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“  »W ie Ihr wißt, ist d er G enosse PauT B öttcher von d e r 
neuen P arte izen trale  zum  S ek re tä r d es  sächsischen Lan? 
d es  Vorstandes gem acht w orden und leitet an einer en t
scheidenden Stelle seit M onaten d ie Politik  d e r  P arte i. 
W a r diese Ernennung eines alten  bornierten  B randleria- 
ners  an sich schon eine politische Unmöglichkeit, so  w ird 
d ieser Zustand im Zusam m enhang m it d er F rage  d e r r e s t 
losen Fürstenenteignung geradezu unhaltbar.

Paul B öttcher ha t nämlich als F inanzm inister d er so 
zialdem okratisch-kom m unistischen R egierung in Sachsen 
zusam m en m it Zeigner den V ersuch gem acht, dem  sächsi
schen Königshause zw ei T age v o r  seiner eigenen Ab- 
sägung durch Seeckt, ungeheure W erte  in den Rachen zu 
schleudern.

V or uns liegt d e r „V orw ärts“ vom  M ittw och, den 
24. O ktober 1923, A bendausgabe 2. Seite, U eberschrift 
„Zeigner über d ie Polizeiaktion. M ahnung zur Besonnen
h a t* 4 Unter- d iesem  T itel w ird  aus D resden ü b er -e ine 
L andtagssitzung folgendes gem eldet;

„Im Laufender V erhandlung w urde d er G esetz- 
v en tw u rf über die A useinandersetzung m it dem  v o r

maligen Königshause behandelt. D arnach verzich tet 
d e r  König auf alle R echte an  dem  S taa tsg u t einschl. 
des Dom änengutes. . D er F re istaa t Sachsen überläßt 
dafür den Fam iliepverein H aus W ettin-albertinsche 
Linie, die M oritzburger D om änengrundstücke, darun
te r  Schloß M oritzburg m it A usstattung und einige 
F o rstrev iere  a ls Eigentum. W eiter erhält d er Fam i
lienverein eine Barabfindung im B etrage  von  14 Mil- 

,  lionen M ark, sam t Zinsen von 5 P rozen t ab  1. Juni 
1920. Dem vorm . König wTrd auf Lebenszeit die Aus
übung des Jagdrech tes in 5 R evieren eingeräum t.“ 
M inisterpräsident Zeigner begründete diese Vorlage 

und b a t um ihre schnelle V erabschiedung, dam it endlich 
K larheit geschaffen w erde. Nach längerer D ebatte w urde 
d ie Vorlage, d a  es sich um  eine 1. Lesung handelte, dem  
RechtsausschuB überw iesen.

D iese 'V o rg än g e  schienen so  unglaublich und v e r
brecherisch, daß w ir es vorzogen  die am tlichen Protokolle 
des sächsischen L andtages einzusehen. D iese bestätigen 
d as  ungeheure V erbrechen voll und ganz. Im B ericht 
über die 62. Sitzung vom  D ienstag, d e n  30. O ktober 1923 
heißt es:

I.  B e ra tu n g  d e r  R e g ie r u n g s v o r la g e  ü b e r d ie  F ü r s t e n 
a b fin d u n g : Z e ig n e r  v e r t ra t  d ie  u n e rh ö rte  V o r ta g e  im
N a m e n  d e r  G e sa m tre g ie ru n g . E r  fü h rte  a u s :

„ D e r  e r s te  in  d ie se n  T a g e n  a b g e sc h lo s se n e  Z u -  
'  s a t z a n t ra g  b r in g t  g e g e n ü b e r  d e m  H a u p tv e r t ra g  in 

so fe rn  e in e  b e d e u tsa m e  K la r s te llu n g ,  a b  e r  h n  e in 
ze ln e n  g e n a u  a n ffü h rt, w a s  a n  H a u s f id e ik o m is v e r 
m ö g e n  d e m  F a m ilie n v e re in  H a u s -W e t t fn  ü b e rw ie se n  
w e rd e n  so B .“

Z e ig n e r  fä h rt  d a n n  im  N a m e n  d e r  so z ia ld e m o k ra t isc h -  

k o m m u n is t isc h e n  R e g ie ru n g , d e re n  F m a n c m m iste r Bött
c h e r  w a r, fo rt :

„Ohne eine gewisse Großzügigkeit votr> beiden 
Seiten sind Auseinandersetzungen wie die vorliegende 
überhaupt nicht znm Abschluß zu bringen . .  . Von 
einer wesentlichen Benachteiligung dte einen oder 
des anderen Vertragteiles wird man kaum sprechen 
können. Die Regiering darf sich der Erwartung 

. hingeben, «tat aocfr der Landtag be* der näheren 
Durchprüfung Ehfwurfcs  sich davon überzeugen 
wird, daß der Entwurf ans d én  Geist heraus ent- 

vr standen ist, zn dem friedlichen Ausgleich mit dem 
vom* Königtums« zu gefangen, ieo— i MKgfleder,

ru fe n  d ie  F ü rs te n k n e c h fe  v o n  L a n d s b e r g  b is  B ö ttc h e r, 

w e il1 d ie s e r  g ra n d io se  S c h w in d e l fü r  s ie  h e u te  e in  g u te s  

G e sc h ä ft  i s t

die nur brüllen weil sie nicht direkt an der Kapitalsfutter
krippe sitzen.

ADcs t t r  «CB M u m m  ie r  nnr*



f re c h e r S t ir n  e in  L ie d  fib e r d ie  u n fe h lb a re n  M o s k a u e r  
P ä p ste , n a ch d e m  s ie  e r s t  g e z w u n g e n  w ü rd e , ih r  e ig e n e s  
T o d e su rte il z u  u n te rsc h re ib e n , n a c h d e m  s ie  vor a lle r  
W e lt  a ls  e in  u n z u re c h n u n g s fä h ig e s  F ra u e n z im m e r und a ls  
a n m a ß e n d e  P e r s o n  g e g e iß e lt  w u rd e . Scholem und Rosen
b e rg  —  w ir  h a b e n  d a fü r  d ie  B e w e is e  m  den H ä n d e n ! '—  
s in d  v o n  M o s k a u  g e k a u ft  d a fü r, d i e s e n  U n s i n n  z u  
re d en , d e n  s ie  ebe n  in  M o s k a u  re d e n , u n d  h a b e n  s ic h  
k a u fe n  la s se n . D e r  a n  a n d e re r  S te U e  a b g e d ru c k te  N o t 
s c h re i d e r  a u fs  ä u ß e rste  p ro v o z ie r te n  M it g lie d e r  in  H a n 
n o v e r  b e w e is t  d a ß  m a n  ü b e ra ll, w o  d ie  M it g lie d e r  m it 
d e m  „n eu en“  K u r s  n ic h t  e in v e rs ta n d e n  s in d , g a n z e  B e 

z ir k e  a u s  d e r  P a rte i h in a u s w ir f t  u n d  ir g e n d  e in e n  b e 
za h lte n  u n d  z u  a lle m  fä h ig e n  B u r s c h e n  a ls  S e k r e t ä r  e in 
s e t z t  d e r  d ie  A u fg a b e  h a t, w ie d e r d u rc h  V e rsp re c h e n  
v o n  P o ste n , d u rc h  w e ite re  K o r r u m p ie ru n g  d ie  —  „ k o m 
m u n istisc h e “  Id e e  z u  „ re tte n “ . —  K u r z :  D e r  W id e r s p ru c h  
z w isc h e n  d e n  In te re s se n  d e s  s ic h  n a c h  k a p ita lis t is c h e n  
P r in z ip ie n  e n tw ic k e ln d e n  R u ß la n d  u n d  d e r  d a ra u s  g e 
b o re n e n  In n e n - u n d  A u ß e n p o lit ik . —  u n d  d e n e n  d e s  p ro le 
ta risc h e n  K la s se n k a m p fe s  h a t  e b e n  d ie  A lte rn a t iv e  z u r  
P o lg e : E n tw e d e r d a s  P ro le t a r ia t  g e h t  s e i n e n  W e g ,  un d  
lä ß t d ie  B e z ie h u n g e n  m it  R u ß la n d  u n d  je d e r k a p it a lis t i
s c h e n  P o lit ik ,  v e rt ra u t  h i d ie  e i g e n e  K ra ft , o d e r e s  
w ird  z u  w ille n lo se n  A n h ä n g s e l d e r  P o lit ik  e in e s  L a n 
d e s, in  d em  w o h l e in m a l e in e  R e v o lu t io n  sta ttfa n d , d a s  
a b e r h  e  u  t e  in  B e z u g  a u f d ie  V o ra u s se tz u n g e n  d e r  K o m 
m u n ism u s m it a n  d e r l e t z t e n  S t e lle  steh t.

S c h o n  in  b e z u g  a u f d ie . in n e re  m o ra lisc h e  V e r fa s s u n g  
k a n n  d ie  K P L ), m it d e r  S P D .  in  je d e n  W e ttb e w e rb  e in 
tre ten . D e r  U n te rsc h ie d  is t  le d ig lic h  d e r, d a ß  d ie  S P D .  
v o rw ie g e n d  v o m  d e u tsc h e n  K a p it a l f r iß t  d ie  B o n z e n  d e r 
K P D .  v o m  ru s s is c h e n  K a p ita l. U n d  n u r a u s  d e r  T a t 
sa c h e , d a ß  e in e  k o n z e n trie rte  u n d  m it  a lle n  M it te ln  b e 
trie b e n e  P ro p a g a n d a  a u c h  d a s  k r it is c h e  D e n k v e rm ö g e n  
d e r  P ro le ta r ie r  in  d e r -K P D .  trü b te , is t  e s  z u  e rk lä re n , 
d a ß  s ie  d e n  o ffe n e n  M a r s c h  n a c h  A m ste rd a m  n o c h  te il
w e ise  fü r  re v o lu t io n ä r  h a lt e n / n ic h t  a ls  d a s  e rk e n n e n , 
w a s  e s  ist, a ls  k o n se q u e n te r e r s te r  S c h r it t  z u r  L iq u id ie 
ru n g  d e s  re v o lu t io n ä re n  K a m p fe s  g e g e n  d e n  K a p it a lism u s  
ü b e rh au p t. D e n  K a m p f d e n  R u ß la n d  g e g e n  se in e  R iv a le n  
f ü h r t  is t  le d ig lic h  e in  K a m p f d e s  r u s s is c h e n  K a p it a lism u s  
g e g e n  d e n  K a p ita lism u s  d e r  W e lt  w ie  d e r  K a m p f e in e s  

je d en  k a p ita lis t isc h e n  S ta a te s.
D ie  P o lit ik  d e r S e k t io n e n  d e r  U I.  In te rn a t io n a le  k a n n  

m a n  a m  b e ste n  k e n n z e ic h n e n  a ls  ru s s is c h e n  S e p a ra t is 
m u s, d e r  m it re v o lu t io n ä re n  P h ra se n  v e rb rä m t  is t. A b e r  
t ro tz  d e r  Q e g e n sä tze , in  d ie  d e r  K a p it a lism u s  d e r W e lt  

z e r r is s e n  ist, is t  e s  fü r  R u ß la n d  n o tw e n d ig ,’ se in e  G e 
w e rk sc h a fte n  z u rü c k z u fü h re n  in  d ie  W e lto rg a n is a t io n  d e s  
R e fo rm ism u s. D ie  ru s s is c h e  K P .  sp ie lt  n a tü rlic h  e in e  
b e stim m te  sp e z if isc h e  R o lle . S ie  ist  d ie  ru s s is c h e  n a t io 
n a le  V o lk sp a rte i,  u n d  is t  n o c h  n o tw e n d ig , u m  d ie  A rb e ite r  
d e r  W e lt  n o c h  a n  R u B la n d  z u  fe sse ln . T ro tz d e m  d ie  A n 
n ä h e ru n g  a n  d ie  S P P . ,  d ie  L iq u id ie ru n g  d e r  K P .  in  N o r 
w e g e n ' u sw . sc h o n  d e u tlic h e  B e w e is e  d a fü r  s in d , d a ß  d e r 
L iq u id a t io n  d e r  „ R o te n  G e w e rk sc h a ft s in te rn a t io n a le “  d ie  
L iq u id a t io n  d e r I I I .  In te rn a t io n a le  a u f d e m  F u ß e  fo lg e n  
m u ß . N u r  is t  d ie  „ B o ls d ie w is ie r u n g “  d e r P a rte ie n  n o ch  

n ic h t  s o  w e it  v o rg e sc h r it te n , u m  s ic h  m it d ie se n  G e d a n 
k e n  sc h o n  o ffe n  h e rv o rw a g e n  z u  k ö n n e n .

D ie  M a c h th a b e r d e r  I I I .  In te rn a tio n a le  h a b e n  ö fte r a ls  
e in m a l a u sg e sp ro c h e n , d a ß  s ie  d ie  B ra n d le r ,  B ö ttc h e r, 
H e c k e r t  Z e tk in  n u r s c h w e re n  H e rz e n s ,  tm d  n u r  a u s  dem  
G ru n d e  a b b e rie fe n , u m  d e n  a u s  d ie se r  P o lit ik  1923 h e r- 
v o rb re c h e n d e n  R a d ik a lis m u s  z u  b ä n d ig e n , d ie  d e u tsch e  
S e k t io n  in  d e n  ilä n d e n  z u  b e h a lte n . D ie  F is c h e r -M a s lo w -  
Z e n tra le  h a tte  d ie  A u fg a b e , d ie  A rb e ite r  m it ra d ik a le n  
P h ra s e n  b e i d e r S t a n g e  z u  h a lte n  s o  la n g e , b is  d e r Z e it -

frani neming

p u n k t g e k o m m e n  sch ie n . D ie  a l t e  P o lit ik  w ie d e r o ffe n  
a u fn e h m e n  z u  k ö n n e n . D ie  G e w e rk sc h a ft s fr a g e  w u rd e  
z u rü d c g e s t e llt  E s  w a r  n ö t ig -g e w o rd e n , d u rc h  e in e  g r o ß -  
z fig ig e  K a m p a g n e  d ie  A rb e it e r  v o n  n e u e m  s o  id e o lo g is c h  
a n  R u ß la n d  z u  fe sse ln , d a ß  m a n  (fie  w e ite re n  O p e ra t io n e n  
fo rt se tz e n  k o n n te . D a s  M it te l w a re n  d ie  „ A rb e ite rd e le 
g a t io n e n “  d e re n  u n g la u b lic h  se ic h te s  Q e s c iiw ä tz  n a tü r
lic h  k e in  K ö rn le in  d e r  e rd e n sc h w e re n  W a h rh e ite n  e n t
h ie lt, w ie  s ie  a u f d e m  14. P a r t e ita g  d e r  ru s s is c h e n  K P D .  
in  E r s c h e in u n g  tra te n . D ie  R u s se n  h a tte n  d a h e r  a lle n

. (Zu seinem M. Geburtstare.)
(Qeb. am  27. Februar 1846.)

Sieben Jahre sind verflossen, als «ns Franz Mehring duroh 
den Tod entrissen wurde. Das revolutionäre Proletariat erfüllt 
eine Dankespflicht heute an seinem SO.-^Qeburtsfcage. wenn es 
dessen gedenkt. d e r ihm duroh seine unermüdliche Arbeit den 
Marxismus In seiner lebendigen Aktualität nabe gebracht hat. 
Gewiß ta t  Mehring der marxistischen Theorie nichts wesent
lich Neues htazugefügt. Wohl aber -gehörte e r zu den wenigen 
SoziaÄsicn der Internationale, die die revolutionäre Dialektik 
des Marxismus erfaßt und sie auf allen Gebieten des Geistes
lebens anruwenden verstanden haben. F ür Mehring w ar der 
Marxismus niemals blutleerer Formelkram, wie für die Kautsky. 
Cunow und andere * eiehrten Häupter der Sozialdemokratie. 
D er Marxismus war lür im  vielmehr ..der proletarische 
JOassenkampf in Oedanken gefaßt“ , der seinerseits w ieder auf 
d ie  Bewegung revolutionierend ein wirkte. Die Verschmelzung 
von Politik und Wissenschait und ihre stete Wechselwirkung, 
die Einheit von Theorie und Praxis des Marxismus w aren die 
Leitlinien von Mehrings Schaffen. •

Mehring nannte sich selbst oft mit Stolz einen Partei- 
schriftsteller. und tatsächlich-bltab sein Wirken auf sein -em- 
sames Arbeitszimmer beschränkt . Die Zahl feiner Artikel, 
d ie sich mit den verschiedensten Fragen des deutschen Geistes
lebens befassen, übersteigt sicher 2000 und Mehring ie»gt sich 
in  Ihnen als hervor ragend er Stillst, großzügiger Rwnphletist 
vo r allem aber als Kämpfer, der keine Kompromisse kannte. 
D ies letztere sei ganz besonders bei Franz Mehrin* bervor- 
gehoben Von seinen größeren Arbeiten seien hier nur e r
w ähnt: „Die Lessiwiegende“. ’ d e u ts c h e  Geschichte‘ ..Ges 
schichte der deutschen Sozialdemokratie d ie a u s g e z e ic h n e te  
Herausgabe des M arxschen Nachlasses und eines Teiles seiner 
Brief«. ^Sehttter“ . ..Karl Marx“ und viele andere kleinere

A*b Mehrings Entwicklung verlief umgekehrt w ie die der 
meisten Soiiakiemokraten. Er stand ursprünghoh im bürger
lichen Lager; abèr le länger er in d er ArfjeiteTbewegung wirkte, 
desto  kühner und kompromißloser vertra t er den Marxismus. 
Mehrings politischer Kampf galt insbesondere 
Bourgeoisie, die in dem damaligen absolutistischen Deutschland 
eine ähnliche Rolle spielte wie heute die

r w u U  Mehrings Kampfnatur w ar es. die «m tn aie 
schwersten Konflikte mit der sm taldem okratlsdten rtrteU elh .n l

ging das Unwetter über Mehring los. S c h e in b a r  «
sich um Verfehlungen persönlicher A rt gegen die ftrteidisz.plin .

Sonntag, den 7. Mirz 1927,
Lichtenberg. Ratkansstr. — h—_
Eintritt W  Mh. — Einlaß *7 Uhr.

Q ru n d , e in e  D e b a tte  ü b e r d ie  P ro b le m e  d e s  14. P a r t e i
t a g e s  z u  v e rb ie te n . D ie  S in n e sb e tä u b u n g  m u ß  s o  la n g e  
a n h a lte n , b is  d e r  a lte  K u r s  fe st  v e ra n k e r t ,  d ie  re v o lu t io 
n ä re n  E n e rg ie n  ze rm ü rb t, d ie  n e u e  O p p o s it io n  k o r r u m 
p ie rt  is t, u n d  d ie  a lte n  B ra n d le r ia n e r  fe st  im  S a tte l s itz e n . 
—  D a s  a lle s  is t  d e r  „n e u e  K u r s “ .

D ie s e r  „n e u e “  K u rs»  d e re n  —  a u c h  fü r  d ie  A rb e ite r  
d e r  K P D .  —  g r e ifb a re s  R e su lt a t  d ie  S a c h se n k o m ö d ie  u n d  
ih r  V e r ra t  w a r ,  z e ig t  je d em , d a ß  d a s  h e u t ig e  G e s c h re i 
d e r  „ R o te n  F a h n e “  ü b e r d ie  „ F ü rste n k n e c h te “  n u r  e in e  

P o lit ik  d a rs te llt ,  d ie  d ie  S P D .  d e n n  d o c h  e tw a s  g e s c h ic k 
te r b e tre ib t. D e r  V e rsu c h , im  K a p ita lism u s, n o c h  d a z u  
in  e in e r E p o c h e  d e r  s ic h  v e rsc h ä r fe n d e n  K r is e ,  s ic h  p a r 
la m e n ta r isc h  e in z u ric h te n , fü h rt  n o tw e n d ig  d a zu , d ie  k a 
p ita lis t is c h e n  A n g e le g e n h e ite n  k a p it a lis t is c h  u n d  n a c h  
k a p ita lis t is c h e n  G ru n d sä t z e n  u n d  R e c h tsb e g r if fe n  z u  re 
g e ln . W e n n  d ie  „ R o te  F a h n e 44 h e u te  b rü llt  ü b e r  d ie  
L a n d sb e rg k n e c h te “ , s o  is t  d a s  e b e n  n u r  f ü r  d ie  D u m m e n  

b e re c h n e t  w ie  e b e n  D ir g a n z e s  G e sc h re i n u r  fü r  d ie  D u m 
m e n  b e re c h n e t  i s t  S P D .  u n d  K P D .  t re ib e n  h e u te  d ie se lb e  
P o lit ik .  W e n n  s ie  a n  d e r  F u tte rk r ip p e  s it z e n  s e h e rv s ie  
s ic h  „ g e z w u n g e n “  in fo lg e  d e r  „ U n re ife “  d e s  P ro le t a r ia t s  
K o m p ro m is s e  z u  m a ch e n . S in d  s ie ,  h in a u sg e w o rfe n , 
m a ch e n  s ie  e in  g r o ß e s  G e sc h re i, u m  a n  d ie  F u tte rk r ip p e  
z u  k o m m e n . N u r  m it d e m  g a r  n ic h t  e rh e b lic h e n  U n t e r 
sc h ie d . d a ß  d e r  A D G B .  u n d  d ie  S P D .  w e n ig s te n s  n o c h  
P o lit ik  tre ib e n , w ä h re n d  d ie  K P D .  a ls  le tz te  W e ish e it  
e m p fie h lt  d ie  A rb e it e r  s o lle n  d e n  A D G B .  u n d  d ie  S P D .  
„ z w in g e n , ih re  In te re s se n  z u  v e rt re te n “ . S ie  se lb s t  is t  
h ö c h st  b e sc h e id e n ; s ie  b e g n ü g t  s ic h  m it  d e r  R o lle  d e s  A n 
re iß e rs. d e s  Z u tre ib e r s ,  d e s  Z u h ä lte rs .

J e d e r A rb e it e r  d e r  K P D J  m u ß  n o c h  w is se n , w ie  d ie 
s e r  K u r s  b e g a n n : „ In s  P a rla m e n t, g e g e n  d a s  P a r la m e n t“ . 
H e u te  is t  m a n  s c h o n  so  w e it, d e m  P ro le t a r ia t  z u  s u g g e 
rie re n , d a ß  e s  d u rc h  e in e n  V o lk se n t s c h e id  d e n  F ü rs t e n  
ih re  V e rm ö g e n  a b n e h m e n  k ö n n te . D e n  F ü r s t e n  d e n e n  
e in st  d ie se s  P a c k  se in e  H u ld ig u n g e n  d a rb ra c h te . S ie  
w a re n  m it d e r  S P D .  sc h o n  e in m a l v o r  d ie  F r a g e  g e s t e llt  
u n d  h a b e n  b e w ie se n , d a ß  ih re  h e u t ig e  K a m p a g n e  e in  e r 
b ä rm lic h e r S c h w in d e l ist. S ie  re d e n  h e u te  d e m  P ro le 
ta ria t v o r ,  d a ß  d u rc h  d ie  d u rc h  d ie  E n te ig n u n g  v e rb u n 
d en e  S t ä r k u n g  d e r  d e m o k ra t isc h e n  R e p u b lik  a u c h  n u r  e in  
P fe n n ig  f ü r  d a s  P ro le ta r ia t  g e w o n n e n  w ä re . S ie  a p p e llie 
re n  n ic h t m e h r a n  d ie  E in s ic h t  d e r  A rb e it e r k la s s e  in  d ie  
g e se llsc h a ft lic h e n  Z u sa m m e n h ä n g e , s ie  sp re c h e n  n ich t 
in e h r a u s , d a ß  d a s  P ro le ta r ia t  im  K a p it a lism u s  re c h tlo s  
is t  u n d  b le ib t, d a ß  d ie  s te ig e n d e  K r is e  d e s  K a p it a ls  g e 
ste ig e rte n  U n te rg a n g  fü r  d a s  P ro le ta r ia t  b r in g t , s o n d e rn  
tre ib e n  m it  d e n  M a s s e n  g e m e in sa m  m it ih re n  P a rt n e rn  
u n d  m it v e rte ilte n  R o lle n  ih r  s c h m u tz ig e s  G e sc h ä ft  un d  

n e n n e n  d a s  K o m m u n ism u s.
D e s to  la u te r w e rd e n  w ir  sp re c h e n ! W ir  w e rd e n  d e n  

G e d a n k e n  w a ch h a lte n , d a ß  d ie  p ro le ta r isc h e  R e v o lu t io n

Alle Anschuldigungen dieser Art vermochte Franz Mehring 
mühelos zu widerlegen (..Meine Rechtfertigung“ . Leipzig. 1903). 
Tatsächlich richtete sich der Angrift der von Heinrich Braun 
(heute Sozialpolitiker der SPD.), von Georg Bernhard (heute 
Chefredakteur der ..Vossisehen Zeitung“) und von Wolfgang 
Heine (heute Ankläger revolutionärer Arbeiter vor den bürger
lichen Gerichten) geführt wurde, gegen den Redakteur der 
„Leipziger Volkszeitung“ , das revohitionäreJBanner d e r dama
ligen deutschen Sozialdemokratie.

Mehring wurde damals allerdings vom Parteivorstand 
rehabilitiert, aber neun Jahre später flog e t aus der Redaktion 
der ..Neuen Zelt“, und 1914 verliert er mich die Feuilleton
redaktion. , Aber noch immer glaubt e r an d ie revolutionäre 
Kraft der Sozlaledmokratie. bis dieser Glaube durch den Krieg 
aufs schwerste erschüttert wird. — Mehring ist kein „unfehl
barer Papst“ gewesen, es würde seinem eigenen W esen wider
sprechen. ihn als solchen aufzufassen. Er lebte in der Epoche 
der 2. Internationale, die seinem Denken und Schaffen einen 
bestimmten Rahmen gab. über den er trotz seines persönlichen 
Radikalismus in manchen Fragen nicht hinaus kam. Daß das 
revolutionäre Proletariat heute nach 7 Jahren bitterer E r
fahrung in mancher Hinsicht anders steht als er. schmälert sein 
Verdienst nicht. Zudem blieben ihm. bei seiner überwiegend, 
starken Beschäftigung mit der Historie, ökonomische Fragen 
zum Teil fremd. So kam es daß er z. B. in der Vorkriegszeit 
die wirtschaftlichen Grundlagen des Imperialismus ignorierte 
und ihn lediglich für eine politische Waffe der Bourgeoisie 
gegenüber dem Proletariat Weh. Und ebenso unterschätzte er. 
wie alle anderen Führer der 2. Internationale, die Gefahr des 
Reformismus in P artei und Gewerkschaften. Die Bewegung 
der ..Jungen“ in den 90er Jahren hielt er. «deich Engels, für 
eine .L iteraten- und Studentenrevolte“ und sah nicht, daß hinter 
den allerdings unklaren Protesten die Auflehnung gegen den 
beginnenden Reformismus nach dem Falle des Sozialisten
gesetzes steckte. E r bekämpfte allerdings den Reformismus 
mittelbar und unmittelbar mH der ihm eigenen Schärfe (Ins
besondere sei hier seine Stellung zu militärischen Fragen er
w ähnt): aber e r  hielt den Reformismus für eine ..Stimmung . 
die niemals m Deutschland z u  Bedeutung gelangen konnte. Er 
glaubte ihn durch W iedererweckung des theoretischen Geistes 
in der deutschen Arbeiterschaft aus der W elt schaffen zu 
körnten und sah nicht, daß der Revisionismus nur eine W ider
spiegelung des reformistischen Geistes war. der sich in der 
Partei allmählich cingenistet hatte.

Nach dem offenen Zusammenbruch d er 2. Internationale im 
Jahre 1914 gründete Mehring mit wenigen Getreuen die.Gruppe 
J o  ter nationale“  (später ..Scart akusbund“ ). die den Grundstein 
legte z u  der im Dezember 1918 gegründeten Kommunistischen 
Partei. In legalen und illegalen Zeitschriften und Zeitungen 
käm pfte^r^m erschrocken  fär die Ziele des Spartakusbundes.

e in e  T a g e s f ra g e  is t  u n d  b le ib t  D a ß  d a s  P ro le t a r ia t  
b re c h e n  m u ß  m it  d e r  V e rg a n g e n h e it  m it  a lle m  p a r la m e n 
ta r isc h e n  u n d  g e w e rk sc h a ft lic h e n  V e rsu c h e n , a u f  d e m  

B o d e n  d e r  K a p it a ls re p u b lik  e in e n  A u s w e g  z u  f in d e n . W JT, 
w e rd e n  u n e n tw e g t  a lle  V e r rä te r  a m  P ro le t a r ia t  M o e - 

ste lle n  u n d  ge iß e ln , g a n z  g le ic h , w o  s ie  s itz e n , w ie  sfe 
s ic h  n e n n e n . U n d  w ir  fü h le n  d ie  K ra ft  in  u n s , n ic h t  n u r  
d ie  le tz te n  S tü t z e n  d e r  K a p ita lso rd n u n g , d ie  so z ia ld e m o 
k ra t is c h e n  B ru tstä t te n  M o s k a u e r  u n d  L o n d o n e r  F ä rb u n g  
z u  u n te rm in ie re n , so n d e rn  a u c h  d a rü b e r  h in a u s  d e m  P r o 
le ta ria t  F ü h re r  u n d  S to ß t ru p p  in  se in e m  le tz te n  R in g e n  
z u  se in . U n d  w ir  w is se n :  d e r  S ie g  is t  u n s  e b e n so  g e w iß , 
w ie  d e r  F lu c h  d e n e n , d ie  ih re n  re v o lu t io n ä re n  K re d it  d e n  
s ie  n o c h  h a b e n  g e b ra u c h e n , um  d a s  P ro le t a r ia t  z u  v e r 
w ir re n  u n d  M illio n e n  se in e r  K la s s e  u n n ö t ig  in  d e n  R i s s  

d e r  K r is e  z u  b e fö rd e rn .

Proletarier der KPD. — wo steht ihr?

P o l i t i s c h e  R u n d s c h a u  
Da verpönter Weltkrieg

Des italienischen Diktators Tobsuchtsanfälle gegen die tfln- 
denburg-Demokratie finden so nach und nach ihre Erklärung. 
Seit etwa 10 Tager verdichten sich die Behauptungen in der 
deutschen Presse, daß Mussolini 1923 der Demokratischen Re
publik ein Kriegsbündnis gegen Frankreich apgeboten habe. Die 
Nachrichten haben ihren Ausgang aus dem völkischen „T av r .  
dem man über die diplomatischen Verhandlungen zwischen der 
italienischen und preußischen Demokratie die Kenntnisse nicht 
wird absprechen können. Das Blatt schrieb im Anschluß an  die 
Antwort Stresem anns u. a.:

„In dieser Zeit (nach dem Ruhrkrieg) schickte Musso
lini seinen General C a p e l l o  zu unseren Vaterländischen 
und za unseren Regierenden mit der Botschaft: »Wenn 
das gepeinigte deutsche Volk z o i Freiheitskample a f 
stekt garantiert ItaBen ffir WaHee nad Ausrüstung." ir- 
W ir aber schauten blöde darein. W ir begriffen n ich t daß 
der römische Cäsar, der sem Italien zur Weltmacht macbea 
will, auf den Gallischen Krieg zusteuerte. Spanien und Eng
land gehören todsicher zu der kommenden Entente gegen 
Frankreich. Und auf der anderen Seite hatte man — so 
dachte Mussolini — das nach Rache und Freiheit durstende 
Deutschland. Er täuschte sich. W ir taten das GegenteA 
des Erw arteten, unsere Hochwohlweisen warfen sich vor 
Frankreich nieder und — verbürgten ihm seine S icherheit 
Ob dieser Dummheit entbrannte Mussolini lichterloh. 
Schwer fuhr seine Faust aui Südtirol nieder, und uns faucht 
e r nun haßerfüllt an.“ /

Tatsächlich hat Mussolinis Capello im Jahre 1923 in Neu- 
ba baisberg gewohnt und über den deutschen Faschisten Gene
ralleutnant von Cramon mit der Regierung in Verbindung ge
standen. Natürlich tobt jetzt die Presse derjenigen, die 
am Kriege ein schönes Stück Geld verdient hätten gegen jene 
Existenz. Macht und Reichtum der Demokratie und dem P a z i 
fismus“ verdanken, daß sie die schöne Gelegenheit verpaßten.

In.cter Tat ist da eine Gelegenheit v e rp a ß t erstens zu einer 
netten Kriegskonjunktur und dann die Aufbau-“ und Inflations
konjunktur erst! W ir sehen es ja deutlich, daß es mindestens 
5 Millionen Menschen zuviel gibt in der Hindenburg-Republik. 
Wie schön w äre es gewesen, wenn man die hatte wegputzeu 
und die Erwerbslosenunterstützungen jetzt hätte sparen könnea. 
Man könnte jetzt schon wieder längst für einen dritten Krieg 
rüsten: vielleicht gegen das — dadurch ebenfalls verpaßte — 
W ehreich Mussolinien. mit Frankreich. Spanien und England 
als Verbündete.

Dieser hahnebüchene Unsinn des Mussolini und der deut
schen Offizierskamarilla beweist aufs neue, daß die Leute te 
den letzten 15 Jahren woM vieles vergessen, aber nichts hinza- 
gelernt haben. Der moderne, internationale verästelte und ver
trustete Kapitalismus braucht wohl Faschisten, nicht aber deu 
Faschismus. Er kann es sich sogar erlauben, ein Heer alter 
säbelklirrender Traditionsnarren zu pensionieren, weil die Pro
letarier in ihrer erstrebenden Gewerkschaftsdisziplin ihre Le
benshaltung freiwillig zurückschrauben. Faschismus, eiae 
„W eltmacht Italien“, ist wohl denkbar, wo Lorbeerhecken <fie 
Maisfelder einzäunen, nicht w o Schlote und Hütten die Kohlen- 
und Eisengruben markieren. Ganz abgesehen davon, daß das 
amerikanische Finanzkapital unter seinen W erken in Europa 
keine Ursache für Reibereien hat.

der Umwandlung des Krieges in die Revolution. Die Militär
d iktatur während des Krieges machte vor ihm. dem dam ab 
schon 70 jährigen nicht halt. Er mußte ins Zuchthaus wandera 
wo* seine besten Freunde bereits seit langer Zelt saßen. Der 
Ausbruch der russischen Oktoberrevolution wurde von ihm iu 
mehreren Artikeln mit besonderer Freude begrüßt. Doch die 
Zuchthaushaft hatte seinen Körper geschwächt, dazu kamen iu 
den Januartagen 1919 d ie Ermordung Kart Liebknechts. Rosa 
Luxemburgs, alles dies konnte der schwache Körper nicht 
ertragen. Er sta rb  am 29. Januar 1919. und damit erlosch eia 
Kämpferleben, dem das deutsche Proletariat viel zu danken hat.

- W ir bringen anschließend einen Abschnitt aus dem Artikel 
Mehrings „Neue Zeit“. Jahrg. 1907/08. betitelt: ..Karl M arx nnd 
das Gleichnis“. Mehrine zeigt die A rt des Gleichnisses bei 
Lessing. Goethe und Hegel. Von Hegels Sprache -sagt Meh
ring: ,„ . . sie zeichnet sich oft namentlich durch eine ebenso 
kühne, wie schlagende -Bildlichkeit aus.“ Dann fährt Meh
ring fort:

In diesem Punkt w ie m anderen, w ar Marx der genialste 
Sohüler Hegels. Ein Gleiobnismacher von Oeburt auch er; 
in seiner Doktordissertation quellen sie schon wie aus einem 
unerschöpflichen Born. Die ganze Abhandlung ist gleichsam 
ein einziges, großes Oehehnms w ie die epikurische Natur
philosophie in der Lehre von Himmelskörpern ihren höchsten 
Trumph fe ie rt und gerade an ihnen gänzbeh zusammenbricht. 
Seinen hingen Tagen gehört auch schon das Gleichnfc vou 
M arx an: „Derselbe Geist baut d ie philosophischen Systeme 
in den Hirnen von Philosophen, der die Eisenbahnen m it den 
Händen der Gewerke baut.“ Und so auch d a s  Gleichnis: „Die 
Religion ist uns die illusorische Sonne, die sich um den Men
schen bewegt, solange er sich nicht um sich selbst b ew eg t“ 
Am reichsten an  Gleichnissen ist Marx wohl in der Kritik der 
politischen Oekonomie. in deren Vorwort er die historlsch- 
materialistische Methode ..mit Bildern zusammengeflickt“ 
haben soll, in sehr unbestimmter W eise dazu: dann auch ia 
dem einleitenden Artikel des JKapHaT. das den Inhalt lener 
früheren Schrift noch einmal zusammenfaßt.

In diesem Kapitel erreicht Marx unseres Erachtens deu 
Gipfel seiner schriftstellerischen Leistung, rein unter dem 
schriftstellerischen Gesichtspunkt, und in ihm läßt sich das 
W esen seines Gleichnisses am klarsten nnd schärfsten stud ie
ren. nicht zuletzt läßt sich in ihm auch erkennen, weshalb die 
bürgerlichen Gelehrten gar so erbost auf M arxens Gleichnisse 
sind. „Eine W are erscheint auf den ersten Blick ein selbst
verständliches triviales Ding. Ihre Analyse ergibt daß  sie 
ein sehr vertracktes Ding ist. voll methaphysisoher Spitz
findigkeit und theoretischer Mucken. Soweit sie Gebrauchs
w e r t  Ist nichts Mystisches an  Ihr. . . Die Form des H ohes 
wird verändert wenn man aus ihm einen Tisch macht; nichte-

Deshalb ist der Krieg nicht abhängig von dem Besitz von I 
Waffen und dem Bündnis Pensionierter Generale, sondern von 
dem Profitbedürfnis des überindustrialisierten Kapitalismus. Die 
P ro le ta rie r stehen wohl heute mit verschränkten Annen und I 
•d ien  dem  weißen Tod entgegen, weil Ihnen das Kapital und 
seine Sozialdemokratie Vorreden, dies sei die ..Rationalisierung“. 
Ein neuer Krieg würde die Situation wohl etw as ändern. An 
•einem Ende stände nicht der Faschismus, sondern d ie prole
tarische Revolution, die Diktatur d e r P roietarlerräte. Dies ist 
die Ursache des deutschen „Pazifismus“, und daß d e r  frühere I 
italienische sozialdemokratische Redakteur nur d ie Proletarier 
in  Italien henken darf. _________

Moskauer Thcaterdraner
Sitzung der erweiterten Exekutive.

Nachdem d ie  Moskauer Machthaber nach dem 14. Partei-1 
tag  das Gelände glaubten sondiert zu haben, glaubten sie eine 
Exekutivsitzung einberufen zu müssen, um einerseits ihren 
ausländischen gläubigen Jüngern ein Bild der Einheit der 
KPR. vorzaubern zu  können, und anderseits den Mitglied-1 
schaften d er ausländischen Sektionen zu dem bitterbösen Weg 
des neuen Kurses ein paar süße Redensarten in Gestalt re 
volutionär sein sollender Phrasen zu übermitteln.

Die Rjayotó- und Gouvernementskomitees blieben in RuB
land na ab dem 14. Parteitag die einzigsten Stützen d er Oppo
sition. Die Rayons- und Gouvemementskonferenzen hatten 
daher die Aufgabe, d ie oppositionellen Führer vor d e r Sitzung 
der Exekutive ' restlos abzusägen. Erst er e fanden am  5.. 6. 
und 7. Februar sta tt. Die Gouvemementskonferenzen am 
10. 11. und 12. FebruaT. Alle diese Konferenzen fanden unter 
der Führung von Molotow, Bucharin. Kalinin und Djerianski 
statt. Die „Opposition“ war bezeichnenderweise in keiner 
von diesen Konferenz en vertreten. Als „Ehrenmitglieder“ in] 
ihren Präsidium s wurden Stalin. Sykow. Bucharin. Kalinin. 
Molotow, Tomski und Worschilow gewählt. Sinowjew und 
seine Anhänger wurden dort als „ehemalige Führer“  titu liert 
Auf der Tagesordnung der Leningrader Gouvernementskonfe
renz standen d re i Punkte: 1. Die Ergebnisse des 14. Partei
tages Referent Bucharin; 2. Bericht über die W irtschaftslage, 
Referent Djerjonskl; 3. Wahl der Patrel- und Kontrolllnstan- 
zen. ln  das Gouvernementskomitee wurden Stalin. Molotow, 
Kalinin und andere ihrer Anhänger gewählt. Die Kontroll
kommission wurde ebenfalls von dieser Richtung besetzt. Von 
der Opposition wurde kdiner gewählt.

Es gebt schon aus der Tatsache, daß d ie „Opposition , die 
es auf dem Parteitage übernahm, im -Namen der Petersburger 
Arbeiter“  zu sprechen und nun freiwillig das Feld räumt, her
vor daß diese ein Spiel mit den Petersburger A rb e ite n  trieo, 
c*__u noch treibt. Dieser Sitzung der Exekutive glaubte man 
e s  aber bieten zu können, daß man ihr den Sinowjew vor die 
Nase setzte und ihn, nachdem er doch eigentlich politisch tot 
Sein müßte, den Standpunkt der Exekutive und somit doch 
auch der KPR. vertreten ließ.

Diese Sitzung w ar denn auch danach. Sanowjew sagte 
wohl so an d ie hundertmal, daß man immer z w e i  Perspek
tiven haben müsse. „Das Rechnen mit zwei Perspektiven ist 
zwar unbehaglich, aber notwendig“, mehlte er. Natürlich ist 
— nach Sinowjew — „in Deutschland keine unmittelbare revo
lutionäre Situation, deshalb dürfen w ir nicht die geringsten 
Zugeständnisse an die Linken machen, anderseits müssen wir 
feststellen, daß sich die Lage s d t  März 1925 bedeutend ver
schärft h a t  D ieses einerseits — anderseits geht bis ins un ent
liehe. Es soll auf gut deutsch heißen: W ir müssen, um die 
Arbeiter besser an der Nase .herumführen zu können, immer 
zw ei Elsen im Feuer haben. Wenn Rußland mit irgend einem 
Lande wirtschaftliche oder politische Interessen verbinden, 
dann ist es ganz selbstverständlich, daß für dies Land evtl. 
die w e i t e r e  Perspektive in Frage kommt. „Früher war 
unsere Aufgabe d ie Sammlung der revolutionären Minder
heiten durch Spaltungen“ — fährt S. fort —». J e tz t  haben w ir 
eine a n d e r e  Aufgabe, die Herstellung der internationalen 
Einheit“. Mit anderen W orten: W ir pfeifen heute auf die 
Revolution, w ir können die Arbeiter heute nur noch z e -  
brauohen für die Zwecke der internationalen Diplomatie. Des
halb ist es besser, die Arbeiter sind alle auf einem Haufen, 
die revolutionären Grundsätze sind sehr gut. für die Revo
lution, darauf verzichten w ir aber heute dankend, w ir können 
heute nur in Reformismus und Opportunismus machen, dazu 
is t Amsterdam gut. _  . , ,

, Nach den — allerdings amtlichen — Berichten der ..Ro
ten Fahne“ quatschen natürlich auch sämtliche Delegierten 
ganz ern st und stundenlanz über den von Sinowjew ver
zapften unglaublichen Kohl.

destoweniger bleibt der Tisch Holz, ein ordinäres sinnliches 
Ding. Aber sobald e r als WaTe auftritt, verwandelt es sich 
in ein sinnliches übersinnliches Ding. Er steht nioht nur mit I 
seinen Füßen auf dem Boden, sondern er stellt sich allen 
anderen W aren gegenüber auf den Kopf und entwickelt aus 
seinem Holzkopf Grillen, viel wunderlicher, als wenn er aus 
freien Stücken zu tanzen begänne.“ Sollten das nicht alle 
Holzköpfe übel nehmen, d ie übersinnliche Spekulationen und 
theologische Mucken in schwerer Menge produzieren, aber 
nicht soviel sinnliches Ding fabrizieren können, w ie ein ordi
när sinnlicher Tisch von Holz darstellen m ag?

Bei Marx Ist das Gleichnis niemals Z ierrat niemals ein 
bloßer Schmuck der Rede. Aber es ist auch nicht einmal nur 
wie bei Lessing ein Hebel des besseren und leichteren Ver
ständnisses; ein Bemühen, nicht nur auf den VersUnd. son
dern auch auf die Phantasie zu wirken, sondern e s  Ist ein ur
sprüngliches Zusammen schauen der gleichen Dinge, das ver
wirklichte Ideal jener vervoükommenen Darstellung, von der 
Lessing sagte, daß Begriff und Bild in ihr zusammen gehören 
wie Mann und Weib. Das Gleichnis, w ie es M arx handhabt, 
ist die sinnliche M utter des Gedankens, der von ihr den le
bendigen Odem empfängt. . .

Das verstehen die bürgerlichen Gelehrten n ich t wobei ihr 
er Wille garnicht mitzuspielen braucht. - Sie können es 

icht verstehen und namentlich dürfen sie e s  auch nicht ver
stehen. W as sollte aus der bürgerlichen 
den. wenn auf den Kathedern ^ r e r  Hochscbulen die Bildkraft 
der revolutionären Dialektik lebendig würde! Deshalb reden 
diese braven Patrioten. w ie 9 h i der 1Irre. v o n .
Mystik“  und „zusammeogefllckten B d d e r n ,  d a  das Gknchnfc 
von M arx im höchsten Grade das Geheimnis des Genies i s t  
so bleibt es firnen ein ewiges Rätsel. — —

D i e  S c h r i f t e n  M e h r i n g s :  -i>er Fall Lindau , |
Berlin 1 890  „Herrn Eugen W egers 1Bitter von 
w art“. Nürnberg 1 8 92 . „Meine R *ch t£ rtipm i£ . Leiprfg 1903, 
„Gustav Adolf“. Ein FürstenspiegeL Berfin

i oiivrUr ïonfi ..Eine Geschichte d er Kriegskunst .

^-»ös
ifT n id

Tilsit?“ . Leipzig 1906, ..Eine
S tu ttgart 1906; ..SchUfer*, Eip A9? *  r g j
schichte der deutschen Sozialdemokratie . S tu ttgart 1909, 
[V j  acdn ffW nile“  Stuttgart 1909* ^Deutsche Geschichte 

ïSm  J to ^ S ^ d e s M it te la l te r s “.  Berlin 1910. „Von Tilsit nach
Stuttgart 1912. „Von Kalisch bis 

Karlsbad (1813-1819)“. Statt*art 1913. J ’reihgralh 
In ihrem Briefwechsel“  S tuttgart J912. „Der 10H ^ S S i ?  
Nachlaß von Marx. Engels. L asa lle  . S tuttgart 1913. 
artikel“ . Berlin 1918 CHerausKegeben von Franz.Pfem pfert), 
„Karl Marx“ Geschichte seines Leben*. Leipzig 1918.

Sämtliche L iteratur ist zu beziehen durch ^  -Buch- 
hanrihtwtg für Arbeiterliteratur . v Berlin 0 . 17. W arschauer 

■Straße 49;

Um was geht cs ln der KPD.?
Der lenim sm ns nnd sd n e  M ethoden

W ir beginnen hier mit dem Abdruck des Flug
blattes der O rtsgruppe Hannover der KPD.

L
Mit elenden persönlichen Beschimpfungen und völlig e r

logenen Berichten über einen „Ueberfall“ auf ihre Druckerei
räume sucht die „ N i e d e r s ä c h s i s c h e  A r b e i t e r 
z e i t u n g “ das revolutionäre Proletariat Niedersachsens über 
den Gegenstand des tiefgehenden Kampfes ln der KPD. hin
wegzutäuschen.

Uai was geht es ln der KPD.?
Geht es um die Frage Disziplin oder Disziplinlosigkeit? 

Geht es um die Präge gegen oder für Kätz?
Nein? Es geht um d ie Frage, ob w ir ein klägliches refor

mistisches Anhängsel an Schwarz-Rot-Gelb sein wollen oder 
eine revolutionäre M assenpartei, um schimpflichen Untergang 
der Arbeiterklasse Im bürgerlich-parlamentarischen Sumpf des 
kapitalistischen Chaos, oder Erhebung des Proletariats zur 
Zerbrechune seiner Leidensfesseln und zur Aufrichtung der 
Arbeiterm acht . . . .

Das Leiden des Proletariats der kapitalistischen Länder 
ist grenzenlos. Ueberall ist die Produktion für die Absatz
möglichkeiten zu groß geworden. Abnehmerländer wurden 
Ueberproduktlonsländer Ein Land nach dem andern stürzt 
m die Krise. Ueberail Absatzstockung Betriebsstillegung. 
Konkurse. Und überall trägt die Kosten das ProleUriat. das. 
in MilHonenmassen arbeitslos geworden, in Hungersnot und 
Elend versinkt, im  Bewußtsein ihrer Untergangsnotwendig
keit versuchen die kapitalistischen Mächte noch zuletzt mit 
Finanzskandalen und Militärdiktaturen ihr Dasein zu fristen. 
Und auch in Deutschland schicken sich die Machthaber an. 
mit einer Militärdiktatur das P roleU riat niederahalten .

Die Zahl nad dte Not der Arbeitslosen In Deutschland tet 
ungeheuer**. Immer weitere Kreise zieht die kapitalistische 
Endkrise mit MasseustiHegungen. MwemubchrioaigkeH and 
Massenelend. Das Kleinbürger- und Kfetabanerntam hat mit 
Hindenburg seine letzten Illusionen verloren. Die SPD, klmpft 
ln sich um den Eintritt In eine Regierang, welche von einer 
Krise In dfe andere taumelt

Die objektive Lage Ist revolutionärer als «He vom Jfhre 
I 1923.

iAufgabe der kommunistischen Partei ist es. auf dieser 
objektiven Grundlage die subjektiven Vorbedingungen für den 
revolutionären Befreiungskampf des P roletariats zu schaffen: 
d i e  R e v o l u t i o n  z u  o r g a n i s i e r e n .  Selbst m den 
friedlichsten Zelten haben die Marxisten nach Lenin stets das 
Höchstmaß revolutionärer Energie im Proletariat zu wecken, 
statt .m it dem Strom“ zu ziehen und demokratischen Illu
sionen sich anzuschmiegen. Wieviel mehr gilt diese revolu
tionäre Kampfpffioht für Zeiten wie letzt, w o die kapitalistische 
Macht in allen Fugen w ankt und die Leiden des ProleU riats 

j von Tag zu Tag unerträglicher werden.“
„W as aber tut die KPD.?

( Hämmert sie dem ProleU riat die demokratisch-parlamenU-

rlschen Bluslonen aus? Organisiert sie das
zum Sturze der bürgerlich-sozialdemokratischen Regierung?

Sie tat das Oegentel. Ste vonuenemfabche Hu*-
nungen anf Hilfe dnrch tlePartamente. Ste stfijtg^dle ka^  
taktischen Regierangen. Sie bt von neuem tat Begriff. In Oe 
irMiM.ikimi« Regieraat Sachsens einzutreten.

Nach den furchtbaren Erfahrungen m it dwn sächsische» 
Regierungsexperiment Im Oktober 1923 entschied die exekutive 
in den „ L e h r e n  d e r  d e u t s c h e n  E r e i g n i s s e  am 
19. Januar 1924: _  ,  „  .  ....

„Mit den Soldknechten der weißen Diktatur gibt es kein 
Verhandeln. Die KPD. lehnt nicht nur iede Vsrhandhwu a g  
der Zentrale der SPD. ah. sondern anch aüt den Jinken 
pSL^TcSeW endung in der Eluheltsfronttaktlk In Dén««*, 
land heißt letzt: Einheit von unten.**

Am 6. Dezember 1925 aber schrieb d ie ^iA Z/* _scb°e 
wieder, daß eine Mehrheit ven SPD; und KPO. im sächsischen 
Landtage «wirklich zugunsten von Notstandsmaßnahmen für 
das ProleU riat ausgenutzt werden kann“. (?) Und weiter: 
. f in e  Ausnutzung der parlamentarischen Mehrheit gemeinsam 
durch SPD. und KPD. Ist natürlich nnr dann mögUch wen* 
beide Fraktionen — in Sachsen —  sich voffrer sa verstindteen 
versuchen/4 |  ̂  {j

In der Reichstagsfraktionssitzung der KPD. am 20. Novem
ber 1925 verlangte Dengel a b  V ertreter d e r  Zentrale von der 
Fraktion in Zukunft ..positive Arbeit Im Parlament . In der 
gleichen Sitzung gab Stöcker für die Zentrale offiziell als neue 
Steuerforderung aus: ..nicht mehr Aufhebung der Indirekten 
Steuern, w ie Zuckersteuer und d e r  Umsatzsteuer, sondern 
Herabsetzung der Zuckersteuer, der Umsatzsteuer usw.- h» 
Dortmund mußten unsere Genossen anl Gehe« der Zentrale  aer 
ungeheuerlichen Lohnsummensteuer zustimmen. Der «h alter 
feindlichen Regierang Severin» wurde «ferch Stimmenthaltung 
inj Ay Abstimmung fiber das Mißtrauensvotum zweuam ma 
Existenz gesichert Zum Dank für diese stille Koalition ver
pflichtete Severing d ie Ober- und Regierungspräsidenten, bei 
Erwerbslosenunruhen rücksichtslos einzuschreiten.

Sogar der Locarno-Regferang Luther wurde dnrch Stimm- 
der KPD. betau MÄbUfignarsaatrag ihrer Aatan- 

politik dfe Existenz verlängert - . _
Die Zentrale verpflichtete alle Genossen^Ied e „wilde 

werbslosenbewegung zu bekämpfen. Jm Ruhrgebiet wurde 
das Mittragen von roten Fahnen bei Demonstrationen d«r Er- 
werbslosen verboten. Der Gauleltung N iedersachsendes Roten 
Frontkämpferbundes wurde das weitere Trage» der roten 
Kokarde verboten. Die .J?evohrtions“feler der B-L. Nieder
sachsen am 6. November 1925 wurde programmgemäß mit dem 
Gesänge des SozlaHstenmarsches eingeleitet, ta  dem es echt 
demokratisch heißt: „Das freie W ahlrecht Ist das Zekhen, ta 
dem wir siegen, nun wohlan; nicht Predigen w ir Haß dea 
Reichen, nur gleiches Recht ffir federmaan.**j » )
Städten mußten unsere Genossen für SPU.-«ürgenneister 
stimmen die noch kurz vorher .Bluthunde“ und „Luxemburg
m örder“ benannt wurden.“

Von Deutschland waren auch ..alle Richtungen ‘ vertreten. 
Braun als „offizieller“ Sprecher d e r deutschen Sektion, dann 
die „ultralinken“  Scholem und Rosenberg, und noch etn — 
arm e deutsche Grammatik — ultra -  Knks -  Unkester — 
im Namen der Arbeiter vom Wedding, dem Scholem das Recht 

I abspraoh. im Namen der „Weddinger Opposition «> 
sprechen. Letzterer bemängelte wohi, daß die ™ssJs<* e 
Parteifrage nicht behandelt wurde, betonte aber, da® „die 
Grundtendenz“ des ..Ekki-Briefes“ r i c h t i g  w ar und sanktio
nierte. ebenso wie Scholem — der sich wand und bog nach 
allen Seiten — dén „neuen Kurs“. . . . . .

• Es ist wahrhaftig kein erhebender Anblick, zu sehe wie 
sich die Arbeiter der KPR. noch dafür bege»sternkönnen. daß 
auf eine ziemlich dreiste Art mit ihnen Katz und M aus g e 
spielt wird. DaB ihnen jedoch dieses Spiel emmal zu dumm 
werden muß. dafür bürgt die Entwlcklrune ta Rußtond seJbst: 
denn diese Entwicklung reißt auch die 
partei immer stärker in den Strudel des ^
mes mit der z w e i t e n  Perspektive: der Perspektive des Re
formismus und der Konterrevolution.

Die Erwernsauelie tos MP».
D ie  se x u e lle  G e ilh e it  u n d  S e n sa t io n s lf is te m b e it  
s tu p id e r S p ie fie r  u n d  d e s  L u m p e n p ro le ta r ia ts .

Die .Rote Fahne“ vom 24. und 25. Februar — wahrschein
lich aber noch eine ganze Zeit — bringt folgendes großaufge- 

I machte Inserat: ^  RmtzelM:
„Meine Erlebnisse an jteu tschea Fürstenholen

Es ist uns gelungen. Coudesa de Ratzenau, die po
pulärste und charm anteste oller Fürstenmätressen, zur I Herausgabe ihrer

Memoiren

ZU Condeifa'de Ratzenau wurde, nachdem es Ullstein 
für die ..Morgenpost“. Victor Hahn für das ,3-Uhr- 
Abendblatt“, Theodor Wolff im Interesse des Annoncen
geschäftes von Rudolf Mosse vergeblich probierten, von 

Havelok aad Slaag 
a u f g e s u c h t l M ^  ^  u . ^ defSte||B^

beiden Mitarbeiter erlag dfe hohe Frau!
Zumal Ihr zugesichert (und
daß auch bei einem für sie u n g lü c k lf c h e n  A“sgangdes 
Volksentscheids allein aus den
alle Ihre Ansprüche an Herzog Adolf Dietrich restlos 
befriedigt würden!

Lieben Sie Sensationen? *:
Noch nie dagewesene Enthullungen r' ___
W ir wollen nicht aus der Schule plaudern!!!

Nur so viel für heute: __„
_____  Abonnieren Sie dte „Rote Tabee**!

Man kann zu einer solchen Ldstung s o h ^ t e r t t a g s k e ^ n  
Kommentar schreiben, ln BerHn exKtiert 
biättchen. daß sich mit solchem Wohlbehagen hn Morast der 
bürgerlichen Gesellschaft w älz t Daß iedo<h revolutionär em p
findende Arbeiter sich dazu bergeben, den Kommunfemus durch 
den Abfanhaufen der stin k en d e  k a p l t a f e f e c ^  O r tu n g  zu 
schleifen. Indem sie die Firm a KPD. und ihr schmutziges Ge
schäft durch ihre Groschen und Ihre Zeit unterstützen^ — Pas  
Ist etae Schande für das revolutionäre Proletariat Deutsch
lands! — ________

Eine Boatuhrttt der Gewerkschaften
Die Gewerkschaften haben wieder einmal den  V osnoh  

unternommen, die Arbeiter zu verdammbeuteln, mul haben 
eine Denkschrift herausgegeben, in der sle ^ g e n . daß die 
Lohnerhöhung nicht nur im Interesse d er Arbeiter, sondern 
auch im Interesse d e r  Kapitalisten Hegt.; Im Interesse des

Kapitals so heißt es d o r t  liegt die Erhöhung d er Lflhne. dem» 
dann steigt die Nachfrage auf dem Inlandsmarkt, und sof w lr i 
die Absatzstockung überwunden. W ir kommen auf den Unslan 
später noch zurück.

I D i r f s c h a f l  
Der weiße Tod au den Marx*

Ein rationalisiertes Bergwerk.
W ir haben schon wiederholt nachgewiesen, daß die Ra

tionalisierung d er W irtschaft wohl für einige Kapitalsschich
ten Profit bedeutet, für das Proletariat aber maßlose Verwen
dung. Ein drastisches, nicht zu  widerlegendes Beispiel dafär 
bieten die Braunschweigischen Braunkohlenbergwerke ta  
Helmstedt, die soeben ihren Geschäftsbericht für das Jah r 19»  
herausgegeben haben.

Obwohl die gesamte Betriebsumstellung restlos aus eige
nen Mitteln erfolgt, und noch keineswegs amerikanisiert ist 
und die Braunkohlenförderung und Brikettierung sta rk  unter 
der Konkurrenz der westfälischen Steinkohle stand, werden 
10 Proz. Dividende (auf 12JS MilHonen) verteilt Sämtliche 
Tiefbaubetriebe, die bei geringer Förderung unverhältnismäßig 
viel Kosten verursachten, wurden stillgelegt die Jagbaor 
betriebe durch den Bau einer Kettenbahn von 3 am  2 be
schränkt. Während 1924 noch die Rohkohlenförderung von 
3,11 MUlionen Tonnen sich auf s e c h s  Tief- und Tagbau
betriebe verteilte, brachten 1925 d ie z w e i  Tagbaubetriebe 
eine auf 3.48 MiUionen Tonnen gesteigerte Förderung. Die 
von 711000 auf 738 000 erhöhte Brikettfabrikation Ist ebenfalle 
auf die beiden Tagbaue konzentriert F ü r den Abraumdieost 
und die Brikettfabriken erfolgten tro tz  d er hohen Dividende 
beträchtliche Neuanschaffungen von Großraumwagen. Loko
motiven. ßrikettiermaschmen und Sortieranlagen, alles über 
Betrieb, ln  der Bilanz w erden die erzielten Ersparnisse ta  
erhöhten Gewinnen deutlich sichtbar. Die Schulden sind nur 
mn 1,12, die Forderungen dagegen um 1,92 MilL e rh ö h t Dfe 
Banlöutbaben sind verfünffacht. Dabei dnd  d ie Obligations
anleihen um d ie Neuaufwertung erhöht, d e r  W ert der Felder 
und Anlagen konnte von 1 ljÖO auf 10,85 und die Kuxe der still- 
gelegten Gruben zum größten Teü auf 1 M. abgeschrieben 
werden. Kredite zur Umstellung w aren überhaupt nicht er- 
forderlich wie sich aus den minimalen Zinskosten von 3334 M. 
der Gewinn- und Verkistrechnung e rg ib t Der Geschäfts
bericht steUt auch eine bedeutende Verringerung der Gesamt
belegschaft f e s t Sie betrug Ende 1924 4042. Ende 1925 be
trug sie 3174 Mann. *

D er „Vorwärts“ (v. 12. Febr.) dem wir dfese Mitteilung 
entnehmen, hängt ihr folgenden Kommentar an:

„Dieser privatkapitalistische Erfolg, der sich auch  ta  
der Verringerung der Belegschaft ausegw hkt h a t m u »

_ aber auch zu den sozialen Auswirkungen gebracht werden, 
die e r ermögücht. Die erhöhte Förderung zu niedrigeren 
Kosten muß, wenn nicht Kartelldiktatur es verhindert ta 
gesenkten Preisen und diese ln der Steigenmg des Ab- 
satzes verm ehrter Beschäftigung und Verkürzung der 
Arbeitszeit ihren Ausdruck finden. Auf diese sozialen 
Schlußfolgerungen wird d ie Arbeiterschaft wie immer bei 
der Rationalisierung so auch hier m it besonderem Nach

druck zu achten haben.“ .
W ir wissen nicht, ob dies ein Redaktionslehrling ge

schrieben h a t  dessen Rechenkunst ln dem Stadium vor Adam 
Riese stecken geblieben ist. Nm soviel Ist sicher, daß durch 
die Redaktion hier eine ungeheure Demagogie getrieben wird. 
Man setzt bei den Arbeiterlesern des „Vorwärts“ voraus, d a l . 
sie in vofcswirtschaftHchen Dingen politische Analphabeten 
sind.

Rechnen w ir; hn  Jahre 1925 wurden in Deutschland ins
gesamt (Steinkohlen und Braunkohlen — ohne das Saargebiet) 
rund 225 Millionen Tonnen Kahlen gefö rdert Die Braun- 
sebweigigen Kohlenwerke haben schon bei primitiver R atio
nalisierung bei einer Förderung von knapp 3JS Millionen Ton
nen 868 Arbeiter e rsp a rt W ürde mm der Qesamtbergbaa auf



m m  V  ,~ " 'm |,-"W"

März 1926

tJkM ÊM  z  ïA d ö f ïi tf c i
2 ®  £ L £ S ä J B M fM t£ M tt
k » «  •» w ird» das bei etwa 25 Millionen Arbeitewien eine

™* -** T Ä . ,S f f ,,fc1Samerikanische Kapital rationalisieren 
jv i t i t  a T S T S d  höhere Stofe gebracht

r S d S :  « S S re c b M t, ta lK J . * »
lirurlMi 3  Millionen Arbeiter als -Abfall rechnete 
3 MÏ5 >nen Weiht es aber nicht. Die zerstörte Kaufkraft die- 

i .  Pflaster Besetzten Arbeiter ffibt erst ihre Wirkung 
ans auf die Konsumindustrien. auf Handel V C T k^ ètc W&rde

lUpd 6 Millionen Arbeiter aufs Pflaster gesetzt werden 

Die OesamtprGesamtproduktion in Deutschland wird aber u n

ä ? sa s
den
das

wenn aie a u s i u u i  » « . » « v . » - . - — ■  g e -  

Oie Rationalisierung. <L h. der tecfc- 
ktion wird gewiß für Unsere Zeit eine 

, benötigen. Vorausgesetzt aber. daß
ftrhhwl die gedachte Produktivitlt erreicht werden 

J so viUde dafi den Hungertod für mindestens 7 Millo- 
roietarier bedeuten.

Jektiven Stellungnahme für oder gegen den VoUtsente^rid 
kommen. er re if te  die negativen Folgen eines Sttmmen-Rein- 
falls anf. und glaubte damit. mH A e m l ^wenenden Auge der Stunde des Volksentscheids entgegen
sehen zu können. Es sprach aus Ihm der e C l H a S P p '® ^  
der aus der durch das Roßtäuscher-Manöver d e r j ^ .  hert^w 
geführten „Niedertage“ ein© Einbuße fe s  PoHttadiM Elrfusses 
seiner Parte* hn parlamentarischen KA?"
färchtete. Zur Diskussion sprachen zwei Oenossen der KAK, 
sie schilderten hn Oegensatz zu dem Referenten dto augen- 
hfickllche Wertwirtschaftslage mit ihren K| isl.n15rscbe7 ^ ^ r̂ :  
sowie deren Auswirkungen auf die arbeitende Kte” f- *” *15 
weiteren Ausführungen erklärten sie den Unrina d j  K j p l »
enteignung mit kaptaHstisdien M«*o<fcn J S t Ä ^ £ ? Ä  
Instanzen. Es wurde aufgezeigt die Stelhiügnabme der ein 
zeinen Parteien zur Frage der PBrstenentcignung. wie ai 
Frage der Enteignung des W J j »  überhäiipt. was 
wird von den staatapolttischen S te f tn y n ^ e rse lh e n ^  
spiel führte der Oenosse die h u m a i f e f l a ^  d e r ^ E ^  
Noske- nnd Södekum-Regierone « W « w * m a n s e e r i w w  
Parasitengeschlecht an: er zeigte d̂ AT ^ ^ „ dna MSfeter 
SPD. ah  Regierungspartei war. welche
Südekum hundert Möbelwagen voll Schnwctatüdren nna 
sonstigen Wertgegenständen aber < H e O re ^  r» ^ A m ^ o n x e ^  
transportieren ließ. Während zu gleichet J E * *

hÖMta. so wütd» daß den nungeru»  m r ------------------------ - I ' A rbdter ^  NoskT im ln teresse der Erhaltung
S S v S b& u S S S S ^ L  .Vorwärts“ machen sich d ie Sache £ ?

5  • £  S S & S ?  'S S .  ^ Ä S r ^ f g l J S S Ä S  n S S  S  n* ótT

wäre
Erfolg <ier"Ättonallslerung aufhiben. etae Ausfuhr 

«ar nicht und die Kombination ^  R «*en-
stürzt über den Haufen, existiert garnicht! Abxe- 

d a v S ^  dafid leR echnung des .Vorwärts“ überhaupt 
f c . _  L  v u ^  das deutsobe Kaeital J g J

j __ frmxAsische das gesamte europäische Kapital 
I S  dreist wenn diese etwas nachhinken sollten, womit
Ä i ^ S m l  »  reeS e»  Ist. Dann hebt sich die "esamte Ra- 
S ïalisierune wieder auf, die Konkurrenz entbrennt in dem- 
‘M Ä r  und die Löhne können nicht eihöht 
ï S S n £  t e e r t e n :  dann beginnt das Spiel von neuem.

Dns beginnt ins närrische überzugehen, sich 
^ n z f v t d l c L .  in der ^  ~  W ldersortdte. die

en sonem-i^emoaraiio ..»I - - - - - -  --
füttert^w örden W eiter wurde von g B J ™
Enteignung der P&TSte» nur mH der Enteignung der gesamten 
KanitaWsten durch die befreiende Tat der pr^etarischen R « ^ -  
S f o n * 5 5 »  I s t  im  Schlußwort v e r s u c h t e d ^ R ^ t  
ohne auf die wichtigsten Argumente u n s e r e r J ^ o » e n ^ m z £

s =  & « r Ä " a E S f i s  
£ S S S £
S T &  t Ä Ä Ä

ginnt das bptei von neuem. . e r  bezichtigte sie u n d ^ fa l^ s ie  zum
überzugehen, sich zu W ider- Vereinbarungen nicht e in g e ^ l^ n  hatt . ^
T at sind es W idersprüche, d l d  Hohn des Gedankens der ..Einheitsfront i h r e onene 
in Da* sehen die Kapitalisten <jen Ausführungen der KAP.-JÊedner ,

nicht roMg Is t durch prototwt*Che Floste hinaus brtflKg 
wird. Dieselben Jnagstürm er^doien m m  km  
Freude hn Gesteht ablas aber dte 
als sie Frau Kapitänlenti«it aus dem 
stimmten eta todtanergehejd an und
ruf er. dafi e r eta paar ta dta Presse bekommen köaue. ^ w n  er 
nicht endlich ruhig wäre. Nachdiesem Z^tachM M II 
der „Herr Professor“ seinen Salm zu Ende £»jscb«L  Hm 
sprach Dr. Klauber; er mehrte, man MB» * r  B n m i r i c M  
in den, Röcken fallen und den Freunden des yoBsenttünelaai 
keine Knüppel zwischen die Beine werfen. Weiter machte c t  
den Anwesenden die Illusion, dafi man von dem Oelde, das die 
Fürsten bekommen sollen, soundsoviel Erwerbslose unter-, 
stützen könne. Krankenhäuser Kinderheime und dergleichen 
bauen kann. Nun. wenn die kaiserliche Republik wirklich so 
knickrig wäre und ihren etameftge■ Potentaten nichts gibt. »  
bat man auch andere Herrschaften zn versorgen, w ir wollen 
nur erinnern an den Fall der notleidende« Ruhrtndustriö. Ä  
auch 750 Millionen nötig hatte und sie auch bekam, ohne Volk», 
entscheid und ohne die .V ertreter des Volkes“, den Reichstag 
zu fragen. Nach dem Referat des Dr. Klauber loigte Dte- 
kusslon. Hier ertaubte sich die Qeschäftsieitang eine Schiebung 
leisten zu können. Ein KAP.-Genosse. der sfch'rechtzeitig mel
dete. wurde hnmer zugunsten eines anderen zurftckgesteUt und 
piötzfich wurde ein Antrag auf Schluß der Debatte gestellt. Die 
Mehrzahl der Anwesenden entschlossen sieb Jedoch daftr, 
unserem Genossen 16 Minuten Redezeit zn gewähren. Natür
lich war es dem Genossen unmöglich, so auf die 4 Referenten 
und die ebensovtelea Diskussionsredner einzugehen, wie es 
vielleicht nötig wäre. Trotzdem machte der Oenosse auf den 
Betrug aufmerksam, den man mit Httte des demokratischen 
Plunders vollziehen wHL In seinem Schlußwort drehte der 
Dr. Klauber die Ausführungen des KAP.-Genossen ia das Gegen
teil um und stellte uns als Fürstenknechte hin; die gegen Ent
eignung wären und noch mehr solcher Mätzchen, mit denen 
man hofft, die Protetarier vom revolutionären Wege abzw- 
bringen. Daß ihnen das nicht allzuleicht gelingen wird, daftr 
werden wir Jedoch schon sorgen.

nicht lösen kann. Das sehen die Kapitalisten j jjjmyj z u  den  Ausfuhnmgen der R A r \ ^  gear-
S t a V K  ST  sie keine Absatzm ärkte m e h re r -  W ir ^ e n  euch G enossw  der KFD-• »w«® « w if i dafi

S S H  päsä  » 5 S S 5 3 2 S  M r t a s Erwe“ der Aufla“
?  E ^ S l  auT’d e r ^ z e n  U nie gegen das Proletariat — gegen d]e Thälmanns und die Brandlers. D t o ^ i ° f̂ S g npontischen Die vorliegende Num m er erscheint in erhöh ter Anf-
£  5 S ^ ^ Ï ! ^ ^ 5 S n a l t ó e r u «  durch dte vom erk lärt ihre U rsad ^ n  m t  tage. Ebenso die folgeodea d re i Nammern.
«Vorwärts“ gedachte W 1 ! ^ ^ S S S ^ , i t ^ I ? ^ w u S t  kämpfenden TeU der A rbe it^ - S ie  en th a lten  w ich tig es  M ateria l in  d e r  F ra g e  d e s

^ ^ ♦ ^ „ n  ^ V o r w L f s “ Ä  Auüust 1925 aner. ^ “ f rinnert euch an die W orte Karl ^ . e b ^ ^ / ^  L v o lk se n tsc h e id “ , d ie sem  g rö ß ten  und g efäh rlich sten  
5 5 *  nnd  X  lebensnotwendige Akkumulations ist Ihm ab- Klarheit, dann Mehrtieit.“ cn des Kampfes S chw indel d e r  je  au fg ezo g en  w urde .
re&chnitten^ lUpHallsmus Ist ohne ständig neue Absatzmärkte deutet Niederlage i N u r e i n e  wirKd den Sieg der Die nächsten v ie r Num m ern m üssen  v e rw a n d t w e r -

Ä  J S Ä  Ä " n . emW FrmU I den. um  eine B resch e  in d ie se  S ch w in d e ,m a u e r  zu  ,eEen .

Rech. «E^^ffSSSfiStÄ ES:' ~mann indem awezogwen Artike .. deshalb S|nd die

e f t t v  S u r f  e i  
ln dfencr SMk

Betrifft V ertrieb  und U m satz d e r  »KAZ.**
B e r lin e r  Z e n tra le , G . H . A .  u n d  P re s s e -K o m m is s io n  

h a b e n  in  ih re r  le tz te n  S it z u n g  d e n  E n t s c h lu ß  g e fa ß t  nach 
dem  e rs ten  Schritt sogleich den zw eiten  zu tan» Bezüg-
i:„u Drnnnirniwtq nnH Hur Frurpifpnincr (ipr Allfl'tVP

mann m oem «b« w*v»vmw -------- _____Hp-thnlh sind diehalb sind die Fordenmaa. d «  -Vorw«rts dertHU

Untergang in Barbarei oder Kommunismus.

jIKUtc Handelsbilanz
Im Januar 87 Mimonen AustahrflberschuB.

I>te O M  <»« t a M h e . i m  Ä

Hie nacnsien v ier n u m u ra u  w uascu yviwouu» "  
den, um  eine B resch e  in  d ie se  S ch w in d elm au er z u  legen , 
w e ite r  um  eine e rh ö h te  P ro p a g a n d a -  und  W e rb e tä tig k e it 
fü r d ie  „KAZ.“  u n d  d ie  P a r te i  z u  en tfa lten . Je d e r  B ezirk  
muß sich zur Pflicht m achen, d ie ihm zugew ieseoe Anzahl 
um zusetzen! , ä

N ach A blauf d ie se r  v ie r  N um m ern  m uß je d e r  B ezirk
* « t i  ____________ ___ _ H A im n  A K A n n p n f p i i  d p r

rorst
Die KPD. auf M assenfang.

Wenngleioh a l l .  I N acn AD.au, c e s e r  v ,c , ------------------------ -
dü™n w c £  S  nä demselben Schema weeschnitten die Anzahl d er gew onnenen lesten  neuen A bonnenten d e r  
M  Ä  « ? « »  I5- 2- “  ^ Ä ' Ä U A Z . “ mitteUen, dam it eine Kontrolle über das R esu lta t 
liebe Versammlung der W ® . J S S S w i l r f S ? I t a S d E S e  d “  Kam pagne möglich ist. Von d e r vorliegenden Num- 
halten,da s?ftiee t t e  vfrsam m lunï U e r  können N achbestellungen erfolgen, sie ist n ich t au t

* lliiUdhcn Außenhandel«? ist auch hn Januar, I R icJlt^ J  éut6 besucht Der Referent. L a n d ta g s a b g e o r d n e te r  d e n  j a g  zugeschnitten, sondern  kann noch W oehen s P ^ r  
Du /Ä h r tb e rse h u B  im Januar J J J . * * 1r entwickelte im ersten Teil seiner w o h ld u rc h d a c h te n  I um„esetzt w erden. W ir fordern  die B ezirke und O rts-

S £ r ¥ S s  stsIm 1 j™ S^fberieher au1, davo° J 5

S 7 S   -  —  *  “  - —
iW igw urw i n«»* — Cs betrug die . . . _____ rA a  n irht iresoroohen. . _____Ä S = s a s % u S l u h r

t a L *  &E. *  J » *  « X * ®  
in Millionen Mark 

5.0 5.6 1.0 0.9
234 4 343.7 66^ 65.3
m i  4052 159.2 M M

99.7 103.1____568J___ 565.4
707.3 757.6 794.6 793.9

26.1______ 7.1______W ------------
733.4 T64.7 001.4 798.3

E l n l u h r  A a s f Slh T , r
Jan. 26 D es. 35 Jan. 26 Dez. 25

1
c-

Lebende Tiere 
Lebensmittel u i ^ ^ t r t n k e  
Rohstoffe u. halbfert. Waren
Fertige Waren -----

Reiner W arenverkehr 
ObM und SiH>er _

Zusammeo

I É  ï®

« • 3  ï f *  *t2J'*” h*r«ber»hu8 tsiatao r«r

S h r au LebensmUteta Jj£*  frtge«äe Kauf-
Röckgang der ^ s  die gesamte deutsche P w «

zeigen, ‘von  irgend ehier Enteignung der A grar- und Industne-

S b «  » S e r  « i  sich darüber Klarheit zu « r s d g f te n  wie 
wir die ganze Sache anzufassen haben. un^ntÜKfc Schhiß 
S i e r  kapitalistischen Anardiie zu, m ad^n . S h « ^ « e r

S br ,'o » etd"r

5 5 a B s ^ « i a S ^vorgibt, nach Hause gepilgert sein.

s e n w a u ï  udii&cu iiu\.u «.v. —  ,,  *
vo lu tionäre  B ew eg u n g , d ie  W a h rh e it zu  ersticken .

Reißt die P a rte i zusam m en! G erade  letzt, gerade  m 
der schw ersten  Zeit m üssen w ir auf dem  P osten  sein .

A. A. Groß-Berlin. G. H. A.

t l f a . i l « « ®
Ä b M n w B i e i i l s - A B i i a t o B e - S t e n e «

f ü r  d ie  K A Z . In G ro ö - B e r t ln :

schrtltende Crktankung
„  vTHuwwik. Selbst der Schein 

KiSBBKtei Inlande um d as vlelfacbe aufgewogen. /

d e v  * e » e f l u u f l

hi
ule

_  - » » « H S S S S S SS  Ä  f c  «  «I« So**■
K I T 1

a f f Ä ’a g a a S M a u a s

i c n h h C M i r M l a M r f t
So sehen sie aus!

M—.  pr u au  Pehibelliner Straße 28, Hoi IU
» Ä Ä Ä Ä a - e  1 T r e ^ e .

™ S ^ et t i 2 Ä S l co » .  w—
schauer S traße 49 „

-««.»__» Fischer NeüköMn. ZJeten-6 trafle 71

Sfldwesten: TuschMng, Möckerustraße 112 
Piailiiuu~ J. Schürt, BrückenstraBe 6 
Bahnsdor l ;  Heim  Po M. . 2 3  
C tu M lid w r i ' H. Kues, w a fc h w e  a  

»nhen sie aus! I COoerick: W. Heiland. SchOnerltodeT St^Re 9

Kucr J - Ä ur e « V F -  "

ssa^nSta- %% . Ä «o S c h t  s te teen v ïem  J>eutsehen Vofce“. von Moral und Sitte.

Ü S L m  e J Ä ^ U ° S J ° ^  Ä t ^ Ä s ^

« ä ä ! 1  ö
2 2

.. Otto Sc»e«0-»rt^ 
B N iu o n .r----- **~

S S g a ^ S  M n n ê ^ a t t^ e  Firsten schon in diu Schranken 
IW hsen &  ^  m r  ^  «tschidlgungslose .Enteisung.
ahëTvenn es'durchaus sein müsse, stimme auch er dafür. N ac£ 
5™  von seinen S . » n » - D « » * »__________  U  U I « 1 1 * J M U V U  —  —— ----------

; r  %kü. schon als Junger Mensch Iür die Republik begeistert

.«fe "y? ts i js Ä a Ä S f tÄ R ^ « r t e .
»  » ««■ - * - u ^  dar au  diesem Thema

Straße:
Der Bestellzettel ist alu .D roctoacbe oder

17.O

7. Jahrg. Nr. 18 Preis 15 Pf.

Organ der Kommunistischen Arbeiter partei Deutschlands, Wirtschaftsbezirk Berlin-

Wirtschaft i w a i l e d e r  d e r  K P D  ö c f i c a  d i e  
s c k w l n d e l  P a r o l e  „ ï o l h s e n t s d i e l d “ !

r W enn m an d e r  „R oten F ahne“  glauben könnte, w ären  
i w ir  nicht m ehr w eit vom  Himmelreich entfernt. Zu ledern 
Frühstück e rhä lt d er P ro le t seinen Aufruf vorgesetzt, in

(Schluß.)
Die Entwicklung der Handelsbilanz gibt in der kapita

listischen Wirtschaft einen sehr wichtigen lieb erblick über den 
Stand der nationalen Wirtschaft Es wird im wesentlichen 
der Oeffentlichkeit mir durch das statistische Material möglich, 
sich über den Stand zu orientieren. Die hauptsächlichste
Grundlage bildet das amtliche Material unter Hinzuziehung der |  v‘T "  PAvnlutW i hi die Ecke
von den Interessentenverbänden übermittelten Zahlen. Eine I dem  e r  lesen ória»«Ptitaiw he V eitstänze schm erzlos
außerordentliche V „ r* c *  *  in helden PäHen s e ^ n .
die Verfälschung besonders unter und wegen des Daw esgut-1 u n d sicn e r Ol v^iUeo^fer-h^iM“ findet sie kein W ort
achtens „nationale Pflicht“ i s t  Das Sombartsche Gesetz der Aufruf für den  ^o lk sen tech e id  find rt sie k d n ^ o r t
dauernd abnehmenden Außenhandel, das das Gesetz der kapi- m ehr geg

S 2 £ H £ T t beSiUe" ' *  dhï Pr0dnk,i0nS-  " r ä e ^ Ä T v e —
“  ^ L h s s t a t i s t ü r  betrug «er tnonaüiehe UeberschbB lu ^ e n  die g e m t o ^  m it d e r  S P D  e to b e m f«  W « t o  

Durchscimitt des Jahres 1913 nur 56 Millionen ansmachte. *U£t —^vielleicht nü t e tw a»

ttmg der Einfuhr nicht einwandfrei, da sie auf einer Schitzung I P ro le ta ria ts  h n m e ra u fs  neue F ^ ir̂ r e . ; ^ "  

gründet Begt. Das erste Jahr stand im Zeichen starker aus- blaue Bohneh, för d ie Fü^ n
ländischer Kredite und besonders starker Nachfrage, die dnrch dafür Sangen, daß sie »dem L ande hohe K u ltu n flte r- 
die längere Kreditsperre und die damit verbundene Einst«*- verm itte lt haben. S ie  haben einander eben nlchk j n e h  
hing der Robstotoufuhr hervor ge rufen,war. Die gleichzeitige yorzuw erfen! W ir h a b e a  jn  unserer v o n g «  N um iaer 
starke Erhöhung des GeWmhtehnnlaufes h a tte  Tine künstliche den B ew eis e rb ra c h t  daß  d ie  KPD. mrtsanrt 
Konjunktur mit sich gebracht, die sich In einer Steigerung des ternationale lieber den  fürstlichen Schm arotzern  Mflh- 
V ^ S L  Ï e S e  EH^Mg. Kaufkraft hatte sich gehoben, a rd e n  in den  R achen w irft, ehe sie  d a s^ P ro te ta m t zu r 
Mit der Emschränknng der Kredite, d. h. StilUstand der Noten- R evolution vorbere itet, und ^  .* " tsche! leI^ ,  M(J ^ ”  

» c h  l e  RauÄraft zusammen. Dies lat d a t I d en  Kampf «rfntnim t. Und w fr freuen  uns, daß, -  tro tz- 
beste Beweis daß . der sog. Aufbau nur eine künstliche dem  die ,111. Internationale alles v frsu d rt, die S P ^ c™'r

d e r  Opposition zu korrum pieren und leider nicht ohne E r-
^ L s  L t s c h e  Kapital hatte klar erkannt.'daß die einzige folg (w ofür w ir in  d e r nächsten  N u m m e r  ^ n  B ew eis 
M-triirhireit zu einer WiedeihersteHung einer geordneten ebenfalls liefern w erden), P ro le ta rie r d e r  K PD . sic 
w t t ^ f t  in ̂ I T o b ^ ^  W e Z a rk te , lie« . E* ist ihre kom m unistische Pflicht besinnen und zu den  F ragen  
W ^ f S T r  t £ £ T T s « 2 S t a M t » t  in einer ähnlichen d es  proletarischeh K lassenkam pfes k n ttsch  SteUunK 
^ l ^ t t e d S Ï Ï * t o c h e  Roeland I n d e r  Voritriets^elt. L eh m en . In dem  R undschreiben, von  dem  w . n n w r a e r  
Dieses mußte einen Riesenexport v p iu to a rp ro d d c ten  unter Nummfer einen Tefl a b d m c k te ^  w ird  von A ^ e  j 
schlimmster Anspoweraug seiner Bauernschaft betreiben, tun K P D - die den  ”neUCn K*f®
seinen VenrfUchtungen nachzokommen. In genau demselbett prinzipielle S tellung zu r F rag e  d es  „V olksentscheid for 
Umfang ist das deutsche Kapital gezwungen, dnrch w e tt- j^ u lie r t :  
gehend^e Önschränknng des Verbtancbes der deutschen Ar
beiterschaft an Industrie«rMugnissen seinen Profit zu sichern.
Ein möglichst hoher Export von Fertigfabrikat« ist das ^ | Tannwi gegenüber 1925 im Umfang von er. 3500000 Tonnen, 
blem, welches das deutsche KaUital an «tee n .hat. Dl* 2 elbstL | e Ausftltar betrog in Friedenszeiten fast dieselbe Menge wie 
beschränkte Wirtschaft Ist — nach den Q ™ »aiw n df ri5 f ' |  « ^ 5^  wihrend sie im Jahre 1925 nod» nicht die Hälfte 
samten Konstitution der deutsche^ Wirtschaft hiebt 4— — P-n»rwaren von 67

Ea slad

Die erste Mfiglchkeit Ist, der Volksentscheld^geht wirk« 
Ich aul IrledBchem Wege durch, daun habea wir nichts 

als eh* enorme Stärkung der demokratischen Mu
lm übrigen hält dfe Partei bereits einen 2.

-Da*'
wire damit nicht viel sehoüea, da dua Geld ntflrleh aal 
verfassungsmäßigem Wege la dto Ti 
t allsten Hießen würde. Die 
schon nacbtrlglch Mr dto nötige Sabotage Sorga 
Wir würden dtesen Sabotage-Versnchea aicht a lt dar 
nötigen Energie entgegen treten können, da wir dan 
(Hauben aa Recht und Gesetzlichkeit nad aa «Ie Möglch- 
keit eines gewaltlosen Auswegs adt allen Mitteln geateigert 

iede klare Atf tation Mr unser Endziel

Die zweite Möglichkeit:* Der Volksentscheid verrinnt 
im Saade. da dto 25 Mil Honen Stimmen nicht anfrubrnrh» 
würden. Dann wflrden wir neben dar Stärkung dar de
mokratischen Illusionen trotz alledem eine uggwhouere 
Niedergeschlagenheit der Masse habe* der dto Partoi 
dann am Ende Ihres demokratisch*» Lateins lat, nichts en*- 
gegenzusetzen hätte.

tarisebeu Mitteln efagretfL Dieser EvInaMH
Partei unter Ihrer heutigen Pfihrung eben!alls ______
gegenfiber. Ea wire eine Situation und'eine Stimmung
ähnlich wie nach der Chemnitzer Konferenz bn Jahr» J923.M
W ir haben schon des Öfteren in d er JCAZ.“  ausein- 

andergesetzt^  dafi d e r  Versuch d er KPD.—Oenossen, die 
KPD. v o r  dem  völligen Versum pfen zu  retten^ eine Illu
sion ist. Doch w issen w ir ebenfalls, daß die KPD.-Pro- 
letarier nur im schw eren  Ringen zu  d e r R ichtigkeit d er 
Auffassung d e r  KAPD. gelangen w erden? Was wlr äb er 
verlangen  können, is t: Genossen der KPD.! Unterstfitzt 
um in unserem Kampf gegen Massenbetrug and 
verdummnagl

beschränkte W i r t s c h a f t ..................... - _________  _________
samten Konstitution d e r  deutsche« W irtschaft nicht ^  Xusfi,hr  an  Pertlgwaren von
wem» es. auch etn erstrebensw ertes Z id  und d ie einzige M * t - sfèst iegen.  . 

dUftkMt einer größeren Unabhängigkeit des d e u tsch »  K^p i | D e r  U n te r s c h ie d  zwischen dem Handel im Jahre 1913 und 
täte ist. O ie Hoffnung bildete die « M  beaoftders aus d e r  S tatistik  des Handels mit den
schränfamgen des Versailler Vertrages, d ie am 10 ]• ^ J ^ J d t o u b t o e k  S taa t ejdriar. D to  Einfahr der Verelnigten ^ a t e n  
trat. Die Haodes vertragsverhandlungenhafceo w e ^ g  be4rie-l .  Deutschland ist von 855* MilL Im Jahre 1913 an f 1555 
«ttgende Resultate gezeitigt nnd alle Abschlüsse w a re *  Jahre l9 2 S  gestiegen. Im Gegensat* dazu «st die
deT  Öericht sich ausdrSckt, b eh e lfsm äß ig . D s m t 
hohen Zollmauem und die Gewöhnung d er früheren 
m e. DrabcM and* an  die neo.eschaHeDen V e r b l^ n  
den anderen Ländern. Selbstverständlich Ist d ie  Reparatkms- 
kommission gemäß ihren Aufgaben’ ein starker Oegner dbr 
Schutzzollpolitik, von d er sie eine Erhöhung d e r  ftodnk tiom - 
kosten und dam it eine w eitere Behinderung des Exports be-

*  Die Gegenüberstellung ^ iic^ de“
zahlen d e s  Jahres 1913 aeigt d a ß  d er Durehsdmitt der B n^

5 j « i m a n  zngrnndelegt daß die durchschnittliche P reb - 
Steigerung gegenüber 1913 er. W  PTOiem ^ W ,  die

« f a S n i ^ t  ^ D ^ ^ b o a m e iT S e rd in g s* n o c h  die Reparatlons- 
Ä «  «  « Ä S d m n  h o f f e n  m it e*wa 26 Mil
lionen Reichsmark pro

r Ä Ä t s s r
nnd halbfertigen W aren im monatlichen

Anstabr voo M S  M «. ^  « >
<fcr amerikanischen B nfahr finöet IbrCT J & -  

, den B e z i e h e n  »  RnBIand « r io h r  o irf ta s fa h r  
staooen IM3 Im VerW ltaU von 71M  MIB f
t a  Jahre 1925 inderte  »ich d i e , j o ,  ; M g
Deutschland auf 14 MW. n, t f  MB. Anrf«br von 
^ a t e .  Bei der EM uhr jnnBL fe r n «  « « »  beriickslg r t l t t  w er 
den, daß für die Anlage einer Währungsreserve Edelmetall 
im Betrage von ca. 1 Milliarde ^
‘ /  «ese Sachlfge hat zu einer
die Inflation gescbaÄenen,  wirtachaftiichen Organ.sa

. T h e m a :

Freie Aussprache.

formen führen müssen. W ährend d e r  iufiation haften sich 
riesenhafte Konzerne gebHdet. S ie  w aren  von einzdnen In
dustriekapitänen wahllos zusammengekauft, ohne irgendeine 
geschlossene wirtschaftliche Basis zu haben. D ie Stabilisie- 
rungskrise hat sie vÖHig vernichtet. Nur mit Mflhe muLNot 
nad  nnter den schwersten Opfern ha t die Retabsbank und das 
Finanzkapital verhindern können, daß  d ie  gesamte deutsche 
W irtschaft in den Zusammenbruch tineingerMsen wurde. Aus 
der RohstoMfcnappbeit und dem dam it verbundenen Preis- 
diktat d er Syndikate wurde der Vertikaltrost herausgebildet. 
Die Idee w ar, daß d ie  Herstellung eines Produktes von * ' —  
bis Ende In einer Hand vereinigt sein sollte. Es

------- ia n  ausgeschaltet Werden.^
theoretisch sehr gut

starke Nachfrage

der
Wirkung.

w a re n  mH d e r 
die M a rk tla gedie

Grundstoffe inn,|,lrnnteuren rreisen 
Dte heutigen B

eine Veränderung in der 
war, für die vertikale Trnstform von 
Dfe goßen Eisen- und_ S ^ w e r k e

„nH wart>tl r M w n J f n  7t,und waren naung gezwungen, zu 
" Kalkulation .

und auf
als

lieh geäußert

äM M
m & s


