlichen Aeußerungen. aui dem Ge
biete des Stoffes der Kultur. So erzeugte die kapitalistische 
Gesellschaftsordnung — um nur ein einziges, sehr evidentes 
Beispiel zu erwähnen — notwendigerweise aus sich .selbst 
aus ihrer Frefheitsideoiogie, die Idee des Menschen, a b  Selbst
zweck. W ir können es ruhig sagen, daß diese große Idee in 
den dem Kapitalismus vorangegangenen Jahren nie eiaea so 

klaren und bewußten Ausdruck bekam a b  gerade in
r  Zeit (klassischer, deutscher Idealismus). Aber keine Ge

sellschaftsordnung hat mehr diese Idee mit Füßen getreten, ab  
gerade die kapitalistische. Das Alles-zur-Ware-werden blieb 
im Kapitalismus bei dem Zur-Ware-werdea eines jeden Pro
duktes nicht stehen. Es griff auch aaf die menschlichen Ver
hältnisse über: man denke m ^ a n  die Ehe. Die inneré Not wen-,
« t  1  -  »« J  _  _  ■ J ----- 1  „  t n l t i i r a l l A d  f * , -A -aiKkett oer  lOfOiORiscncn. Kulturellen Kicntunc loraeric  also  
einerseits von ahen Produkten der Kultur das Verkünden der 
Menschen a b  Selbstzweck. Der Stoft hingegen, der durch diese 
Kulturformen geformt wnrde. war andererseits ein lebendiges 
Verneinen dieser Idee. Die wertvolle Dichtung des Kapitalbmus 
zam Bebpiel koante daher nicht das einfache Abbilden ihrer 
Zeit sein, wie z- B. die griechische Dichtung deren efrige 
Schönheit cerade diesem selbstverständücben kritiklosen Ab- 
bilden entsprang. sMRlent^nur d ie  Kritik des Bestehendem

Betrachten w ir jetzt. 
Gesellschaft vom 

vor alte m das
die

u n d  s e in e r

des

— -----  Vertritt und Mitwisser
fa lsch e r se in  so ll. V .  :

id. daß Bethleif von den Frankenfälschungen 
5èlt <te*n November Kenntnis hatte wird sogar in 

dar jetzt veröffentlichten Anklageschrift zueggeben. Der Auf
bau dieser AriUage. die sich lagen 26 Personen richtet zeigt 
sehr deutlich dte Absichten der Prozeßführung: erstens soll 
der Kreis der Angeklagten womöglich beschränkt werden 
(man spricht von mindestens 250 stark kompromittierten Poli
tikern. angeklagt sind nur 26); zweitens soll Jeder politische 
Hinweis vermieden nnd der Prozeß der monarchistischen 
Putschisten ab  dn  reiner JCriminalprozeß“ abgewickelt wer
den: drittens würden den Angeklagten in der Anklageschrift 
selbst „mildernde Umstände** zugebilligt, indem a b  erwiesen 
angenommen wird, daß sie aus „edten Beweggründen** heraus 
handelten und keine persönliche Bereicherung bezweckten.

Die Häupter der angeklagten Gesellschaft sind: Prinz
W indbchgrätz der seine „unbekannten Freunde“ nicht ver
r i e t  d e r Polizeichef Nadossy. der den Putschisten auch 
falsche P ässe  besorgte, der Feldbischof Zabrawetz. der in einer 
Villa des Berliner Horthybotschafters Kaqya die falschen No
ten sortierte, die Fälscherbande vereidigte <sich aber trotz der 
schweren Anklage auf freiem Fuß befindet!) und der Post
sparkassendirektor Baroß.

Nach Berichten der „Roten Fahne“ wendet sich die links- 
« sozialistische Arbeiterpartei Ungarns an dje internationale Ar

beiterschaft.. insbesondere an  die Arbeiter Frankreichs und 
d er Tschechoslowakei mit einem Aufruf, d er nachweist, daß 
die horthystiseben Geldfälscher ehie verschärfte monarchi
stisch-faschistische Diktatur geplant haben, um die Ausbeutung 
und Unterdrückung d er Arbeiterschaft zu verschärfen. Jetzt 
droht aber noch die andere Gefahr daß das internationale 
Kapital d ie Gelegenheit zur Vollendung d er Kolonisierung Un
g arns gebraucht. Oie Sozialbtenpartei fordert die Arbeiter 
aller Länder auf. die ungarische A rbeiterkbsse m ihrem 
Kampfe zu unterstützen. Der Aufruf endet: ..Es lebe der 
Kampf gegen den internationalen Kapitalismus und die inter
nationale Reaktion! Es lebe die Revolution, die Befreierin der 
Arbeiter aller Länder!“

In der englischen Presse wird Ungarn gegen die Angriffe 
der französischen Regierung in Schutz genommen, da Horthy 
als faschistischer Konterrevolutionär für England einen Stütz
punkt te Mitteleuropa bildet

Die finanzielle und wirtschaftliche Lage Rußlands b t  der
a rt. daß es aus eigener Kraft sich wirtschaftlich nicht entwickeln 
kann. Infolgedessen stehen z. B. V ertreter Rußlands mit deut
schen Banken ta  Verbindung zwecks Aufnahme eines neuen 

- -  Kredites in Höhe von 300 Millionen Reichsmark zur Finanzie
rung russischer Einkäufe ta Deutschland.

Eine der Hauptbedingungen, die RuBland für die Gewäh
rung von Krediten gestellt wurde, ist die, daß es die alten za
ristischen Schulden anerkennt. Da d as Rußland von heute ohne 
die Kredite \ztashungriger Ausländer nicht mehr auskommen 
kann, hat es sich wohl oder übel dazu bequemen müssen diese 
Bedingung zu akzeptieren. Für die Verhandlungen mit der 
französischen Regierung über die Regelung der russischen 
Schulden an Frankreich ist jetzt eine Delegation zusammenge
se tz t worden, die Rakowski zum Vorsitzende« hat. Mitglieder 
dieser Delegation sind Dolgow. Mitglied des Präsidiums des 
Obersten Volkswirtschaftsrats, Mdiwani. Handelsvertreter in 
Frankreich, Preobnaschenski und Reingold. Mitglieder des Kol
legiums des Tinanzvolkskommissariats, Pj?takow, stellvertre
tender Vorsitzender des Obersten Volkswirtschaftsrats. Sto- 
monjakow. Mitglied des Kollegiums des Handelskommissariats. 
Tomski. Mitglied des PräskHums des Zentralexekutivkomitees 
nnd Mitglied des Rates für Arbeit und Verteidigung, und Schein
mann, stellvertretender Volkskommissar für die Finanzen und 
Staatsbankdirektor.

Trotzki hat über diese Verhandlungen ta der „Praw da“ 
vom 18. Januar ausführlich geschrieben und zunächst erklärt 
a b  gerissener Bolschewik, daß eine Zahlung der alten Zaren
schulden glatt „abgelehnt“ werden müsse. Aber bald darauf

mitel untergeordnet ist nnd nicht das Produktionsmittel dem 
Menschen, aufhört, fn ihrer letzten Analyse bedeutet diese 
Gese Usch altsordn u ng die Aufhebung des Selbstzweckes der 
W irtschaft Die kapitalistische Gesellschaftsordnung hat ihre 
S truktur natürlich so tief ta die Gedankenwelt eines jeden hin- 
eingetragen. daß diese Seite d er Umwandlungen nur wenigen 
*bewußt wurde. Um so mehr, da diese Seite der Umwandlung 
sich selbst nach Erobern der Macht ta dén oberflächlichen Er
scheinungen des Lebens noch nicht äußern kann. Die Herr
schaft über die W irtschaft die sozialistische Organisation der 
W irtschaft bedeutet die Aufhebung der Autonomie der W irt
sc h a ft O ie W irtschaft, die bis jetzt ein automatischer Prozeß 
w ar, mit eigener Gesetzlichkeit, die durch -die menschliche 
Vernunft nur erkannt, aber nicht von ihr geleitet werden 
to n n ten ; w ird jetzt zu etaem Teile der staatlichen Verwaltung. 
Zu etaem Teile eines planmäßigen, nicht mehr von eigenen 
Gesetzen beherrschten Prozesses. Denn die letzten Beweg
gründe dieses einheitlichen geselbchaftiichen Prozesses können 
schon nicht mehr wirtschaftlicher Natur sein. Der Schein 
w iderspricht'zw ar auch Her dieser Behauptung. Denn es ist 
klar, daß das Umorganbieren d er Produktion anders a b  auf 
wirtschaftlichem Boden, mit wirtschaftlichen Organen, von 
wirtschaftlichen Bedenken geführt, sowohl praktisch als auch 
theoretisch unmöglich b t  Außerdem ist es selbstverständlich, 
daß, dem Wesen des Klassenkampfes entsprechend, in der 
Phase der Diktatur, die den Höhepunkt des Klassenkampfes 
bedeutet.. Fragen .des wirtschaftlichen Kampfes, der Um irgani- 
sierung d e r  W irtschaft im Vordergrund stehen. Aber das be
deutet bei weitem nicht, daß der letzte Grund des auf diese 
W eise ablaufenden Prozesses auch in wirtschaftlicher Natur 
wäre.-. D e r ' Fuqktionswechsel, den die proletarische Diktatur 

Gebiete raft sich bringt, tritt auch hier «üh. Ein jedfs 
. Moment w är während des Kapitalbmus nur der 

| “ _desvjrevolu»ionär?n Prozesses, des letzen Endes 
des Kipitäßsipus geführt hat. Nun dreht 

' daß die U

war ja auch
fendste, da er zu vielen

imorgani- 
srbau“ wird (dieser

um. Wir sagen nicht 
zum bloßen

der Ideologie nicht der tref- 
indnissen Anlaß gegeben hat), 

werden, daß die Priorität der 
S. WÄS auf der Oberfläche wider 

it Iür sie. wenn wir die Sache 
. ./betrachten. In den Krisen der 
stand hnhier der ideologische Teil 

Das ge- 
der Notwendigkeit daß 

Entwicklung in den vou 
bewußt .werden 

bäte diesen Krisen nnd 
tjoneu gegeuüber einen enthüllenden Charakter: ste ades auf 
d‘« ***“ "  bewegenden Kräfte hin: auf dea wir!
schaftflchen Prozeß. ^  (Schluß folgt)

■le BM. r n *  U e t t m  FMtaw-aaUiHsUMr
Oie J lo te  Fahne“ vom 3. Februar meldet folgenden Be

schluß voo der Tagung 'der Bezirksleitung Berbn-Oranden- 
burg der KPD. im Fall Maslow — Ruth Fischer:

J m  Falte Masiow nahm die Oesamtbezirksleitung mit 
23 Stimmen bei 16 Stimmenenthaltungen die nachstehende Re
solution an: ,

Die Bezirksleitung Berlin-Brandenburg verhandelte in 
ihrer Gesamtsitzung vom J l .  Januar Über den Faß Maslow 
und kam zu folgender Entschließung:

1. Die Bezirksleitung schließt sich vollkommen dem Urteil 
der ersten Reichsparteiarbeiterkonferenz vom 30. und 31. Ok
tober 1925 und dem Urteil d e r Internationalen Kontrollkom
mission vom 22. November 1925 an. die übereinstimmend fest
stellen. daß das Verhalten des Genossen Maslow vor den 
Klassenrichtern des Staatsgerichtshofes für einen Führer einer 
revolutionären P artei unwürdig war.

2. Die Beziksleitung schließt sich vollkommen dem Be
schluß des Pol.-Bureaus des ZK. vom 6. Januar 1926 und dem 
Beschluß des ZK. vom  8. Januar 1926 an.

Des weiteren verurteilt d ie Bezirksleitung das Vorgehen 
der Genossin Ruth Fischer auf dem 14. Parteitag der KPR., 
wo sie ohne Verständigung und ohne Rücksprache mit der 
offiziellen Vertretung des ZK. der KPD. beim EKKI. und bei 
der KPR. an den Parteitag der KPR. eine schriftliche Erklärung 
im FaHe Maslow abgab. die im schärfsten Widerspruch und 
Gegensatz mit dem Beschluß der 1. Reichsparteiarbeiterkonferenz 
stand und damit einen d er schwersten PlnlpMahrgche gegen
über der Gesamtpartei beging, den ein Parteimitglied begehen 
kann. • -

Ein solches Verhalten eines Mitgliedes des ZK. der Partei 
b t  unvereinbar mit der Stellung eines ZK.-Mitgliedes und an
deren verantwortlichen Parteifunktionären, wie sie die Ge
nossin Fischer bekleidet.

4. Oie Bezirksleitung erw artet vom ZK„ daß es die An
gelegenheit unter Punkt 3 nachprüft und eine Lösung der An» 
getagenbeit. wie es den Grundsätzen einer revolutionären Dis
ziplin entspricht, herbeiführt.

5. Die Bezirksleitung erw artet von allen Genossen, daß sie 
jeden Versuch, das Verhalten des Genossen Maslow vor den 
Ktessenrichtem des Staatsgerichtshofes und im Gefängnis, und 
das Verhalten der Genossin Fischer und ihre Erklärung auf 
dem Parteitag der KPR. zu verteidigen und zu rechtfertigen, 
hn Interesse der Partei und im Interesse der» Entwicklung zu 
einer bolschewistischen Führung der P artei energisch ent
gegentreten.“
■  Der Leninismus der Thälmann und Genossen hat wieder 
einmal triumphiert. ~

Zur Loge !■ China
Der Pekinger Korrespondent der ..Voss. Ztg.“ berichtet, daß 

sich die antideutsche Propaganda in China, die nach  dem Bei
tritt Deutschlands zum W ashingtoner China-Abkommen einge
setzt hat, verschärfe. Es* wird hervorgehoben, daß .sich Deutsch
land durch diesen Schritt den imperialistischen Mächten ver
schrieben und künftighin in der gemeinsamen Front der Mächte 
marschieren werde. \

Ueber die Tätigkeit des deutschen Kapitals In China ver
öffentlicht die chinesische Presse interessante Nachrichten. So 
berichtet die Zeitung „Chen Pao“ (Peking, am 30. und 31. De
zember), „Shuntten Shihpao“ (Peking, 30, und 31. Dezember) 
und „Shun Pao“ (Schanghai, 3. Januar), daß die Deutsch-Asia
tische Bank über eine an China zu gebende Anleihe verhandle.

Unterdes geht der Krieg der Marschälle und Generäle 
weiter. ,

Wie die Nachrichtenagentur 'Indo-Pacific aus Schanghai be
r ich te t scheint ein Bündnis zwischen Wupeifu und Tschangt- 
solin Wirklichkeit au werden. Die Hupeh-Armee habe Truppen 
von Kuomintang und Honan angegriffen.

Andererseits wird gemeldet: S tarke Streitkräfte der Kan
ton-Truppen, a b o  aus Süd-China, sind nach Norden auf dem 
Marsch, um Wu-Pëi-Fu zu bekämpfen, der einen Vorstoß nach 
dem Süden unternehmen wolle.

In Shangal hat sich der „Bund für konstitutionelle Vertei
digung“ offiziell gebildet. Sein Zweck ist, die internationale 
Opposition gegen die Grundsätze deKdritten Internatorale und 
des Kommunismus zu entwickeln. Im HauptaysschuB-sollen 
vierzehn europäische Nationen vertreten sein.

Sehr sensationell klingt eine Nachricht über englische 
Kriegspläne gegen China, die die „Rote Fahne“ vom 5. Fe
bruar veröffentlicht und die u. a. folgendes enthält:

Lopdoa. 4. Februar, ln London hat sich unter dem Namen 
„Chinesisches Koadtee** mit Hilfe der Regierung aus Vertre- 
tretern der englischen Industrie, der großen Petroleumgesell
schaften und der englischen Banken in Hongkong und Schang
hai eine Organisation gebildet, dfe die Agitation für einen fn- 
terventionskrieg gegen China entfallen soll. Die Interventions
pläne sind „bereits ziemlich weit fortgeschritten. Mllltärsach- 
verständige haben Hj*s Gutachten abgegeben, daß eine Anaea 
vou IM tM  Mann g e n ^ r n  würde, um die chinesische Frei
heitsbewegung nieder iu  werfen. • Sie schlagen vor, daß diese 
Armee zum größten Te1f in' London organbiert werden soH. 
Durch BéscMagaahare der chinesischen Eisenbahnen, wo
für der kürzßche Streich Tschan^s in der Mandschurei ein 
Vorspiel w ar und durch die materielle Unterstützung der eng
lischen Industriebänken ln China mit Hilfe der Bank von Eng
land w äre die. materielle Seite des Feldzuges gelöst Die Bank 
von Engbnd hat etae erste Sendung von 6COOOO Pfund nach 
Hongkong bereits überwiesen.

Darnach scheint es, daß die englischen Imperialisten die 
Chinafrage aktiv zu bearbeiten beginnen. :

Zum M ossu l-K o n h ik t
Die bürgerliche Presse meldet daß die Verhandlungen des 

britischen Botscharfters ta Angora .Über die Mossulfrage zu 
keinem Ergebnis geführt haben, da die Türkei die engttschen 
Vorschläge abgelehnt b a t

Proletarische Wotmstttttn im
________ serviert —

ten Gedankenlosigkeit folgendes KulturWia’aus 
schert RepUblk:

„Auf dem großen Müllabladeplatz an der Straße, dte von

Der kürzlich verstorbene amerikanische 
vermachte seinen Hunden testamentarisch 20!

Kommentare Proletarier denkt!

• Das in der Kaberzeit demokratische und gut r 
„Berliner Tageblatt“, heute eine übte Kloake für die 
mit den dicken Bäuchen und dünnen Hirnen, ha t für 
Stumpfsinnigen eine Seite unter der Rubrik 
ohne Politik“. Hier serviert Schmook all den perversen 
erotischen Kohl der sich sefcst auf den anderen Seiten 
unterbringen läßt. In der Nummer vom Sonntag, den M. 1„ 
ist da auch eine Notiz, die wir auszugsweise, unter Streichung 
des hinzugelogenen hier Wiedergeben:

Verbrechen uad KindcrsoiuL 
Eine organisierte Einbrecherbande, die aus 30 b b  30 

Schulkindern der mittleren Volksscbulklassen besteht 1 Unter 
der Führung eines noch nicht zwölfjährigen Jungen 
Marktbuden und Geschäftsladen mit Brechstangen und .T 
schlüsseln geöffnet und geplündert. Das Milieu, aus dem 
Bande sich rekrutierte, eine Gegend .der S tad t in der ein
schlimmes Lumpenproletariat haust würde dem Z e l c h e i  
s t i f t  Z i I l e « - r e i c h e  A u s b e u t e  nefern. Man ha 
Wohnung des Rädelsführers aufgesucht: hi einer kleiaea 1 
zwei Famfltoa arit Maf Kiaderu — die Erwachsenen alle
beitslos. Die Folge ist natürlich, daß der Raum auch von 
geziefer w ljianjK . Die _  ~ _
o*nire. Korperncn scowacn entwKien, iracerenuiiifi, 
ihre Jahre gewitzigt ahaea aber garnicht- daß ate et waa Var- 
werflkheaftgetaa habea. Eßwaren pflegten sie an Ort und 
Stelle, wo sie ihnen in die Hände fielen, t» verzehren, weil sie 
immer hungrig waren. Besonders gern jedoch stahlen sie 
Spielsachen, und die behielten sie Immer, denn die hatten Sie 
bis dahin nur* durch die Scheiben der Schaufenster kennen ge
lernt. Es gibt wohl nichts Traurigeres, a b  ein Kind, das nie
mals Spielzeug gehabt hat:. Ein solches Kind leidet Qualen 
imd verkrüppelt seelisch. Solche Kinder «ibt es nicht bloß 
unter den Mitgliedern dieser jugendlichen Diebesbande. Sie 
glaubten halb und halb zu spielen, indem sie Einbrüche 
nahmen: wie andere ihres Alfers ..Räuber d  Gendarm** 
len. machten sie Ernst mit dem Rauben, sahen das Ganze aber 
als eine „Hetz“ an, und siqd jetzt erstaunt, daß die fromdbn 
Amtspersonen, d ie 'sie  verhören, die Geschichte so ernst be
handeln. Dia Nader kommea aaa vors Jugeadaericht dte 
Eltern aber vor dea Strafrichter. Die Hauptsache wird sein, 
diesen ja te m  die Kinder wegzunehmen die noch nicht den 
Eindruck machen, daß sie unverbesserlich wären. In einigen 
Jahren wäre es zu spät, da wäre die ganze Brut zu tebèns- 
längüoben Verbrechern ausgereift.“

, Also, weil sie Kriegskinder waren und'immer hungerten, 
die Eltern arbeitslos und neun Menschen In einem Meinen 
Raum hausten, weil sie Ihr lebenlang alle gehungert, «all die 
guten Sachen“ nur durchs Fenster sahen und die Verbrecher, 
die an all diesem schuldig sind, die vom Arbeitsertrag und 
dem Elend der großen Massen leben die prassen. Reichtümer 
machen, aus der Dummheit der Masse durch Schwindel
zeitungen einen flotten Tag teben. täglich vor Augen hatten, 
deshalb kommen die Kinder vors Jugendgericht, und die El
tern vor den Strafrichter! Und der Schmook des BT. ver- ' 
dient ein gutes Stüde Geld dabei, daß er darüber dreckige 
Witze dichtet

Sicher haben die Kinder nicht ..ahnen“ können. ..daß sie 
etwas Verwerfliches getan haben**, denn es ist gamichts 
„Verwerfliches“, jemand von «einer Diebesbeute eine Kleinig
keit zu nehmen, um sich damit zu sättigen. Verwerflich ist 
es nur. daß die Proletarier hungern, und durdi ihre Entbeh
rung faule Tröpfe fett machen, daß sie Paläste bauen und in 
Löchern hausen, daß sie das ganze Verbrecherpack, ein
schließlich der Pressezuhälter nicht enteignen und vor den 
Karren spannen.

Was könnte nicht aus diesem Zwölfjährigen, der klüger 
ist a ls die Polizei, für ein nützliches Glied einer Gesellschaft 
werden, d ie  nicht aus Drohnen und Sklaven besteht. - Sicher «■-. 
h a t er sich eitl Beispiel genommen an denen, die er „bestahl“ 
und an den Vätern des Wiener „Kommunalsozialismus“ , die 
früher auch arme Teufel waren und heute Jugendgerichte und 
Strafrichter gegen die halten, 'auf deren Rücken und durch 
deren Dummfcfiil- sie , ta  „^Reichtum und H ^ rsch efffiy g M f^  
kamen. - .. ’.y *

W f c T I »  D K a r n  n i .  . .  ,
Der Minister als Spion and Mädchenhändler.

b ie  SOdamertkäner eignen sh*
Buenos Aires (Argentinien) wurde der 

ies Kriegsministeriums, Roman Y. Cortez verhaftet. Der 
rr  ist sdbstverStändlich aus der allerersten Qeuetediafts- 

schicht und seine PrunkviUa b t SteHdlcbein der vornehmen 
W elt

Da der Herr Untermhibter sein großes ererbtes Vermö
gen auf den Kopf geschlagen hatte, machte er sich Geld durch 
‘Splonäge und Mädchenhandel. So im Nebenerwerb gewisser
maßen führte e r  eine Abteilung für Einreisebewilligungen für 

ite. die irgendwo mit der Kasse durohgegangen «waren, iür 
deren Haupt er bald

Tageslicht gekommen, wenn sich nichtma

nämlich reiste Cortez nach Para, wo 
ies iuogen Mädchens, einer Angehört-

se. CortezC la ra

zur
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handel geblieben, wire ihm sicher kein Haar «dkrümmt auch 
nicht iür den Verkauf von Proletarierhmen an Bordete. Die 
Dame der Bourgeoisie und die Spionage brach Hun das. Qe- 
nick. ‘ AH die argentinischen Qeschichten sind edr deutschen 
Bourgeoisie Alltäglichkeiten_______

Die deutsche Presse ver

rktpreis^n'liegen. D et Leiter der Shell* 
ohl ^c^S tandar^  OU Co. iu  getneinw n^m  

Oel zu gewinnen, doch Rpcfefc 
. ._idrohuiig der Preisherabsetzung.

" S Ä  Die SU pda«JO U  
es zoerst idie Preise h e ra b  und 

fo lg tet. Zuletzt die Shem  
.... 1UM1Jwlk uvjviwwjB.i bezeichnet in einem Rund

schreiben an  Kundschaft und V ertreter das amerikanische Oel 
a h  minderwertig. Deterling. der Präsident der Shellgruppe 
antworte in der „Morningpost*4. daB Rußland wohl billig sein 
kann, da es erbinnHche Löhne zahle, und daB die russischen

_  icn
L .,-™falls es ___
~ D e r '  P r _ ------^
Co. setzte Anfang dieses 
die russische V e r tr ie b " ' 
gruppe. Die russische

• , Eta Ereignis für die Berliner «Gesellschaft44 ist alljährlich 
der „PressebaH‘\  Es ist dies «rieht nur eta Ball lür Zeitungs
schreiber und Zeitungsiabrikan ten. wie map aus dem Namen 
schließen könnte. Oiê -Berliner Presse“  Ist nur -B all«“« «  • 
Veranstalterin. Die Besitzer der groBen Pressebordells stiften 
wohl b is ta die Zehntausende fflr die Auslagen aur Veran
staltung des Festes, fflr ihre Schreiber wird gebettelt, durch 
Tombola und Lotterie, durch exorbitant hohe Eintrittsgelder 
und allerlei Betteknethoden. D e eigentlichen Besucher sind 
d ie „oberen Zehntausend“ . Adel und Finanz. Junker und 
Schlotterbarone, die hochbezahlten „Bfihnensterne“. Minister. 
Polizeipräsidenten, reiche Schieber und höchste Staatsbeamte.

Der Luxus und Prunk ftberstelgt auf dem  PressebaU dean 
a u c n s te ts  aBes. w as die Phantasie sich nur von den Gelagen 
der Oranden des alten römischen Sklavenstaates ausmalen 
kann. G erade ta den letzten Tagen braohten die Berliner 
Inseratenplantagen täglich ganze Spalten über d ie Fresserei 
und Sauferei des vor etaer Woche stattgefundenen Berliner 
.Presseball“ . Ober die Prasserei in Sekt und Trüffeln, in 
Austern ond Caviar. «her den unerhörten Prunk der Oamen- 
kiekkmg und kostbaren Schmucksachen.

W ir unterlassen es. den Proletariern Einzelheiten zu 
zitieren, denn es handelt sich um die Bourgeoisie, d ie auf 
Orund des Besitzes der Produktionsmittel das Recht herle ite t 
desto mehr zu  schlemmen und zu huren, ie mehr Selbstmord- 
..epidemie“ und Hunger Sterblichkeit im Proletariat wüten. Je 
mehr P roletarier in Misthaufenhöhlen hausen, ie mehr Neu- 
geborene ta Zdhmgspapier gewickelt ^verhungern und e r 
frieren. Es ist auch selbstverständlich, daB dieses Pack am 
nächsten Tage über die „Not des Volkes“ und Aber die Be- 
gehritefakeit der Massen lamettfiert. Es is t auch selbstver
ständlich. daB die Kulis nach ihrem Almosenfeste Ober die 
hoben Soziallasten uod noch höheren Löhne, über verwahrloste 
Jugend und über Verhetzung der braven Gewerkschafts- 
schtfchen durch Kommunisten d ie Pressekloake voflschmieren
fnfte«gn.

Erwähnenswert aber ist es. daB die Bonzen d er .Arbeiter 
Organisationen“ und die Journalisten der .A rbeiterblätter“ all
jährlich ihren „Sozia ttstenball“  feiern, der dem der Bourgeoisie 
uad d er Zeitungsfabriken nichts nachsteht. Doch um ganz 
objektiv zu sein, lassen wir einen berichten, d e r dabei war, 
einen der sozialdemokratischen Redakteure der „Vossischen 
Zeitung“, ln der Abendausgabe vom 1. Februar steht zu lesen:

Oelfelder- und Oelproduktlonsstätten — „gestohlen“ seien! 
Da aber Industrielle. Reeder und Autobummler mit Skrupeln 
wirklich nicht belastet sind, werden die moralischen Argumente 
nichts vertantc« . D er Kampf w ird  ta der Zukunft schon durch 
Preissenkungen ausgefochten werden. Da die Proletarier von 
d er Preissenkung d es  Schmieröls und des Benzins keine Vor- 
'  “  ** *' Nachteile

Er findet hnmer gleichzeitig mit dem Pressehall s ta tt hat 
ebenfalls Tradition und ist doch hnmer wieder, genau w ie der 
Presseball, ganz neu . . . Da sind immer einige tausend, die 
kommen: Künstler. Junge Leute, beste B e r l i n e r  G e s e l l 
s c h a f t .  Alles bunt durcheinander gew ürfelt eine reizvolle 
Mischung, und da Kostümzwang h errsch t kann man so aus
gelassen sein, wie man will. . .  t i  „

D ie Tradition des Sozialistenballs ist die. daB er immer 
j i e t t “ ist. Die Stimmung kommt ganz von selbst ond von 
Airfang an herrscht jene leichte prickelnde Atmosphäre die ein 
Kostümball eigentlich immer haben soHte, aber die die Berliner 
Kostümbälle im allgemeinen so selten haben.

Diesmal fand der SozlaHstenbaU hn RMfagoM statt, und 
diesmal sollte es auch etw as Neues geben. Maskenzwang 
bis I Uhr. Das klappte mwrallerdings nicht sehr, die Berliner 
sind nun einmal nicht dazu zu bekommen, ihre Gesichter zu 
verdecken Und die. die e s  taten, wurden von ihren Bekannten 

'doch  erkannt. So w ar es also nichts. Aber das stö rte  nicht 
weiter d ie Stimmung. Denn fehlten auch *die schwarzen 
Larven vor dem O ésicht so waren dafür eine Reihe wirkten 
phantastisch i rh f t fc  K m lim lw n T ii zu sehen. Phantastisch 
und doch d ezen t . , . ,

ln  einem Saal spielte eine wundervolle Neger-Jazzband 
so  airfreizend. daB man sich gar nicht trennen konnte. Spät 
nachts . . .  Tanzphänomen ln einem entzückenden Kostüm . . 
Uod da es wieder einmal so  nett w ar mußten die Kellner um 
6  Uhr m orcens die Fenster Offnen, damit die frische Morgen
luft die letzten Oftste gewaltsam vertrieb.“

Also die Atmosphäre hei den ..ArbeiterJournaUsten“ der 
sozialdemokratischen nnd „kommunistischen“ Blätter war noch 
„prickelnder“, die Kostüme noeh enteflckendw wie bei der 
wirklichen Bourgeoisie. Der „Soziahstenhall“ hat dem 
.Pressehai44 den Rang abgelaufen! !

Proletarier, haltet fest an eurer Demokratie.

Sett längerer Zelt retten sich die Oehnächte um den euro
päischen Markt Solange der Kampf geführt wurde in der 
Hauptsache zwischen zwei Gegnern, der amerikanischen 
Standard OU Co. und der englischen Shengruppe. war das Ver
hältnis noch eta verhältnismäßig manierliches, oft im Kompro- 
mtfl zusammenarbeitend. Der Kampf beginnt aber schärfere 
Tonnen anzunehmen, seit RuBland ab Konkurrent hinzage-
trCtDielSgro*en Erdölkonzerne verdanken ihre überragende 
Stellung Ihrem großzügigen Aufbau des Petroleum- und Benzin
vertriebes durch Tanks und Pumpstellen. Tankwagen für die 
Lieferung ins Haus und die Aufstellung von Tanks bei den 
Händlern. Reparateurea. Caragen und Autobesitzern. Das AB-
giimt seit Jahre die Wett mit Vertrieosgesen-

haben, bleiben ihnen alleine die des Lohn-*Ai —j ___ ».__urucKcs.
Der deutsche Markt wurde im Jahre 1925 noch zum größten 

Teile voa Amerika bestritten. Amerikas Anteil beträg t etwa 
65 Prozent des gesamten deutschen Verbrauchs. (Qenau: 
Rohöl 619 P rag »  Gasöl 773. Leuchtöl 8 t2 , Schmieröl 67.4. 
Rohbenz ia  S t i l  Benzin 63A  Schwerbenzin 19.1 Proz.). ln den 
Rest teüt sich der englische Import, Polen. Rumänien. Sikh
amerika. RuBland. Die geringe deutsche Prodaktion fällt nicht 
ins G ew icht sie ist ziffernmäßig kaum auszudrücken. Deutsch
land produziert w eit weniger a ls  1 Prozent der Weltproduktion. 
Rußlands Anteil an der deatschen Oeletafuhr bebt sich aber 
langsam und beständig. Im Kalenderjahr 1925 wurden aus 
Rußland 196836 t  Naphtha und Naphthaerzeugnisse etagefübrt 
gegen 93879 t  L J . 1924. 58310 t  im Jahre 1923 und 107 000 t 
L J . 1913. In  Prozenten der gesamten deutschen Einfuhr von 
Erdöl m achte das — aBes nach russischen Berechnungen —  
im Kalenderjahre 1925: 19.4 Proz. (gegen 13 Pro*., 10^ Proz. 
und 7.1 Pro«, ia den betreffenden Vergleichsjahren). Den Haupt
einfuhrposten in diesen Gruppen nehmen Schmier- und Solar
öle ein. die hn  Jah re  1925 zusammen 36,1 Proz. des deutschen 
Gesamtetafahrbcdarfs deckten gegen 26j0 Proz. im Jahre 1924 
und 28 Prozent hn Jahre 1913. Die absoluten Einfuhrziffern 
betrugen im vergangenen Jahre für Solaröl 69526 t (Vorjahr: 
38 5001) aad für Schmieröl 29 458 t  (Vorjahr: 26 646 tX Ebenso 
erfolgreich konnte die Einfuhr von russischem Benzin gestei
gert w erden; der russische Anteil an  der deutschen Gesamtein
fuhr, der 1913 noch 3 2  Prozent betragen hatte, stieg im Jahre 
1924 aa f 8.7 Prozent und erreichte im abgelaufenen Jahre be
reits 1&8 Prozent bei einer Etafuhrmenge von 70 549 t  (im 
Vorjahre 20 272 t>. Die Einfuhr von Petroleum aus Rußland 
ist bedeutend zurückgegangen. Dies soll aber anf den steigen
den Bedarf in Rußland selbst zurückzuführen sein. Dagegen 
ist die russische Gesamtausfuhr von Naphthaprodukten auch 
im steigen begriffen. Rund 19.1 MIH. Pud (1 Pud gleich ca. 
16.4 kg) Naphtha und Naphtha-Erzeugnisse wurden in den Mo
naten Oktober/Dezember 1925 ausgeführt gegen nur 11.6 Mill. 
Pud im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Monatsmittel 
ergibt sich etae Ausfuhr von ca. 6,4 MilL Pud gegen 5.1 MilL 
Pud im vergangenen W irtschaftsjahre (1. Oktober 1924 bis 
30. September 1925.) Die wichtigsten Abnehmer für russisches 
Naphtha waren im ersten Quartal 1925/26 England und seine 
Kolonien (26.7 Proz. des Gesamtexports), Italien ( 2 4 2  P ro z J l 
Frankreich (21,4 Proz.), Deutschland (17,2 Proz.) und Lettland 
(3,8 Puoz.). Die Hauptmenge der ausgeführten Erdölprodukte 
bildeten Benzin und Schmieröl.

Die steigende russische Oelausfuhr zeigt jedenfalls, daß 
Rußland ein beachtenswerter Konkurrent des amerikanischen 
und englischen Oelkapitals zu werden beginnt. Das russische 
Naphthasyndikat versucht auch alles, sich für einen zuneh
menden Konkurrenzkampf zu wappnen. Die neuen Kredite, 
über die im Augenblick zwischen der Handelsvertretung der 
USSR. und einer deutschen Bankengruppe verhandelt w ird und 
die Jedenfalls mindestens 300 Millionen Mark betragen 
werden, sollen zu einem großen Teile verwendet werden für 
maschinelle Verbesserungen der russischen Erdölindustrie. J

D er Kampf des Oelkapitals um den deutschen M arkt hat 
nicht nur den Absatz von Oel zum Gegenstand. Im H inter
gründe stehen die Interessen großer industrieller W irtschafts
gruppen. d er Finanzkapitalien, und nicht zuletzt gewichtige 
politische Staatsinteressen. Das Oel ist auch hier nur der 
Betriebsstoff für den W eltwirtschaftsmotor, der die großen 
weltpolitischen Komplikationen bew eg t Die Interessen des 
englischen und amerikanischen Oelkapitals sind es in erster
Linie, man könnte wohl sagen ausschließlich, die Deutschland 
ln  Locarno vor ihren Völkerbundswagen spannten. P resse
gerüchte. die in Amerika und England („Chicago Tribone“ und 
.Daily HeraM“) gleichzeitig auftauchten und heute auch in 
Deutschland zirkulieren, wollen davoo wissen daß Deutsch
land. nachdem es  seinen Eintritt in  den Völkerbund vollzogen 
haben wird, voo England etae 2 5-prozentige Beteiligung- an  
der Turkish Petroleum Co. bekom m t Das heißt also, daß 
England mehr als den dritten Teil seines Ausbeutungsergeb
nisses der Erdölfelder von Mossul freiwillig an Deutschland 
ab tritt! D as is t verflucht verdächtig. Das w ürde bedeuten. 
daß England etw as verschenk t um das es sich mtt Amerika 
überwarf. um d as  es auf einen Krieg 
kommen Ueß. Das „Oeschenk“ an den deutschen M Sdjrisieht 
diesem englischen Kapital ähnlich daß schon um einen O nnm i- 
haum Flotten und ganze Truppenkontingente ta  andere W elt
teile schickte und ganze Nationen » « ro tte n  l i e ß ___

Die „25 Prozent44 werden schon ihren problematischen 
Untergrund habea: einen wirtschaftlichen Vorteil sicher nicht, 
aber em zroßes politisches Risiko. Erst im Völkerbund, muß 
d ^ d S s S e fc a S ^ ^ S ^ U v e n  ta Jeden Krieg schicken, 
den das den „Völkerbund“ regierende Oelkapital provoziert 
Und es sind ln erster Linie die Ölfelderbesitzeoden Völker des 
Ostens, die In Zokuuft die Raubgier der wwthdieo CNdjnwerLa- 
ttsten aufstacheiu werden, ln erster Linie die Türkei und 
Rußtend. Das deutsche Kapital würde durchdas

Aegypten. Italien. Frankreich. Oesterreich.
des
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Dock R>1 Ende vorigen J«£esvorwärts.
wurde aach

vorstellen. Der Kampf nm den deutschen Oeknarkt zwischen 
dem westlichen nnd östlichen Oelkapital ist nur die beginnende 
Andeutung lür dtese Olnge.

Kredite fir  die Unternehmer aas
Oie deutsche Reichsregierang beabsichtigt, aus dem Er

K y s ö Ä J Ä Ä Ä s s » - '
"oSdTdlese Verschleuderung von OeWern. die für 

werMoseauaterstfttzng aufgebracht .werden, sott 
bankrotte deutsche Wirtschaft aur Weltmarktkonkurrenz
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2  Deckt an die politischen Gaftuipenen! 
M C  B O T t f a M c  M r t d  « e  »  z n a a n i

Sie warten auf aktive Solidarität!

Nachwda Wi

iO H .1

-
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Die wfrtsckaftBché Läge. D ie. Arbeiterschaft PortugaK. 
befindet sich gegenwärtig ta ejuer dpr schlimmsten Krisen, die 
sie bisher durchgemacht hat^ , Der Industrielle '.Tiefstand ist 
furchtbar. Anstatt der Anwendung moderner Protfuktions- 
methoden zieht der portugfèsische Kapitalismus ’e s  v W v  den 
Ausarmungsprozeß der arbeitenden Massen zu beschleunigen 
und ständige Krisen von Arbeitslosigkeit heraufzubeschwören.

Dieser Zustand der Dinge .ermöglicht ffir *as Unternehmer
tum die teilweise Herabsetzung der Löhne, besonders in den 
Industriezweigen, die noch unentwickelt stad und  w o  d ie Ar
beiterschaft nicht genügend s ta rk e  Organisationen h a t

In der Korkindustrie, ta der 12000 Arbeiter beschäftigt 
stad, wollten die Unternehmer eine Herabsetzung der Löhne 
um 10 Prozent durchführen. Die Arbetter traten  ta den Ab
wehrstreik, der 33 Tage dauerte und1 schließlich mit einem 
Kompromiß endete. Die Arbeiter w aren gezwungen, sich eine 
Lohnherabsetzung von 5 Prozent getallen zu lassen.

Die Arbeiter im Fleischergewerbe von AMegalega wurden, 
von etaer Lohnherabsetzung .von 25 Prozent bedroh t Sie 
traten  in den Streik und verharren  nun schon drei Monate im 
Abwehrkampf.

Das Unternehmertum suchte auch ta anderen Industrien 
die Löhne herabzusetzen. W o aber die Arbeiter gut organi
siert sind, w ie z. B. bei den Tischlern oder ta  der Schuh
warenindustrie. genügte schon die Drohung und die W ider
standsbereitschaft der Arbeite rsc h a ft um die Unternehmer zum 
Rückzug zu veranlassen. Nur lange Arbeitslosigkeit und da
durch entstandenes Elend können die davon Betroffenen zwin
gen. zu niedrigen Löhnen zu arbeiten.

Poltlsche Reaktion. W ie bereits vorher mitgeteilt wurde, 
ist durch das Eingreifen der organisierten Arbeiterschaft der 
Faschismus ta Portugal zunächst aufs Haupt geschlagen wor
den. Die Arbeiter, denen dies zu verdanken war. stad dafür 
von der „liberalen** Regierung nach Cabo. Verde und Guinea 
Verbannt worden. T ro tz  zahlreicher Forderungen seitens der 
Arbeiterorganisationen ba t sich die Regierung noch nicht be
reit e rk lä rt die Verbannten freizug£ben oder sie ta eta gesün
deres KHma zu bringen. Die Arbeiter, die sich seit 6 Monaten 
im Gefängnis der Republik befinden, ohne den Schein ’ einer 
Anklage, sollen Jetzt, da der Prozeß stattfinden soü. 50000 
Escudos Bürgschaft zahlen, sonst will m an sie nicht einmal 
provisorisch freigeben. Da man von vornherein weiß, daß die 
Arbeiter diese hohe Summe nicht aufbringen können, bedeutet 
diese Forderung nur eine Verhöhnung der Gefangenen. Oeffent- 
liche Erlasse, die vom Zivilminister gegeben werden, sind oft 
von den Polizeibehörden untersagt. W urde doch etae öffent
liche Kundgebung von Rechtsanwälten gegen die Gefangen
setzung und die Verbannung der revolutionären Arbeiter, also 
eine rein humanitäre Aktion, verboten!

Der Allgemeine Gewerkschaftsbund (C G Tj, an die IAA. 
angeschlossen, ha t eine große Demonstration * in Lissabon 
gegen die politischen Verfolgungen und für die Freigabe der 
Verbannten veranstaltet. Diese Demonstration ist- glänzend 
gelungen. Außergewöhnlich große .Massen demonstrierten ln 
Portugals Hauptstadt für die Freigabe ihrer Klassengenossen.

ArteMolai
D ie revolutionäre Arbeiterbewegung Argentiniens befind e t  

sich seit vielen Jahren in einer inneren Krisis. Außenstehende 
glaubten, daß die Bewegung bankrott sei. Unter anderem 
h a tte  die Tageszeitung ,X a P ro testa“, die ohne Inserate er
scheint und zum halben P reise dessen, was andere Zeitungen 
kosten, verkauft w ird, auf Grund ihrer großzügigen Propa- 
gandaarbeit und auf Grund der Anschaffung neuer Maschinen 
ein Defizit von etw a 12000 Pesos (etw a 20000 Mark) gehabt. 
Die Situation w ar ernst. (Se Gegner aHer Schattierungen ju
belten. Die wirtschaftliche Lage des Landes ist schlecht und 
außerdem schien es. als ob die. Spaltung innerhalb der Bewe
gung uns Einflüß und Sympathie genommen hätten. Die Ver
lagsgruppe von X a  Protesta*4 legte die kritische Situation dar 
und appellier te . an die Solidarität ihrer Leser und Freunde. 
Resultat: In wenig mehr als einem Monat w aren die dringen
den Schwierigkeiten beseitigt, und man kann sagen,- daß die 
eingegangenen Gelder das Defizit um ein Beträchtliches über
stiegen.

Diese schnelle Hilfe ist ein gutes Beispiel dafür, w ie stark 
die freiheitliche Arbeiterbewegung sich um ihr langjähriges 
Organ ,X a P rotesta44 s c h a r t  „La Proteste44 ist w ieder ge
sichert. die Krisis ist überwunden dank des schnellen Eingrei
fens der argentinischen Arbeiterschaft.

Die Faschisten und Nationalistischen Argentiniens stad un
geheuer gewalttätig und machen im Bunde mit der Polizei 
ständig Jagd auf revolutionäre Arbeiter.

O n i f l « i f t f t t » 0 « f B

Arbeitsplan'Februar 1926.
7. Woche.

9. Febraar: Berliner Zentrale.
____ _ lt . Februar; Kombinierte Sitzung beider
Reichs- und Berliner Arbeits-Ausschüsse. f - ’~

Iea 11. Fahraar: B erliner Arbetts-Ausschuß.
12. F ebraar: M itglieder-Versammlung« in den 

Unterbezirken.
8. Wache.

- T  dan 16. Febraar: B erliner Zentrale, 
neanaritai. dan I*. Februar: Berliner Arbeits-Ausschuß.

9. Woche.
um n» . —  23. Februar: Berliner Zentrale. ___  • '
Donnerstag, dan 2ß. Febraar: Berliner Arbetts-Anaacpne. 
Freitag, da. 21 Februar: MUgUeder-Versammkmgen in  den

Unteibezirken.
Die Sitzungen der Berliner Zentrale und des Arbeits-Aus

schusses beginnen pünktlich mn ^8 Uhr abends.

Achtung! Aibettsloce U ntan- nnd KAPw-Oeaonaa!
la OonuranetraBo. Plf—tag. dan 1  Febraar. 
^ i S T T ^ U n i e n s t r a ß e  52_ 
eihaaseaer 3iraßa Montag, dta 8. rabraar.

* yhr. ta» Arbeitsnachweis am Bü fe tt____
Zeh

16. Uaterhezlrk (CBpetach). abends 8 Uhr. Mitgliederversammlung in Rudower
Straße 21. — Vo r t r a g :  Oeatnttaa #

‘  — Sympathisierende und

mlung. Referat: Wa Eutwlckteng ta r M -und Leser

7. Jahrg. Nr. 12
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Die innere Unruhe
Deaer » M I N  Erweraslese ata garzarMHer -  arulctepler! ikralM feartchl

Im m orschen Gebälk d er kapitalistschen W irtschaft 
k n is te rt.e s  im m er vernehm licher und d er schw ankende 
Bau d er b ü rg e r lic h ^  Gesellschaft droht in dem  herrschen
den Krisenorkan in Europa aus den Fugen zu brechen. 
Eine unendliche Kette von Leiden, von M assenhunger und 
M assennot. Selbstm orden. Verzw eiflungsausbrüchen und 
Hinsiechen iit stum pfer, tierischer Verblödung durchzieht 
das P ro le taria t und dem onstriert ihm die T odeskrise die
se r Profitordnung in a ller Offenheit vor. Selbst die bür
gerliche P resse  ist über diese verhängnisvolle panik
artige S teigerung der Arbeitslosigkeit äußerst aufgeregt 
und sinnt auf alle möglichen Mittel, um dieses für den 
Bestand von „Ruhe und O rdnung" unter U m ständen ge
fährliche R iesenheer von - Arbeitslosen so rasch, w ie es 
g e h t herabzuschnfuben. So schreibt u. a. das „B erliner 
Tageblatt“ vom 6. F eb ruar über die „unerw artete44 Ent
wicklung“ d er Arbeitslosigkeit in der D em okratischen 
Republik wie folgt: t

• „Der Zusammenbruch auf dem Arbeiismarkt hat einen 
Umfang angenommen, der selbst dic überra^ent hat. die 
von vornherein erkannt hatten* w as die sogenannte „Rel- 
nhrungskrise** bedeuten würde. Der heutige Stand der 
Dinge erw eckt Befürchtung jedoch auch deshalb, weil er 
sich sozusagen über Nacht und in einem atearaubeudeu 
Tempo herausgebildet hat. Nachdem wir im Juni vorigen 
Jahres den niedrigsten Stand vpn etwa 196 000 Arbeitslosen 
zu vérzeichnen hatten, stieg die Kurve von da an bis zum 
1. Dezember monatlich etw a um IM Mt Mann, auf insge
samt 673 315 Hauptunterstützte. Am IS. Dezember ergab 
dte Berechnung dann Jedoch ptttzBch dta erschreckende 
Z ta l von I §57 631 Vollerwerbslosen. Es war also fast eme 
Verdoppelung eingetreten. und bjs zum 1. Februar dieses 
Jahres sind aus einer Million über zwei Millionen Haupt
unterstützte'geworden. Seit Kriegsende betrug die Höchst- 
iahresziffer durchschnittlich 60000h. das überhaupt jemals 
errechnete Maximum erreichten wir zu Beginn 1924 nach 
der Ruhrkrise mit vier Millionen Arbeitslosen. Abur der 
Absturz sett Anfang Dezember Ist Steher als in abeu frühe
ren Krisen“.
Dazu ist noch liinzuzufügen, daß im Januar 1926 in 

Berlin, wo es Jetzt über eine ViertelmiHion A rbeitslose 
gibt, allein 6.1000 E rw erbslose neu hinzugekommen sind 
davon in einer W oche rund 21 000. Das sind S teigerun
gen, die tatsächlich wohl alles bisher D agew esene über- 
treffeu und auch die bestehende Unruhe bei der B our
geoisie verm ehren.

Der neueste E rlaß des Berliner Polizeipräsidenten 
der B arm at-Sozialdem okraten Q rzesinsky. rich tet sich 
selbstredend gegen alle Aufzüge und Zusam m enstöße 
politischer Natur, da  selbst d er harm lose Volksentscheid- 
Rummel d e r  Bourgeoisie die „Politik der S traß e“ als un
erträglich erscheinen läßt. Bei den  letzten Zusam m en
stößen d er „Roten Jungstürm er44 und Reichsbannerleute 
mit den Faschisten ist ein jugendlicher P ro le ta rie r in 
Charlottenburg vou den scliiefrwütigen H akenkreuzlern 
erm ordet w orden. D aher nimmt G rzesinsky Anlaß, die 
Schupo änzuw eisen „in jedem  e in ^ n e n  Falle unnach- 

~ sichtlich vo rzu g eh en “ Davon w erden die P ro le tarier «n 
Zukuuft bei ihren« öffentlichen Auftreten aus Anlaß des 
Volksentscheids fü r entschädigungslose Fürstenenteig
nung genügend zu spüret? bekom m en^ _—

um die W idersprüche d er kapitalistischen W irtschaft hin
wegzuräum en. einfach von deren  Grundlage zu ab stra 
hieren und sie zu einer Produktion zu stempeln, die auf 
die Befriedigung des B edarfs d er M assen gerichtet ist. 
9  Millionen Tonnen Kohle lagern  noch heute auf den 
Halden der R uhrkohlenbarone, 160000 W ohnungen feh
len jährlich zu bauen, um die W ohnungsnot zu lindern 
usw„ aber so gut wie nichts g esch ieh t angeblich weil die 
„Finanzierungsfrage“ nicht gelöst ist. Die Millionen von 
Erw erbslosen und K urzarbeiter sind heute zum  Kauf der 
noch so verbilligten W aren  nicht im stande, und das Ge
schrei d er G ew erkschaften nach Hebung der Kaufkraft 
kann die D auererscheinung der M assenarbeitslosigkeit 
nicht bannen. Es offenbart nur die grenzenlose Hilflosig
keit und O hnm acht d ieser reaktionären A rbeiterorgani
sationen. die mit d er P rofitordnung stehen und fallen und 
an deren  Bestand nicht rütteln  w erden.

Die Abbauoffensive und die Betriebsstillegungen der 
U nternehm er bew eisen eindeutig, daß hier ein Zw ang

Aber d iese Büttel zur A ufrechterhaltung von „Ruhe 
und Ordnuftg“ in d e r kapitalistischen Republik könnet 
den B ankrott d er bürgerlichen Gesellschaft nicht dauernd 
aufhalten. Auch die kapitalistische „Rationalisierung* 
verm ag d ies auf die l>auer n ich t denn die N iedergangs
periode des Kapitalismus kann wohl vorübergehend v e r 
schleiert w erden, ab er nicht dufch den  Kapitalismus 
selbst überw unden w erden. Die K onzentration d er E r
zeugung a u f  die besten-B etriebe und die M odernisierung 
der Technik (Normung »nd Typisierung), die die kapita- 
listisclie Produktion rentabler gestalten soll, m acht dau 
ernd A rbeiter „überflüssig44. Es ist nämlich m e zu v e r 
gessen. daß e s  sich bei d£r kapitalistischen Produktion 
nicht d irek t um B edarfsgüter, sondern um W aren, d. h. 
um T auschw erte, handelt und besonders um V erm ehrung 
des M ehrw erts. D ieses ist d as  treibende M otiv d e s  Ka
pitalismus. Man d a rf also nicht jn die Illusion verfallen.

e (e n  U u rc U u n e  
Verbrauchs der

A rbeiterm assen. D ie L ohnfrage  ist e in e  M a ch tira ce . die
im Gebiete d e r  gesellschaftlichen M achtverteilung liegt 
und do rt ausgefochten w erden  muß. Das Problem  der 
Ausbeutung hängt mit dem  Problem  des inneren M arktes 
eng zusammen, und enthüllt sich heute als ein reines 
Verteilungsproblem . D er P ro le ta rie r erhält einen Min- 
deranteil. einen Minderlohn, und die W lederhereteUiui* 
seiner A rbeitskraft vollzieht s ic h jn  Unterkonsum tion, die 
eine dauernde A bsatzkrise hervorruft. Damit Hegt es k lar 
auf d er Hand, daß die verm ehrte  Ausbeutung eine Aus
wirkung d er gesellschaftlichen M acht Verhältnisse zw i
schen Bourgeoisie und P ro le ta ria t ist.

Im Einverständnis m it den Kapitalisten die Kaufkraft 
d e r  breiten M assen heben wollen, ist also d er h irnver- 
b ran teste  G edanke, d er je auftauchte. Nur die reak tionäre 
B ürokratie des ADGB. propagiert im In teresse ih re r 
Selbsterhaltung solchen Unsinn, und sie fordert g le ich 
zeitig die „Bereinigung d er W irtschaft“  und die Hebung 
d er Kaufkraft des P ro le taria ts . Solange aber d er Kapita
lismus h e rrsc h t hebt eins d a s  andere  auf. Die H erab
setzung d er Löhne, d ie die U nternehm er dauernd durch
führen. kann, die Krise nur verschlim m ern. Dagegen 
nützt kein Appell an das n i t e  H erz oder an die Einsicht 
der Kapitalisten

Die K onim unistjschß^A rbeiter-Partei und die Allge
meine A rbeiteröJnkm gaukeln  den Proletariern  kem e Illu
sionen vor, versprechen  ihnen keine Aenderung ihrer so 
zialen Lage im bürgerlichen kapitalistischen S taa t und 
knüpfen hucli nicht an die Nöte des Tages an. Urganisa-« 
tionen wie die SPD ., KPD. und die freigelben G ew erk
schaften stärken  nur d ie, gefährlichen Illusionen d er A r
beiter, wenn sie auf die .P s y c h e  der M assen“ Rücksicht 
nehm en in d er N iedergangsepoche des Kapitals, in der 
die Ideologie d er A rbeiterm assen sich noch nichtJUUyden 
kapitalistischen Fesseln gelöst hat. Hfer W it eS einzu- 
setzen und die K lassenbew ußtseinsentw icklung d e r Ar-

Bexugspreb: Bel Besag unter Streifband durch dto Port:

Der 14. Parteitag der Bol- 
smewlkt u. seine Ergebnisse

(Fortsetzung.)
Die Geschichte der bolschewistischen Partei kennt nicht 

einen so stürmischen Parteitag wie den vierzehnten. HiSt trat 
zum ersten Male eine geschlossene Opposition mit eigenem 
Korreferent auf, und das M arkanteste — eine Opposition, die 
zum ersten Mal dem Zentralkomitee ein Mißtrauen aussprach.. 
Die Erbitterung des Kampfes ging so weit, daß d ie Stalins die 
Literatur, die die ShtowJeWs auf dem Parteitag verbreiten 
wollten, konfiszierten und die Shtowiews in Leningrad, die 
Verbreiter der Parteitagbulletins, verhafteten. (Siehe Lenin
grader „Praw da“, 8. 1. 26.) „ '

Der Kampf konzentrierte sioh nicht um eine PoHtik, son
dern tun dic Führung der Partei. Leninzitate und die 
Auslegung der Lenintexte waren nur die Kulissen, hinter denen 
man diesen Kampf führte. Die Reformierung des Parteisekre
tariats in dem  Sinne, daß man seine politischen Funktionen 
wegninunt und es in ein rein technisches Organ des Politischen 
Büros verwandelt, war die Hauptforderung der Opposition. 
„Wir, müssen“ , sagt Sinowjew, „das ZK. der Partei v e r
pflichten. daß es iu seiner ersten Sitzung d ie Frage der genauen 
Fortsetzung der Funktionen des Politischen Büros, des Orga
nisationsbüros und. des Sekretariats unter dem  Gesichtswinkel, 
daß das Politische Büro allmächtig und das Sekretariat ein 
dienstliches und ihm untergeordnetes Organ, i s t ,  zu erörtern ... 
Das Sekretariat hat jetzt unvergleichlich größere Macht, als 
das bei Wladimir lljitsoh der Fall war.“ (^Prawda“, 30. 12. 25.) 
Nad» der JCrasnaja Gazeta“ <14. 1. 26) soll Kamenew sogar 
d ie Absetzung Stalins vom Posten des Generalsekretärs ver
langt haben. Auf diese Weise wollten Sinowjew und Kame
new ihre Positionen im Politischen Büro, w o Kamenew den 
Vorsitz hatte, Stalin aber, da er den Parteiapparat beherrscht, 
regiert, stärken. E s ist charakteristisch, daß alles das hn 
Namen der kollektiven Führung der Partei, entgegen den 
Bestrebungen Stalins nach persönlicher Diktatur, verlangt 
wurde. Im Gegensatz liierzu verlangten d ie Stalins, auch im 
Namen der kollektiven Führung, die Unterwerfung der Lenin
g rader Organisation unter das ZK. „W ir .sind der Meinung , 
sagt Rykow, „<ßiß hi der Partei nur ein Zentrum existieren 
darf.“ „Als Lenin noch lebte“ , sagte der Anhänger des ZK. 
aus Leningrad Komarow., „konnte man einem die Führung 
von Moskau^ einelh anderen die .von Leningrad, einem dritten 
die vom Dongebiet usw. übergeben. Wenn aber das ZK. auf 
diesem Weg letzt weitergeht, wo Lenin nicht da Ist, so würde 
es kein ZK., sondern ein Völkerbund.“ (1TPraw da“, 25. 12. 25.)

Das Resultat des Kampies dieser, so begeistert nach der 
KollektivfiUming rufenden Cliquen w ar das. daß keine der 
anderen naohgab. Sinowiew wiederholte in seiner Schluß
rede: „Wir sclilagen vor, daß d lt  Hetoe gegen Leningrad ein
gestellt w ird.* Wir schlagen vor, daß man die Organisation 
nicht zerrüttet, ihr die Möglichkeit zu geben ihre Führer selbst 
zu wählen und diese nicht von oben eingesetzt werden. Wir 
müssen in u n s e r e n  Parteiorganisationen eine bessere Wahl
möglichkeit sichern, da sie noch nicht existiert.** („Prawda“, 
30. 12. 25.) ihirch die Ironie des Schicksals sollte der, In der 
Minderheit gebliebene Sinowiew die Forderung nach „Siche
rung der Rechte der Minderheiten“ aufstellen und eine tiefe 
Verbeugung vor Xlen ehemaligen O p p o s i t io n s g r u p p ie r u n g e i i  

machen, indem ef verlangte, daß der Parteitag „das ZK. ver
pflichten soll, alle Kräfte, alle e h e m a l ig e n  Gruppen in der 
P artei zur Arbeit herauzuziehen und ihnen die Möglichkeit zuse tzen  und d ie K iassenoew  iiu isem seiiiw  ----- ------------ .  . an 1 2

h e ite r mit allen M itteln z u  fö rd e rn  und fflr eine N e u o r ie i t  j» b c n ; unter dessen Patirung zu-arbettw ., .
tierung im Klassenkainpfe d e r  A rbeiterklasse einzutreten. 
P roletarier! E rw erbslose Klassengcnossen! Reinigt Euch 
von dem  U nrat des Reform ism us und kämpft bew ußt den 
unerbittlichèn revolutionären Klassenkampf m it den an ti
parlam entarischen und antigesetelichen. Mitteln, um den 
W iderstand d er. Ikm rgeoisie und ihrer Söldner z u 'b r e 
chen! Ihr müßt endlich klassenbew ußt selbst handeln, 
w enn ihr nicht dem  Verniclitungsurteil, das d ie 'b ü rg e r
liche Gesellschaft über euch verhänfet h a t  zum '  
fallen wollt! Dto Kommunistische Arbeiter-Partei 
Allgemeine Arbeiter-Union rufen euch auf, dte re 
na re Klassenfront ln den Betrieben und anf dr- 
nachweisen zu bflden, um zu de« beginnend« 
dungskampf zwischen kapitalistischer nnd k 
scher Gesellschaft gerüstet zu

1925.) Auf alle diese Forderungen antwortete Stalin: „Die 
P artei möchte die Einheit, und sie wird sie berbeiführen mit 
den öenossen Sinowiew und Kamenew wenn sie sie Wollen 
und ohne sie. wenn ste sie nicht wollen.“ („Prawda , 29. 12. 25# 

Sinowiew und Kamenew haben nicht vor den Drohungen 
S talins kapituliert. Die ßtalins haben aber^ die Maßnahmen 
„zur Wiederherstellung der Einheit1* der bolschewistischen 
Partei nicht-verzögert. Die erste Maß.iaJime 
Setzung des Referats von Kamenew über „die bevorstehenden 
Aufgaben des wirtschaftlichen Aufbaues“ von der Tagesord-

U der „KAZ.“  -  In 
richtig - -

Nr
Stellen

der
(..Prawda *. 3v i a -  *


