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H o f e  S ü f c f t i f f c n ï
Die fiPD . fdjlägt jung: Arbeitet nieter

«Um Sonntag, bcn 15. 3uni 1923 roar in 'Berlin groftcs Reuo= 
lutionetfjeatcr. Die KpD. unb K3., bie einmal J r e  fonterreoo. 
lutionäre politif, mit einem reoolutionären 2lusban;]cfd)ilb oer- 
beefen, bas anbere Wal bie „ebrlidjen nationalen Wa fen geminnen 
roollen, unb natiirlid) an beren önftinfte unb ©efuble „anfnupfen 
miiffen, man)ten eine „gf.fjnenioeibe". Die ;<roleten jollen fchon 
nufmarfd)ieren, rcd)t oiele Sdjilber unb gabndjen mttbrtngen, bann

s w » »  : » « S S S s l S S
m f a ?  f b d i e nbe?iCÄ Ä  t T x ^ i t & T S i  S? bc ' na^ r bCï?)d/I roirb ’ b t "  x S J t  > r  S d r i e « ^ *
ber C>ugenb bie ©cljranfe“  x "
Iid) unb fidjer nicberfdjlage 
gelungen ift unb roeldjen

■j(art)bem {ie

ii reformiftifchen Unfinn bie Qugenb f id )  iljren Surfdjlägen, tote fie bas „Jntereffe bcr ^ungproleten u l  t *  4 %  4 %  M
ben g u f l c n W n i .  « -brnen mollen. _Die roid).i , .en ^ o ^ r u , ^ a  m . ^ . ^ h u r ^  |  |  | |  | |

4 .  W v . i i i .

ber ' ÏU Ige tu c h ic i i  ' ï l rbo tte r*  t in to
( S e o o l K l l D H ß K  Seicieits-DtgattifatlQnen)

U 3 © r f d i e m t  t v ö r h e m l t d }
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Rätercpubiif!
Kommuniftifdje '2lrbeiter=Ciugenb

3Rit biejen fjanbjctteln. fotoie ber „Roten CUigenb" unb „K  213- 
betoaffnet, begleiteten 10 ©enoffen bcn äug Öer Demonstranten. 
Salb  bilbeten fid) ©ruppen. Die 3ettel man ber ten oon #anb ju 
i)atib, Orbner fingen an, auf unfere .^enoffen Ckigb 51t madjen. Cnb- 
lid) langen fic einen, entreißen iljm bie äantacttel, jmb oerbuten 
iI)in roeitcrc Propaganba. Dod) bas Ijalf nidjts. Inf bem Per« 
fammlimgsplaft bilbeten fid) erregt bistutierenbe Gruppen trotj 
aller Dbadjt ber Orbner roerben immer mefjr Jcttcl üerbreitet. Die 
güljrcr finb untröftlid). Befehle erfü llen: „B e rf J 
raus»" „©reift burdj!" „Serljinbcrt Disfuffion! „oAlagt ft
nicbcrl" Cin einer ber bisfutierenben ©ruopen eriuifdjen bie „Orb
ncr" enblirt, «inen Ä ' A f e n e  » * »  ber )W n«riflen »

® r Ä » S i t i Ä Ä K Ä i l ; I Ä r  ^ 6tm

iljn nur bie prrletarifdje Reoolution 
ja erfennen. bafj ihm all biefer 5d)ioi 

.rganijationen nidit» nüfot. llnb er tui

S r  t a s r s s s
toerben, 
ben 3 ugenb|id)i 
'21 ud) bas 
über Wefusiblje 
arbeiter 
Das roa 
treter

2iti öas deutle Jtofefaris!!
P r o l e t a r i e r ! <S e n o f f e n !

f f i a s i f f s ,  bas  |e6J  « i d . «  Siunber t t au fcnbcaus il,rcr , Gbauoinismus ift „ ,  .nenn fic brüllt ,  baf, „bcr S om pf  „on
»on „urd , t  unb flunbert taufenben oon M än ne r n  cin „beutfdjer » c f S n 9s

ÄuJje auffdjcudjt, unb  fie in einen 3 uftanb uulu/1 UI1U 
Hoffnung, oon ÄampftniUen unb Her^tüciflung, oon '3 e= 
geijterung unb gren^enlofer JRatlofigfcit Dcrfcljt? 5öas  ift’s 
öas alle ftumpfen Sdjergen bes Kapitals  Ju'm üaben  ber 

I (iJcmetjrc, 3u neuen » lu lbäbe rn  rüften läfjt? 2ßas  ift’s 
Das aüe Kleinbürger in Ijclle p a n i f  oerfefet, alle feigen Ärea= 
turen in iljre i)öljlen oerbannt ,  in ber fie firfj Derbarrita-- 

Ibieren mit bcm mit ben letjten Sdjeinen ergat terten färg> 
iicfjen SBorrat primitioften Proletar ierfut ters?

rampf" jein müffe, für bas  „beutfdje m r  unb „nidjt für 
o t i nnes  Offen fonterreoolutionär ift bas  »ef enn tn i s :  baß

Disfuffion: 'Jtias finb 
„^aljitenroeiije unb parabe" 
alles nerät in 'Aufregung, 
balb ein Ä^D.^Bcnoff 
ü)it, cntrei&en biefen 
meiftens aud) gefallen, 
ganoa. bisftitiert über ... _
alle ftanbACttel oerbreitet, unb mir aieljen, beglcud um 
mm einer Kriiar oon Orbncrn ab. Por  bcm l'laft 
'Bourgeois 
fiirdjtig ftc 
finb bod) 
jogar im
ro?r bejal)lt es? feigen 
gü^rern, bie tijpifdjc 
feine Reoolution madjen 
Oen ffieg jur  Reoolution

3, piinftlid, abenbs 7.30 llbr, ClugenM

(itgikb-rocrfamm'ung.
en piinfilid) erfdjeinen. ©ruppenol 

anfehen. ©idjtige lagesorbnung.
Die Bejirfslfiiii

nur burdj bie rijauuiniftifrije Cinijcitsfront unb bie *reig« 
gäbe bes proletarifcfjen Älaffenfampfes ber „Dcrheerenbe 
Burgerlrieg oermieben merben fönne. llnb offener tfobn 
auf lebe felbftanbige P o lit if  bcs Pro le taria ts unb fredjer 
ogntsm us ift bas 'Programm ber „Arbeiter* unb ^Bauern*
prmn5i Z 9 ' s b,L fidi  fi;lbft 015 ^ “ ÖOalter bes Kapitals  

” bic proJ ifc öcr 3nbuftrie“ benu^en tuiU 3ur
Befferung bcr lä g e  bes „Derfommenben „ 2Kittelftanbes" 
unb ber arbeitenbcn W affen". Die ruffifdje Bourgcoifie
unh h' r ' ‘ iefnfUttCr für it)rc ^Bcnpolitifd jen ^toeefe, 
i  a,e üom " SBünönfs m*i »tu&lanb" be=
beutet. -Bunbms gegen bte prolctarifdjc Reoolution, für bie 
•Kittung bcr fapitaliftifdjen Älaffcnijerrfdjaft: „D as
i r! !t bcr öout^ cn mit neuen Renegaten, „
beftodjenen Kreaturen, bie fidj m it ben F ä rb e rn  ber ae* 
meudjelten unb erfdjlagenen öorfäm pfer fdjon länqft nidjt 
m e' L U" !f ^ m m c ü e  llntetfdjiebe befämpfen, fonbern

neue
neuen

nur
Irejfpunfte ju: 

nidjt 1 tenf entrolle.
OußtnbliAeii 3ugtnMidK Unioniften (Droö-Berlin

ungen greitag, ben 3. Sluguft 1923 finbet in ber 6 d)ule ®ip»ftr. 25| 
unb bes Saaifd)ulH“j Uerfammlung aller jugcnblidjen Unioniften

er Union! 
arbeiten, f 

s mirbringen.

unb ITli

fü
la g  
ben
fiiljrt unb aufflcljcfot 
Dedj ba» mag bcn ßeut 
ber KpD. fpielen roir .
n r f c l Ä  9tcnolution j gäbe fein. Bornn, iun,.. um.
f l m c l t  &  « Ä  Wn« „Orbiwr nnb 'öunbtrtfdioflm" | ® crt. 6er Sie« - S  un i«  fein.

10  «enoffen bcr fl«3 . Ofleu unb (tbarlotienbufs. j i . j g f j j , j i ) ( ( j > i : a r i ) C Ü  Ö C C  ft_ 3

urcletarifd-.e Ciugenb führt einen fdjroercn Kampf im 
■" iljre 'Befreiung ,\u fdjaffen.

2 eil junger 'Urbeitei- unb SJehn 
arlamentarifd)c Clbcologic *,»r pro] 
überall unter ben anbern 
tiir ben reoolutionären Kampf

v«i.ui„ wvii ............. »innen, ift ein 'Stiicf neuer 'Boben
(He toi r. u für bie 'Jtcoolution unb bcn Kommunismus. Die

K Ä S  mTOî ^ . ^ r ^ 3
Ä t S  n ^ U Ä S ? & n *  Id , ,  bt ;  3uflenbfefHoncn. SM3. nrb M . U r c * e n  „:nj  n *  iM -  ! L ......  ..................  , ,  « «  ,„„eu| l'AMH U| .. f • J « III ll/l i III •>n*IM

Darum, jung.’ Unioniften, 3ugenbgenoffeu. frifd- ans ^  g.-grünbel
ter

. f t a m p f “  » e c  S * 3 .  f l e a e n  M e  W o »  ö e c

Die ©enoffen,
treten roollen, melben fidj in . .

Jlloabit: ©.rnoffe Sjans Rebifer, Bet lm .ttó,  ualromftr. 
Panfoto: ©enoffe ijans ßiepc 'Ber!in*Panforo, i an

(Es finb bie Vot$eid)cn bcs (jerauf3ie()en6cn 
23ürgerfctcgcs!

(Fs finb bie ffialjraeidjen bes oöBigen 'Banferot ts ber 
Ijerrfdjenben Klaffen unb iljrer Üafaien auf mirtfdjaftlidjcm 
unb politifdjem Öebiet! ö in  ©cfpenft gebt burdj (Europa, 

meiften unfidjtbar,  bas  bie Vourgeoifie in tjellen 
F red en ,  in ijtjftcrie oerfetjt: b as  ©efpenft bes Kommunis» 

j u s !  Der Sdjioinbel bes fapitaliftifdjen ©ieberaufbaues 
pitigt jefet feine grüdj te .  Der burdj ben Ruijrfr ieg neu 
r f a d j t c  unb non allen partam->ntprifrf)#n Par t e i en  ins c
ren.^enlofe gefteigerte Ra t i ona l i smus  ftetjt mit  feiner blö= U,M 
cn pljrafeologie ber naeften Hungersnot  qeqenübcr.  2llles ftnriiiio  v ^  .  .
:ur3t in fidj aufammen unb begräbt  bie nar renben 3Uu= s a f t i m f a l  i f t  b a 5  (Bcboi b e r  S f u t l b e !
onen unter fidj. Keine f ianb finbet fidj, um bem rafenben 2lbcr nid)‘ eine 2Iftioitöv, beren erfter Schri t t  bie Ereis-
•ulammenbrudj Gmljalt  3u gebieten. Sin R a b  greift ins ? abc ?cr Grfaijrungen bcr proletarifdjcn Reoolut ion unb
nbere. Die ginanafataf tropi je bat aur golge,  baft felbft ölc| crv «ft- « ine  2!ftioität, bie fidj in Subenhehe eracht 
tt einem Koffer ooü 3«iUionenfdjeinen fein Dollar,  feine 11110 öen Waffenfampf 311m Prinzip erbebt. Dic eudj aerabei r
eotfen mehr  3U haben finb. Dfjne Dcoifett jebodj feine ! lue95 i|1 c*ne 2iera Rosfe hineinfübrt,  in ber eudi burd) 9tfa«
mfuljr oon Rahrungsmi t tc l n,  oon Rohftoffen. Dfjne Rob=! unö «tonbgcridj te eingebläut roe-ben toirb

fe feine Probuf t ion!  Dic Ounfer,  a l s  ÜKonopoliften aller Arbeit  für ben prof i l  „Kommuni smus"  ift. (Eine 21 tl
;rnafjrungser3cugniffe halten alle ilebensmittel 3uriicf. S ie  Jlüllät ' öie eudj fo ben öerf tanb nefjmen, ben Pa t r i ot i smus 
efern nidjts obne 4Bc3ahlung unb Papi c rmar f  finb eben [° m s  ®ftrcme fteigern foü, bafj iljr ga r  nidjt merft  baft 
«ne Bezahlung.  5Be3aI)len fann nu r  nodj bie befihenbe p*cicmgen, bte, um eudj oon eurer wahren 2Iufaabe abaii. 
leffe. Ohr St r eben ift nur  nodj, au s  ber Konfursmaffc }cn-en» ftcts mit  ber pl j rafe „Kampf gegen bcn ftafdjismus"
1 retten toas nodj 3u  retten ift. Die lebten Rcferoen bcr J a“ f««ren geljen, felbft bie gefäljrlidjffen Jafdjif ten finb« Sie  

x ü- f fld) auf '  Dcröunften 10ie ï r o p f en  auf glü* I [inö nod> nationaliftifdjer roie bic .fjafenfreu^ler noch oer- 
fntJcm (F.fen, um fidj in bie Kaffcnfdjrönfe ber beutfdjen ??ener mie ^  5fuu3c.©arben unb bestueqen oiel aefähr- 
flpjtahften 3U oerfludjten. Die Kapitulat ion an ber Ußeft= j aIs ö*cf^ w «  fie iljr ^iel ,  bie 2lufridjtung eines fafdji-

Der Bärgcrfrieg

t m m m

w s m m v m

° ? tl kemel  ««npofonten Kunbqebuna gegen T n

i S p f s i l i
af* L ibI^ inben « ns mittcn im Stenten Pürgerrriecc ber fidi 

L J  riffiSS? 3Un) °f fenen ^öurgerfrieg entroicfeln fann ' Die ©??

Û befeitigen. 2luf 'jebe Ußeife L f n r t J  ? "  ? i ^ _ ^ ^ s_.ÄaP,taIoon
an

Sot,dEn l-'bo* btn
J, ?'■ mi* a«en Rèi'dn  bas Kar

ftatur bes Proletariats, fein

fafdji
roollen

aiöcitcnöcn 3 ugcnb i j y «  Ä n’Ä Ä ! i ! . ,

____________ _____  _____ _ — Qui t tung ber BRU ß .

« e t Ä » ,
‘ * '  '  '  " ........... * -  ‘ 'JJteffing'

infe Rcinicfi 
Karl Üittfe 1

ITO* 1 Dresner' Sanf 33*550; Hol ïDtöbclfabrif Upptnann 3 
; « 0  Ä r W S a f c  *■ mm; 4729 19. * *  W  37 500' 
Knorr«Sremfe 4S50<i; 4750 Iransformationen ln(K»0; W  

I; 4715 Scrtiggufj Xompelbor 15 000; 4846, H. S j f  
—  - - •* •" •-''c /n-br. Siemens ÜicWi

Srotfabrif ffiittlcr 
BO. 5200; 4226. d

in iljrcm Kampf. 9 ud) in Ittoabit unb panforo follcn 3 ugeni(
oen grgriinbet toerben £d)o.i l ,a b l« d )  bc« c” ; ,^ ./ ;i!g Iï nts ift ” ur eine grage b e r  3 eit, bie man nodj gebraust, [ti^ en nationalen 3 udjtbausftaates‘‘' o ^ i S e r n

Ä  ' S S Ä  U » Ä S T '  Sau b  <» a« bringen, um bann mi, Ä ! , öurd> bcn * " » »  ^  ruffifdjen 5 n . I c t . t t e , » «  n
m bic K m  ee, f ^nationalen Kap itals, mit ^ ilfe  bes „(Erbfeinbes" bcn ausnufcen für iljre fonterreoolutionären Wadjet

Die ©enoffen, bic mitarbeiten roollen in ber Ougenb, Wflenftria 3U3U3iehen, ber um ben 5)als bes beutfdjen >onöern
roletariats gelegt ift. '  |

en ©algcüffdrf, öcr. ©srocrfidjaffru, Spö .u. Mef/bantero»»?ÄtortnunofC9e"
5 0 . (Eud) um bcn f>als (egten, pro letari'erlibcr s

rennen “

w t t s m m
. . „ „ . » i i i s s s i i

SWadjen djaften, I fDe°“ en 3fh" ^ 5 i,  o91n' S ,eber tot a,s müßte bic üofunq

lllltfci UUgen im Cofal ftottfCi am Bingbalmbof Jleutöilu. Sifc Scale-; i;u,; ?nnanio.'iöcrt in 3'Vi; 47;
(finfenbungen, bie für bie Prcffe beftimmt finb, fonnen funjttfl S U a fc . ftatt. 'UUc Ortsgruppen muffen unbe- |3l|00; 4343 *2l<?©. ïlcfetfir. 3nM0; 467-1 Tja. D

n ber nädjfteu Rummer nur «ebradjt werben; toc«n fic bi& oonn- 8 ; 157()0; 3552 Deutfchc ffierfe 13 800;;J»12< ®en J
aa in beu jjänben ber preffetoimmffnm ober bes R«™- rZ ° \ n  Ï T Ï Ï n l i T b «  P  r e ff e f 0 mini ff i on ober bes R W l. auf. be* bingt oertreten fein
lonbcrcm ^  --------------------emfeittg unb mit Iin tc  gcfd)rieben finb. rie  freite

Der Rid;t beit vag bcs Bororié
beträgt ab 30. 'Bod)c 10 000 'Ulf. roödientlid). Der 
an ben R'U'Ü. unb an bic 'BRUK- beträgt alfo sufammen

Solibaritäfs-Umlagc ®rof}-Bcrlin
lemagregeUen TnctaUar-Dic Umlaae oon 3«0«0 Ulf. für bie gcmanregelten «letauar- , 4500; 4 715  g friiagii& Imipelbor 1 5  im

Wlichibeitraa beiter bic für bcn TPlrtfdiaftebe^irf (ßroft-Berlin fc.t 2 Uiodjen ÖOflt 479,) ©erfa «uOo; 4»95 ®e
,e,i 2iVmi iUf ausgcjdjriebcn ift. ift iofort ein}U)<41en. 100 110*  Rutfftauoifl* .mb. -65u; 4242 a ff©_ ^icferftr U  210; 4241
, ' \ : r iu.rtie Pie Untcrbciirfc müffen fofort barüber abredjnen. 44(il 5060 ; 4847 13 100 ; 423t» 0. S\f. -ïr o 'W itgiicb’unb aßodje. Der 30. ffiodjenbcitrag ift in öer ^oetje uie «merutrju« i29M-’ 4271,*Y S jf .  K^lp. 15500; -.817 Wen. Karl

oo*n 22 bis 28. 3uli fällig. Rur bei pünftlid)er Äbred)iuing bcr Jlcufolln 20 oOO* 4698 Sa Drifter 26 900; 4687, 2. S t f .  SO . 5240_
pfüdjtbeiträge foroic ber ©eiber für Materialien unb ^ ‘tunfl'n 0 Donnerstag, ben 2. 2luguft TOitglie^rocrfammlung. Reijrat WcrtKn’maf(hinenbau ©örB 20 000; 4845 Sctriebsroer..........
e;> betn R ÏTB. möglich, bie ihm aufertegten PfHd)tcn unb bte .ag übcr &je Aufgaben ber Parte unb ber Union Grfdjeine Pfltcjt 1 3  24 300; 4852 Ridjarb Söffe
Iid, an ibn berantretenben großen .Jn forberun jn  ^  erfuUcn , y)eniu,mi ïibler, Maler, Reufolln, «mferftra^e 23. «f « F  4741 Sergmann ©oftarer P I. 22 000 Marf.

O r t n m ! a 3V CrfC,ben ‘f  ^  Proletarifdjen *>olirifdjcn eJ ta f iT  n S J T
Orbnung ber proictarifdjen Dif tatur  ift unb bleibt hn« v.oi ” en,,en öl,rfen- ÄPD. ift feine I S « w Ä Ä ur8!Der SBeisbeit leßter todjluft bcr bodjtuoljlgeborenen uröIniin0.'J öcr proictarifdjen Dif tatur  ift unb bleibt bas Siel ?*n"5n b5 ^ en- 2ie Ä'PD. ift feine proletari dje Partei 

oatenlenfer tft: Ruhe  unb Orbnung".  .fjorij bie Repu= | Projctarifcfjor Politif.  Ridjt bie .beutfdje Jrciijcit**, bic inter- Ï Ï ë b V e n  L « ^ i ' JiamZ t2l?If8,)artei Ö€S «atonalen Spießertums
: - .25as ^a t cr imfcr  ber ©etoerffdjaftspfaffen ift: „SBcrt* I "«»»otiafe proletcrifcfje Bdt reooJut i on  fteljt auf ber Tnocs^ mir ben ?eoS!tio5ären S S ï P ' “ 1 ° ?  ift' Unauf^r!'d) merben 
anbigc Jioijne'  „Dif3iplin",  »urgfr ieben.  © e r  bic be= I n n u n g !  2)os beutfdje Proletar ia t  ift einen e m Ä e n  Ä Ä o S  in

Vr 5KcpubIll: llcb bat '  &er ftirbt für fie. ï ï k r  bic ^etbensroeg bereits gegangen; jetjt ftebt es roieber oor bcr- mit ^ ,,en ,reibt- -ÜJaljrljcit fagen, roas man
roerffdjaften lieb Ijat, ber bcfieglc bie ï r e u e  311m 2Jater= ' clben ^mfdjeibung,  toie am 2Xnfanq: ftcht es  roieber aua.  1)12 ‘
tö mit hPITl ltnh fnnt\ ___  r flCilliinhi'rt imh nm*>n«A»  .............  nt norfl hör rtnKti^mit bem l o b e  unb lege bie Üeidjen feiner Kinber,  fo= nepüinbert unb oerraten oor neuem Cerra t ,  roenn es fid) 

ber -tob ftc oon ber Sdjtoinbfudjt erlöft, auf ben ,l enöI,<& aufrafft unb ben gorbifdjen Knoten burdjham 
Qr bes «a tc r ianbes  nieber.  Denn roer roirb 23lut ocr» | ^»bebingfe ftlaffenfolibarität untereinanber  ift bas erfte

l r  ''fl.t' lDfcrftd)aftlid5 9efrf)ult“  ift, roeift, bafj b e r .100® not *ut' ^  nid)t tDlcöer öic öürrtJ ben ^ungertob 
a r‘j , "us bte bodjfte ïu g en b  bcr Pro letarier fein muft. — : au föepeitfdjten ÜRnffen trtippioeife niebergefdjlagen roerben.

2000 
8. ®a?

ift in ber ffiodjc: Oie Untcrbciirfc .. ,uo 42?, 4

_ ........... ............................................. i)" 4698 ga.'Sriftc
'möglich, bie ihm auferlegten PflidiKn unb ote_ tag- 1 über®b°,JJn

Iid, an ibn berantretenben flr °&ct' .?.nf0röe,ruu9«^l J | , / r ' ‘«ucm, f)crmann ........................... _
©enoffen! piinftlid, eure »ertrage, font^Uicrt emaii^er organati0n&fd)äbigenben Perbaltcns aus ber Union ausgcfdjlofien.
unb oerpflicbtct eure gunftionäre jur fdjneliftcn Abrechnung. g unterbejirf.

Jolgenbe (Relbrr finb eingrgangen »om lb. bis 21. 3uli: iiadjruf . w-.»....-.-n R ..  ........

S -I*r V llooo: I
Oe ben eounabenb, 8 llljr, in ber fiubroigsballe 

Rietlcben fuffionsabenb. Crfdjeinen aller ©enoffen bringenb .......

noch ber "ïnhr^ "h i. « ? U'i !'nö bic cin3i0«n Organifationen, bic t ^  Reoolution treu geblieben finb, unb roerben 
muft sRUf P -€ĉ en'v roa? 005 reoolutionäre Proletariat roiffen 
?  * * 1 » rt>erternaffe roirb nidjt burdj S i e "
rungsroedjfe gemadjt, aud, ift es nidjt bas ffierf einer Reaieruna 

- 1  ' T  ^  ^  bf"  Proletariern oórtüat bie Sv. fü '• . '  ü |ti u iiiufj. —  — - ■ ' .. ............“ r r ^ n i ‘  > .«««ye|u;iuuen roeroen , nismus bringen roirb. Das Proletariat muft felbft ftan-
J l ? ? Qr ^ ra «egenJ 0 iften, baft nur burdj biefen - .. Kürffidjfslofer B rud , mit ©eroerffdjaften, parlamenfari- unb > c

en geroerffdjaft= bcr Konterreoolution, 3ufammenfd,Iu& in bcn betrieben Ï "  ^ganifieren (oljne Ro.ftanbsarbeüen) C
S e r u” C ?Ül En ^ crbI^bungsanf tal ten 3U retten finb.

G in  n e u e s  1 9 1 8  f l e f f t  u n s  b e o o r !

P ro « ’
_  r -..........n aus

.. . . •  Rotftanbsarbeiten). Dod)
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Heim auch dic Sozi a ldemokra t i e  will Pazif ismus und Völ
ke rbund ;  Dinge,  fiir die die e rs t e  internat ionale  in ihrem 
Ber icht  schär fs te  Veur tei lung findet.

W e n n  Wilhelm Bios fiir ßak un i u  Diktatur  und für 
Marx Demokra t ie  zu s e t zen  beliebt,  . .mg er J a s  in seinen 
Salonun terha l tungcn  tun.  De m Pro le ta r i a t  ab e r  möge  er  
mit  seinen . . zei tgemäß" gemach t en  üesc l i i chten  aus  
Riech-.  Hör-  und Se hwe i t e  bleiben.  Dieser  Bu rsche  v.eil» 
ganz genau ,  daß  Bakunin dem t i cdanken de r  Diktatur  
de s  Pro le ta r i a t s  e iner  de r  schär fs t en  Gegner  wa r .  Und 
e r  muß wissen,  da ß  Kar! Marx  dem ( i edanken  einer  Dc-  
r ' iokratic im Sinne d e r  Sozia ldemokrat i e  mehrmal s  ent -  
schieden en tgegenge t r e t en  K ' 1 Wi r  ve rwe i s en  bei dieser  
Gelegenhei t  auf e inen demnächs t  e rs che inenden Feuil le
ton-Art ikel  über  den  Staat .

F.in zwe i t e r  Histor iker ,  de r  „ze i t gemäß“ sein will, 
i^t l< a  r I l< a u t s k y.  In se inem Buch ..Die proletar ische 
Revolut ion und ihr P r o g r a m m “ läßt er  d rucken :

„In  seinem berühmten Artikel ..Zur Kritik des sozialdemo
kratischen Programms“  sagt Marx:

„Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen 
( jcsellschatt liegt die Periode der revolutionären Umwandlung 
der einen in die andere. Dem entspricht auch eine politische 
Übergangsperiode, deren Staat nichts anderes sein kann als 
die r e v o l u t i o n ä r e  D i k t a t u r  des Proletariats.“

Diesen Satz können wir heute auf Grund der Erfahrungen 
der letzten Jahre fiir die Frage der Regierung dahin v a r i 
i e r e n .  daß wir sagen:

Zwischen der Zeit des rein bürgerlichen und rein proleta
risch regierten demokratischen Staates liegt eine Periode der 
Umwandlung des einen in den anderen. Dem entspricht auch

ser Ideologie stellenden unorganisierten Proletarier als ein ge
wichtiger Teil der Arbeiterschaft nehmen so in erster Linie zu 
den auftauchenden wirtschaftlichen und politischen Fragen eine 
Stellung ein. die meistens im Widerspruch steht zu ihren w irk
lichen Klassenaufgaben. Sie vergeuden trotz aller Erfahrungen 
heut.- noch sehr oft ihre Energien in hoffnungslosen Kämpfen 
um geschichtlich unmögliche Ziele (Lohn- und Arbeitszeit). Die 
in der AAU. (und KAP.) organisierten revolutionären Prole
tarier stehen so besonders in Zeiten revolutionären Stillstands 
oft vor der Frage, Stellung zu nehmen zu Bewegungen, die 
n ic h t in Richtung des proletarischen Klassenzieles laufen, die 
in ihrer Auswirkung sogar oft konterrevolutionär sind. Die 
Unionisten geraten dadurch auch heute noch in eine Lage, wo 
sie auf Grund ihrer Prinzipien im schärfsten offenen politischen 
Gegensa!? zur übrigen Arbeiterschaft sich befinden.

In solcher Situation knn .** nun angesichts unserer grund
sätzlich ablehnenden Haltung gegenüber illusionären Streiks 
leicht der logische Gedanke auftreten. daß wir dann auch offen 
in der Tat Front machen müßten gegen eine derartige Be
wegung. daß wir mit der N i c h t  beteiligung an solchen Ar
beits n i e d e r l e g u n g c n  nur eine folgerichtige Konsequenz 
üben würden. Warum lehnt jedoch die Union eine solche Stel
lungnahme gegenüber den reformistischen Bewegungen ab? 
W ir  wissen einmal, daß die proletarische Klassenbefreiung 
nicht die alleinige Sache irgendeiner Organisation, sondern das 
W erk der gesamten Arbeiterschaft selbst ist (natürlich nicht 
im abstrakten Sinne einer Kampfbereitschaft auch des letzten 
Proletariers). Diese Erkenntnis stellt die klassenbewußten Ar
beiter der AAU. heute mehr deyn je vor die dringende Aufgabe, 
die reformistisch orientierten Proletariermassen — die es ja 
zur Mehrheit nur unbewußt sind aus den Fesseln geschicht
lich überholter Denkweisen und Organisationsformen zu be
freien und das zum proletarischen Siege notwendige revolutio
näre Kräfteverhältnis zu schaffen. Dies bedingt für den fort
geschrittensten Teii der Arbeiterschaft ohne weiteres, daß er 
in den reformistisch-illusionären Bewegungen seiner übrigen

f J Ä  dcr R c* Klasse'ngcm m 'eirSoi'idar^r zuV"übVn"i^ ir 'b o -
k ü  eine Form der Koalitionsregierung bilden wird.“  Jen aus unter den streikenden Belegschaften im revolutionären

D i e s e  S taa t s theo r i e  de r  Soz ia ldemokra t i e  hat  
neben Marx  nament l i ch Fr iedr ich Engels  e iner  r ück
sichtslosen Kritik unter zogen.  Wi r  müssen uns d iesbe
züglich mit dem e rneu t en  Hinweis  auf  den bezeichncten 
l eui l leton-Art ikel  be sch ränken ;  leider!

Aus dem  Marx -Br i e f  an Fugels  hüben w ir ersehen,  
w ie  ängst l ich e r  die An wendung  de s  Wor t e s  . .Nation“ 
vermied .  F r  tat  dies au s  de r  F rw äg un g  heraus ,  daß 
seine An wendung  zu r  Ouelle ver s ch iedens t er  Mißve r 
s tändnisse  wird.  Daran  tat  e r  reelii ;  d a s  Wo r t  . .Nation“ 
w a r  ihm w ider  das  Pr i nzip  gerichtet .

G e rade  in d i e sem P u nk t  ab e r  luit die zwe i t e  Ga r-  
iiitur de r  . .Marxis t en“ , die sons t  immer  stolz dar au f  ist 
iiir heut iges  Handeln mit Zi taten eines Marx vom vorigen 
Jahrhunder t  als  . . richtig“ zu bew eisen,  g e g e n s e i  n 
P r i n z i p  gehandel t .

Iu einer  Sache,  d ie  Pr inzip war .  haben sie aus  poli
t i scher  Roehmmgs t r ägc re i  g eg enü be r  den eingedril l ten 
. .Natjoiial"-Geist Konzess ionen gemacht .  Nicht nur iu 
d e r  Zeit B rand l e r s  de s  Ers t en,  auch heute  noch!

Um so mehr  ist es  die geschicht l iche Aufgabe des 
I roletar iats ,  mit wuch t i gen  Schlägen da s  internat ionale 
Kanipfinstri i inent der  klasscubefroienden Ta t  zu schmie
den;  jene schar fe  Waffe ,  die al lerdings sämtl ichen 
soz i aldemokrat i schen und pa r l amcut skommuni s  tischen 
Marx-Pfaf f en  de n  Todesstoß verse tz t ,  weicher  jedoch 
no twendig ist. um die r evolut i onären Prinzipien der  Be 
g rü nde r  des  wissenschaf t l ichen Kommuni smus  endlich 
zum Triumph verhel fen zu können.

Zur Rcidisftonfcrcnz
Bemerkungen 

zur Frage der Solltientöf
Die im November stattfindende Reichskonferenz der All

gemeinen Arbeiter-Union wird sich auch mit dem Verhältnis 
der Organisation zur Solidarität beschäftigen. Daß dies durch
aus nicht so unwichtig ist. erklärt sich aus der Tatsache, daß 
in der Mitgliedschaft einzelner Bezirke Stimmen laut werden, 
die — gewiß aus ehrlichen Motiven heraus — eine Aenderung 
unsrer bisherigen Stellung anstreben. Dabei ist es nicht so 
von Bedeutung, ob nun abweichende Standpunkte einzelner 
Unterbezirke oder Ortsgruppen sich schon zu entsprechenden 
Anträgen des betreffenden Wirtschaftsbezirkes verdichten 
können. Das Bestehen einer Meinungsverschiedenheit allein 
schon erfordert im Interesse größtmöglichster Klarheit eine 
Behandlung der atiftauchenden Streitpunkte. Wenn deshalb 
der folgende \ ersuch, die verschiedenen Seiten der Solidarität 
zu beleuchten, iür viele Genossen auch nur Selbstverständlich
keiten bringen dürfte, so werden sie dies gewiß als etwas un
vermeidliches im Streben nach Klarstellung betrachten.

Eine eingehende Behandlung der Solidaritätsfrage kann 
unseres Erachtens u i c h t mit der Aufrollung ihrer finanziellen 
Seite (das Verhältnis von „zwanzig zu eins“ ) beginnen. Es ist 
vielmehr notwendig, zuerst die ideologische Seite zu beleuch
ten. d i ia sie nur das Fundament unsrer Stellung zur Solidari
tät bilden kann, aus dem sich auch erst die technisch-finan- 
z iJIe  Regelung ergibt.

Programm und Taktik der Allgemeinen Arbeiter-Union 
beruhen auf der Erkenntnis, daß in der heutigen Phase des ge- 
'•eliichtÜchen Zusammenbruchs des Kapitalismus der direkte 
K impf um die revolutionäre Umwälzung der alten Gesellschaft, 
um das proletarische Klassenziel des Kommunismus eine ge
bieterische Notwendigkeit ist. Daraus erwächst für uns den 
einzelnen w ie der Gesamtheit die Pflicht, den Proletariern 
unermüdlich ihre revolutionären Aufgaben zum Bewußtsein zu 
bringen, sie auf die Kampfmittel und organisatorischen Formen 
ihres Befreiungskampfes hinzuweisen, kurz: alle verfügbaren 
Kräfte einsetzeu zur Schaffung jenes Reifegrades der Ar
beitermassen. wie er sich als unerläßliche Voraussetzung der 
klassenbefreienden Tat ergibt. Aber das Proletariat ist. -  so 
sehr es auch seiner ökonomischen Stellung nach eine gesell
schaftliche Einheit darstellt. politisch kein einheitliches Ge
bilde. sondern zerfällt in verschiedene geistig« Strömungen, 
die in politischen Richtungen ihren sichtbaren Ausdruck finden.
Die Arbeiterschaft ist. besonders soweit sie organisiert ist. in 
politische Gruppen gespalten: ein großer Prozentsatz befindet 
sich in den reformistischen Sammelbecken der Gewerkschaften 
und parlamentarischen Parteien (die '•ich wiederum graduell 
in „linke“  und ..rechte“  scheiden), ein kleiner Teil ist bewußt 
revolutionär, während etliche Wenige als Mitglieder faschisti
scher Verbände sogar ein bewußt konterrevolutionärer Faktor 
sind: ganz zu schweigen von den mehr oder weniger klein
bürgerlich durchsetzten syndikalistisch-anarchistischen Grup
pen. Diese politische Zerklüftung der Proletariermassen als 
das geistige Spiegelbild ihres revolutionären Reifegrades be
dingt auch ihr praktisches Verhalten zu und in den ausbrechen- 
den v ci schilueusicii Kämpfen und Bewegungen. Die reformi- 1 zule

Sinne überhaupt wirken zu können. So  scharf auch der politi
sche Gegensatz zwischen uns und den übrigen Proletariern 
sein mag. so rücksichtslos wir auch das Vorhalten der Arbei- 
term^ssen als konterrevolutionär zu brandmarken gezwungen 
sind. in allen I allen haben die Unionisten in Solidarität zu 
ihren Klassengenossen zu treten. Angesichts des hochent
wickelten Klassenbewußtseins der bürgerlich-kapitalistischen 
Klassen ist die Solidarität der Arbeiter untereinander vor allem 
ein wesentlicher Faktor, um ihr Kraft- und Machtbewußtsein 
zu stärken, um den proletarischen G e m e i n s c h a f t s  g e i s t  
als einer Grundlage der kommunistischen Gesellschaftsordnung 
7.11 wecken und zu fördern. Die Soldarität ist deshalb ein Fun
dament des proletarischen Befreiungskampfes, dessen Erhal
tung und Stärkung von der AAU. unermüdlich anzustreben ist. 
Melir noch: die proletarische Klassensolidarität ist eine der 
wichtigsten Plattformen, auf der eine revolutionäre Organisa
tion den Kampf zu führen hat um die Eroberung der Herzen 
und Hirne der Arbeiterschaft fiir die proletarische Revolution! 
W er diese unbedingte Solidarität im Klassenkampf auf Grund 
seiner Einstellung ablehnt, der könnte allerdings für sich in 
Anspruch nehmen, daß er konsequent ist. Doch mit solcher 
Konsequenz wurde er sich praktisch nur selbst den tötlichen 
Streich versetzen, indem er sich damit lediglich aller Wir- 
kungsmöglichkeiten im Proletariat berauben würde. Und letz
ten Endes ist eine derartige Handlungsweise in ihrer Aus
wirkung als Streikbruch immer eine Stützung der Konterrevo
lution, des proletarischen Klassenfeindes.

Aus dieser prinzipiellen Anerkennung der proletarischen 
Klassensolidarität durch die Allgemeine Arbeiter-Union ergibt 
sich nun von selbst ihre taktische Seite: Die finanzielle Rege
lung der Organisation gegenüber den eigenen Mitgliedern. 
Wenn die Union in den proletarischen Bewegungen Wahrung 
der Klassensolidarität unter allen Umständen fordert, so hat 
sie ihrerseits auch die Pflicht, ihren Genossen in der prakti
schen Anwendung dieses Grundsatzes Beistand zu leisten. Sie 
hat bei Ausbruch einer Bewegung neben der selbstverständ
lichen Auigabe der revolutionären Ausweitung des Kampfes 
auch durch Umlagevertahren die finanziellen Kräfte der Orga
nisation anzuspannen. 11111 den zur Ausübung der Solidarität 
verpflichteten teil der Mitgliedschaft zu stärken. In welchem 
Maße diese Hilfe geleistet werden kann, hängt natürlich nicht 
nur vom guten Willen, sondern auch vom jeweiligen finanziel
len Kräfteverhältnis der Gesamtheit ab. (irundgesetz bei der 
technischen Regelung der erforderlichen finanziellen Solidari
tät jedoch muß sein, daß je nach der Zahl der in Frage kom
menden Genossen immer eine bestimmte .Mitgliedschaftseinheit 
(Ortsgruppe. Wirtschaftsbezirk oder gesamtes Reich) zur So
lidaritätsumlage herangc*.w*en wird. W ird  doch gerade da
durch zu einem großen Teil das Zusammengehörigkeitsgefühl 
in den Mitgliedschaften geweckt, was auf der anderen Seite 
wiederum eine Vorbedingung ist iiir die Zusammenseins eißung 
der einzelnen Organisationsglieder zu einer schlagkräftigen re
volutionären Einheit.

Nun ist diese, in: großen und ganzen bisher geübte Rege
lung der finanziellen Unterstützung streikender Unionsgenos
sen in der Praxis gewiß schon oft aui Wiederstände gestoßen, 
die ihre Durchführung manchmal direkt unmöglich machten. 
Sei es. daß der Kreis der zu unterstützenden Mitglieder im 
krassesten Mißvei liäitnis zum arbeitenden zahlungsfähigen Teil 
stand: sei es. daß die Zeit rasender Inflation alle Kalkulationen 
zunichte machte, sei es. daß die finanziellen Kräfte der Orga
nisation für revolutionär wichtigere Aufgaben eingesetzt wer
den mußten, die Union war jedenfalls in den letzten Jahren 
manchmal in einer Lage, wo sie der finanziellen Verpflichtung 
gegenüber streikenden Mitgliedern nicht oder nur mangelhaft 
nachkommcu konnte. Daß ein solcher Zustand bei vielen 
Unionisten eine Mißstimmung erzeugt hat. ist gewiß zu ver
stehen. Es wäre unseres Erachtens jedoch verkehrt, wegen 
solcher Erscheinungen 111111 etwa die finanzielle Solidarität an 
sich ablehnen zu wollen. Folgendes muß erstmal festgehalten 
werden: Die finanzielle Unterstützung Streikender ist ein Teil 
der allgemeinen proletarischen Klassensolidarität, an der man 
nicht hier « der dort nach Belieben ein Stück abhacken kann! 
Deshalb kann für die Anerkennung oder Ablehnung dieses 
Grundsatzes auch nicht eine organisatorische Stärke oder

ieistungen (Lebensmittel etc.) zu unterstützen. W as die«. 
Form der Solidarität — die ja im (irunde genommen dassclb; 
ist wie die so verpönte Geldform — anbetrifft, so ist sie air 
leicht erklärlichen Gründen weit unrationeller und belastende 
für den Einzelnen, was ihre praktische Durchführung im Ge 
samtrahmen der Organisation zumindest erschweren dürfu 
Doch das Hauptmoment liegt in der Ablehnung der zentrale 
Regelung Es muß doch beachtet werden: wenn die Gesamt 
heit der Union durch irgendwelche Umstände an der Leistun. 
von Solidarität gegenüber streikenden (ienossen verhindert ist 
so ist es der einzelne Unterbezirk oder Ort natürlich erst recht 
Eine solche, nur auf einen kleinen Kreis beschränkte Regel im; 
würde lediglich kräftelähmende föderalistische Tendenzen für 
dem, was in ihrer Auswirkung eine Untergrabung der Solidj 
rität durch richtungslose Kirchturmspolitik zur Folge hätte 
Auch die solidarischen Verpflichtungen der Union an ihre Mit 
glieder können wie alle anderen Fragen nur zentral, aui c . 
Erfassung bestimmter Einheiten hinzielend, geregelt werde 
wenn überhaupt Formen einen Inhalt bekommen sollen. Die 
ist bedingt durch jenen Zentralismus, wie ihn die revolutionj 
reu Notwendigkeiten gebieterisch verlangen. W ie bei allem 
so ist es auch in der Frage der Solidarität nur die größtitiö; 
liebste Klarheit über Wesen und Form, welche allein nur d 
Organisation vor einem Verlassen des realen Bodens der R 
volution zu behüten vermag.

Wenn die obige Behandlung des Solidaritätsproblem 
auch noch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben wi 
so glauben w ir doch immerhin, der Mitgliedschaft einige wert 
volle Fingerzeige für die Diskussion gegeben zu haben.

Wirtschaft
Die Preise steigen

W i e  d e r  P r e i s a b b a u  au s s i e h t .
Die Reichsindexziffer für die Lebenshaltungskosten (Kr 

rährung, Wohnung Heizung Beleuchtung und Bekleidung) is 
nach den Feststellungen des Statistischen Reichsamts mit de 
am Mittwoch, den 24 September endenden Woche um 0,9 Pr 
zent gestiegen. Die Preissteigerung liegt ausschließlich in de 
Artikeln, die das Proletariat zum Lebensunterhalt unumgäns 
lieh nötig hat. Einen größeren Ruck machten die Großhandel.' 
preise. Der Großhandelsindex der „Industrie- und Handel' 
Zeitung“  hat in der Woche vom 20. bis 2b. September ein 
Steigerung von 127.92 auf 130,95. also um 2.4 Prozent erfahre 
Die Gruppe Getreide. Mehl, Kartofteln. stieg um 1.9 Prozen: 
und die Gruppe Fleisch, Fisch gleich um 4,7 Prozent. Texti
lien um (>/• Prozent. Kohle. Eisen. Baustoffe um 0,2 Prozen: 
Die Auswirkung auf die Kleinhandelspreise wird sich für <t. 
nächste Woche umsomehr bemerkbar machen als ab 1. Ok
tober die Mieten infolge Mietsteigerung erhöht werden.

Die „Gesundungskrise"
Nach den Bekanntmachungen im „Reichsauzeiger 

zum 10. September d. I. sind eröffnet worden:
Geschäfts-

im Monat Konkurse aufsichten
Mai 35.1
.Imii 712
Juli 114*
August 849

Der weitaus größte Teil

(»92
1018
568
.178

der Zusammenbrüche

zusaintm 
1045 
17311 
17K. 
1227 

fällt a.
Inflationsschmarotzer, aber auch Firmen, die seit der Ve 
kriegszeit existierten, stellen einen nicht geringen Anteil, ». 
die folgende Uebersicht zeigt:

I

Schwäche ausschlaggebend sein ohne daß damit irgendwelche 
vorgekommenen Fehler und Mängel verteidigt werden sollen. 
Es gilt vielmehr, das Wesen der finanziellen Solidarität einer 
revolutionären Organisation za erkennen. Sie kann nicht wie 
in den reformistischen Gewerkschaften ein Selbstzweck, ein 
statuarisch genau festgelegtes Recht sein, sondern nur Mittel 
zum Zweck, das sich der Gesamthet der revolutionären Not
wendigkeiten unterzuordiien hat. So sehr die Union auch zur 
Leistung von finanzieller Solidarität verpflichtet ist. so 
haben ihre Mitglieder doch keinen unbedingten Anspruch da
rauf: die Gcwähnuie solcher Unterstützung ist nicht das auto
matische Produkteines bestimmten Schemas, sondern unterliegt 
den jeweiligen Kamptbedingunsen der Organisation! Der 
Unionist muß b. greifen, daß die Regelung aller Unterstützungs- 
iragen erstmal abhängig ist vom jeweiligen Stärkeverhältnis 
der Organisation: und er maß sich ferner klar darüber sein, 
daß in Situationen, wo alle vorhandenen geistigen und mate
riellen Kräfte auf bestimmte revolutionäre Aufgaben konzen
triert werden müssen, er keine finanzielle Solidarität zu er
warten hat.

Ein W ort noch zur Art und organisationstechnischen Re
gelung der Solidarität. Die zeitweise organisatorische 
Schwäche der Union verleitet manche Genossen dazu, die 
heutige Form der finanziellen Hilfe durch Umlageerhebung ab- 

hnen und dafür dem einzelnen Bezirk es zu überlassen.
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Etwa (>o Prozent der Pleiten fallen auf das Hand;, 

gewerbe. also auf Einzelfirinen. ohne die Finanzinstitute. I' 
übrigen 40 Prozent fallen auf die Industrie, in der die Geŝ  
schaitsform über wiegt. W ie  viel Proletarier dabei zum Hu:- 
gertode verurteilt wurden und schon über den Kopf ging- 
stc':* nicht im Reichsauzeiger der Demokratie.

A n  d ie  B e z i r k e  im Rei ch .
W i r  e r s u c h e n  d ie  B e z i r k e  z u r  D e c k u n g  d e r  In

k o s t e n  d e s  l e t z t e n  F l u g b l a t t e s  b e i z u t r a g e n  u n d  eineß 
e n t s p r e c h e n d e n  B e t r a g  so fo r t  a n  d e n  RAA .  einzu
se n d e n .  D e r  R e i c h s a r b e i t s a u s s c h u ß

R ic h t b e i t r a g .
In G r o ß - B e r l i n  b e t r ü g t  d e r  B e i t r a g  für • 

41». W o c h e  (28.  9 . - 4 .  10. 24) 0,60 Mk.  D a s  R ep  
h a t  d e m n a c h  a b z u r e c h n e n :  f ü r  d ie  V R U K .  (> Pi- 
f ü r  d e n  R A A .  f> P fg .  p r o  Mi tgl i ed .

W i r t s c h a f t s b e z i r k  R h e i n l a n d - W e s t f a l e n .
Am Sonntag, den 19. Oktober, morgens 10 Uhr. finde 

D a r  111 e 1 1 . Färberstraße bei Raber eine
ö f f e n t l i ch e  V e r s a m m l u n g  

der AAU. und KAP. statt. Auf der Tagesordnung steht: 
l o s  v o n  A m s t e r d a m - M o s k a u !

Das Erscheinen aller Genossen ist notwendig. Die •" 
glieder der Hand- und Kopfarbeiter-Union sowie der selbst-- ■ 
digen Verbände sind besonders eingeladen.

Ortsgruppe Barmen.. 
............. ................................................................. ii ■ i w m  ...... ..................... ■ u r  -  —
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Revolutionärer Klassenkampf 
oder Jagd nadt Illusionen ?

Prole tar ier !  Klassengenossen!
Als vo r  e inem dreivier tel  J ah r  der  r as ende  Wirbel  

Jer  Markinflat ion durch die Gebu r t  der  Rentenmark  ge
bannt wurde ,  ging ein hoffntingsfrohes Aufatmen durch 
Eure Keilten. Die wirkl ichen Zusammenhänge  kapitalisti
scher Wir tscha f t skr i s e  nicht erkennend,  glaubtet  Ihr in 
Eurer Masse  den  wohlkl ingenden Versicherungen der  
Gewerkschaf ten und Sozia ldemokraten ,  daß es  nui, auch 
iur Kuch w iede r  au fwär t s  gehe.  De r  eherne  Tri t t  der  
Kapitalistischen l :n tu  ieklung zer s tampf te  jedoch sehr  bald 
aüe an die Stabi l i s ierung geknüpf ten Hoffnungen.  Der 
I lofitquelle de r  Mar ken twe r tun g  nunmehr  beraubt ,  ve r 
kleinerte sich de r  Radius  de s  auf  dem Wel tmärk te  kon
kurrenzunfähig gew orde ne n  deuts chen Kapitals Stück für 
>tuck. Die Auswi rkungen dav on  wa ren  Kurzarbei t .  
Lohnabbau.  Arbei t sver längerung.  s teigende E r w e rb s 
losigkeit. s i nkende Kaufkraft .  Die auf  den ohnehin ze r 
rütteten P roduk t ionsp rozeß  we ite r  hemmend einwirkende 
Kapitals- und Kredi tnot  t a t  ein übriges,  tun den P ro l e 
tariern auch dic letzten verbl iebenen Illusionen zu rauben.  
•!>as sei die . .Gesundungs*‘krise.  die eben noch i . rtrngcn 
'verden müsse“, schr ie  e s  den  ausgehcut etcu  Massen von 
allen Sei ten in die Ohren.

Uud. Prol etar ier ,  Ihr balltet wolil in ohnmächt iger  
' •'ut da rübe r ,  duü man Kuch . .bet rogen“ halte,  die i ' äuste 
in der  Tasche.  Ihr  schr ieet  wohl  übe r  . .Verrat“ d e r  ge
werkschaft l ich-sozialdemokrat ischen Instanze:!.  doch i
Iiir saht  nicht  die Wurzel  all d ies er  Dinge unc gabt  Kuclt j 
nur neuen t r üge r i s chen Hoffnungen hin. Wie tüchtige Ge
schäftsleute macht en  sich Kure „b ew ähr t en“ Organisat io
nen abe rma ls  eifrig an s  Werk ,  um die Vorzüge ue-. Such-  
yers tündigen-Gutachtens iür  die Arbei terschaft  n. allen 
lonar ten anzuprei sen.  W e r  kennt  nicht all die Lobge-  
sänge? . .Das ist de r  Beginn e iner  neuen Aera! “ Das  

die Ret t ung vor  dem wei ter en Z u s a m m e n b r u c h ^ o  
and in unzähl igen Variat ionen rauschte  es  im soz ia ldu io- 
kratisch- gewerkschaf t l i chen Blät terwald,  klang es von 
>dlen Kanzeln de r  Krfül lungspol i t iker herab.

Die ver l angten  Dawes -Gese tze  sind nach lä t .nendem 
Komödienspiel angenommen  worden,  da s  Gutachten harr t  
dor prakt ischen Durchführung.  Noch ist dieselbe ers t  in 
ihren Anfängen,  noch st rei ten sich die parlamentar ischen 
Lakaien um den dazu am besten geeigneten geschäfts-  
‘ülirenden Ausschuß de r  deuts chen Demokrat ie ,  und 
auch die auf  der  D awas -Lösung  aufgebauten Luftschlös- 
' er en t s chwinden  berei ts  w ieder  gleich einer Kata Mor- 
wna  im Nichts. Dic ger i ssenen Manöve r  der  Bourgeoi-  
>je und ihrer  reformist i schen Helfer  konnten wohl für 
‘■inen Augenblick die Aufmerksamkei t  de r  Prol etar i er  von 
dem stet igen Kortsehrei ten der  kapitalist ischen Wir t 
schaftskrise ablenken,  abe r  aufhal ten konnten sie das-  
selbe nicht. Alle künst l ichen I) äm m e  einreißend,  bricht 
^ r  kapitalist ische Zusammenbruch  je tzt  mit vers tä rkt e r  
Wucht übe r  die Lohnsk laven herein.  Neue Produkt ions-  
sti egungen,  wei te r e s  Herausschl eudern  überflüssiger 
^ l avenba t a i l lone  auf den S tempelmark t .  Lohnreduzie-  
r(u’ig und Ver längerung des Arbei t s tages.  Prei ss te igerung 
uer wicht igsten Lebensmitel .  al les iu a l lem:  gesteiger te 
V, rsklavung de r  proletar ischen Massen ,  —  dies ist das 
yahre Gesicht  des  von  den Krfüllungspolit ikern verkün 
deten Aufst ieges! Dabei  e rk l ären  maßgebende  Ver t re ter  
|kr  Bourgeois ie  ganz  offen und rücksichtslos.  . .daß d :e 
Durchführung des  Dawes -P l anes  die all e r s c h w e r t e n  Kr- 

' j-liütterungen de r  Wir tschaf t  mit sich bringe,  daß an  eine 
‘•‘■hung de s  Lohnniveaus  schon lange nicht zu denken 
sei und daß e s  im kommenden Win t e r  zu Kämpfen kom
men wird,  die viel leicht die ganze  S t ruk tu r  de r  bes t ehen
den Ordnung verni chten  we rden. “

Arbei ter!  Proletar ier !

Kin Blick aui  die ve rgangenen  Woch en  allein schon 
jnuß Kuch sagen,  daß  Ihr heute  bere i ts  am Grabe  alier 
ä rger l ich-sozia ldemokrat i schen Dawes-I l lusionen steht,  

.......................................................................................................

liehe Kette immer neuer  Leiden und Knebelungen,  ein 
immer wei ter es  Hinabstoßen in kapital ist ische Barbare i  
zu e r w a r t e n  habt .  Und w a r u m ?  Ihr müßt  e rkennen,  daß 
der  Kapital ismus in seinem geschichtl ichen Zusammen
bruch sich befindet,  wo  e r  nur  von einer  Krise zu r  ände rn  
ti’iimelt. w o  alle Wiederaufbauve rsuche  ihre hemmenden 
Schranken finden an den eigenen Prof i tgesetzen d e r  kapi
tal istischen Produkt ionsweise ,  wo  die unfähige bü rger 
liche Gesel lschaft  ihre wankende Ordnung  nur  noch 
s tützen kann  durch  immer  brut aler e  Un te rd rückung  ihrer 
proletar ischen Todfeinde,  wo  da s  einzige Resul ta t  dieses 
kapital ist ischen Zer se t zungsprozes ses  nur  die z w a n g s 
läufige Zer s tö rung aller Lebensmögl ichkei ten d e r  \rbe>- 
terklasse  ist.

Aus d iesem für die au sgebcut c t e  Klasse lebensbedro
henden Zus tande  de r  bestehenden Prof i twir tschaf t  ent 
spr ingen abe r  zugleich die Aufgaben des  heutigen prole
tar ischen Klassenkampfes .  In der  jetzigen Pe r iode  einer 
daue rnden  Verscharrung de r  kapital ist ischen Gegensätze ,  
eines sy s tema t i s ch  for tschrei tenden Wir tschaf tszerfal les 
national wie internat ional ,  einer ebenso sys temat isch  sich 
s te igernden proletar ischen Versklavung,  ui e inem sol

l e n  Studium de r  kapitalist ischen Gesel lschaftsordnung 
muß jeder  Kampf  tun -L inderung  de r  Härten,  um „ge
r e c h t e ^  Vertei lung i r gendwelcher  . ,Wiederat i tbau“lasten,  
um sozialpol i t ische Schutzmaßnahmen,  um formale bür 
gerl ich-demokrat ische Gleichberecht igung,  um irgend
welche Reformierung des  kapitalist ischen Sy s t ems  in ein 
Ringen um geschichtl ich unmögl iche Ziele, in eine Jagd 
nach Illusionen Umschlägen. Nicht Ve rbesse rung der  
Lohnsk lave re i  sondern Sturz  derselben,  nicht Ab
schwächung  der  Klassengegensätze sondern gew a l t 
s ame  Aufhebung derselben,  nicht Sozial reform sondern 
soziale Revolut ion sind heute von der  geschichtl ichen 
Kntwickiung als revolut ionäre Notwendigkei t  auf die 
Tageso rdnung gestell t .  Der  d i rekte  Machtkampf  um die 
Zer t rümmerung  des  bürgerl ich-kapital ist ischen Ausbeu
t er staa tes .  um die wirtschaft l iche und politische Kutwur-  
zelung de r  Bourgeoisie,  tun den  S tu r z  des P r i va te igen
tums an den  Produkt ionsmit teln,  um die revolut ionäre 
Klassendiktat i i r  als Mittel zur  Aufrichtung einer  ko m m u
nistischen -Gesellschaft,  dies nur können in de r  Phase  
des  kapital ist ischen Niederganges  die Klassenziele des 
proletar ischen Befreiungskampfes sein. Kür diese ihre 
Klasseninteressen alle geist igen und physischen Kräfte 
einzusetzen,  ist heute die geschichtl iche Aufgabe der 
Arbei terschaft ,  wenn sie ihren Klassenuntergang verhin
dern will.

Proletar ier !  Klassengenossen!

Ihr alle fühlt mehr  ode r  weniger ,  daß Ihr mit Kuren 
bisherigen Kämpfen um Lohn. Arbeitszei t  usw.  als Ziel 
in einem fehlerhaften,  ja verhängnisvol len Kreislauf Kucli 
bewegt .  Da gilt e s  vor  al lem zu begreifen,  daß  weniger  
i rgendwe lche r  Ins tanzenverr at ,  als vielmehr  de r  illusio
när- reformis t i sche Cha rak te r  Kurer  im Wide rspruch zum 
proletar ischen Klassenziel stel lenden Bewegungen  die 
Haupturs ache  Kurer  daue rnden Niederlagen ist. Kr sowie 
die künst l iche Spal tung der  Arbei terschaf t  in abgekap 
selte Berufsgruppen können auch nie einen Boden  abgeben 
für die zum proletar ischen Befreiungskampf  unbedingt  
notwendige  Klassensolidarität ,  die eben nur im Kampfe 
um ein geme insames geschichtl ich real is ierbares  Ziel ge 
boren  wird.

Klassengenossen!  Die revolut ionäre Notwendigkei t  
einer organis ier ten Zusammenfassung de r  proletar ischen 
Kräf te anerkennetrd.  müßt  Ihr begreifen,  daß  Ihr die 
kommenden Auseinander setzungen zwischen Kapital  und 
Arbeit  nicht zu Kuren Gunsten entscheiden könnt,  wenn 
Ihr wie bisher  mi t  gewerkschaft l i chen Waffen kämpft .  
Diese Organisat ionen haben auf  Grund ihrer  Theor ie  
„durch bürgerl iche Demokrat ie  und kapital ist ischen Wie 
deraufbau zum Sozial ismus“ kein Interesse an d e r  r ev o 
lut ionären Umwälzung  der  bestehenden Gesel lschaft  und

Hände weg von China!“
Eine neue E tappe  des  „nep“-bolschewist ischen 

National ismus!
In al ler Er innerung sind gewiß  noch die Monat e  des 

pass iven Wide r s t a nd es  an  de r  Ruhr.  W o  die deutsche 
Sekt ion de r  3. Internat ionale mit „ehrl ichen“ Nationalisten 
sich ve rb rüd e r t e  zum Kampf  gegen den „Krbfcind“, wo 
Leo Schlage te r  von Karl Radek als Musterbeispiel  v e r 
herrlicht wurde ,  wo  diese . .Kampfgemeinschaft“ zwischen 
Gral Reven t l ow  und Ruth Eischer  ihren s ichtbars ten 
Ausdruck fand in jenen bombast i schen,  im Zeichen von 
. . S o w je t s t e rn ,  Hakenk reuz  und Kruzifix s t ehenden Be 
gräbnis der jenigen proletar ischen Pat r ioten,  die sich iu 
Essen fiir Krupp und St i nnes  den Schädel  einsehlagen 
ließen. Dama ls  zeigte sich die KPD.  zum e rs tenma l  ganz 
offen und unverhül l t  als eip im Dienste Rußlands  stel len
des W e rk z e ug  bürger l ich-nat ional ist i scher  Interessen.

Heute,  nach ander tha lb  J ahren,  e r l ebt  de r  National is
mus der  Moskauer  Internat ionalen anläßl ich de r  k r iege
rischen W i r r e n  iu China seine Aufers tehung.  Wenn  dieses 
neuerl iche Aufleben des  bolschewist i schen National ismus 
aiit den e r s t en  Blick auch nicht so von Bedeutung zu sein 
scheint,  so ist seine Auswi rkung  auf den Klassenkampf  
des internat ionalen P rol e ta r i a t s  doch genau  so schädigend 
und kont er r evolu t ionä r  wie  die ers te  E tappe  wäh rend  
des  Ruhrkr ieges .  Eine kurze Be trach tung ist deshalb 
notwendig.

De r  gegenwär t i ge  Bürge rkr ieg iu China ist bekann t 
lich, wie w i r  in de r  vo r igen  Nummer  des  . .Kampfruf“ 
aulgezeigt  haben,  ein e rb i t t e r te s  Ringen verschiedener  
b ii r g e r I i c Ii - k a p i t a I i s  t i s  c h e r I nt er essengrup
pen unte re inander  um die k a p i t a l i s t i s c h e  A u s -  
b e 11 111 n g d e r  Schätze  und B ew ohn e r  de s  Riesenreiches,  
u diesem krieger i schen Zusammenpra l l  in- und aus l än 

discher Kapi ta l sgruppen spielen die Chihl iparlei  und Clie- 
k iangpar tei  die Hauptrol le.  E r s t e r e  hält in ihrer  Mehr
heit zur  Regie rung  Su m-Ja t -S en .  sie ve rkö rpe r t  das  e in 
heimische Kapital  und sliii/.t r.ich vo rwiegend  auf natio- 
nal -bürj tc- ," , lie l"i*‘i nu i te .  Die Ciiekiangpartei  mit Chang 
Iso-Lin an  d e r  Spi tze ver t r i t t  d emgegenübe r  die Inter 

essen des  l ' inanz-  und Handelskapi tals ,  welches  sich vom 
ausländischen Kapital ismus mehr  Prof i te  verspr icht  als 
vom unentwicke l ten einheimischen.  Die chinesischen 
Prol etar ier  spielen ir. d iesem sogenannt en Bürge rkr ieg in
sofern eitle „Rol le“, als sie nur das  Kanonenfut ter  der  
zahlreichen kr ieg füh renden Gruppen sind. Sie sind trotz 
ihrer Masse  dank  de r  al lgemeinen Rückständigkei t  des 
Landes noch nicht entw icke l t  genug,  um als selbständiges 
Element  auch  nu r  im bescheidenst en  Maße handelnd auf- 
t re ten zu können  und deshalb nur  de r  Spielball  in den 
Händen d e r  na t ional -bürger l ichen Schichten.  Daß die 
heutigen kapi tal i s t ischen We l tmäch te  mit Argusaugen 
auf \ \  ah rung  d e r  „Neutral i t ä t“ sehen,  ist s e lbs tver s tänd 
lich; haben  sie doch alle ihre Fühler  ausges t reckt ,  um aus 
dem chines ischen Hexenkesse l  einen Happen für ihren 
P rof i thunger  herauszufischen.

In de r  Reihe der  an den kr ieger ischen Wi r r en  Chinas 
interess ier ten kapital i s t ischen S taat en  ist auch RuHand 
ver t re t en .  Die Moskaue r  Regie rung  hat  bekanntl icn die 
Eül i rer  de r  chines ischen Regierungs-(Chihl i - )par tei  z.i„Re- 
volu t ionären“ ges t empel t ;  die B eweggründe  dieser  rus
s ischen Außenpolit ik sollen we i te r  unten noch gestreift 
werden.  Wie  immer in den  letzten J ah ren  spannt  Ruß
land als  d e r  geist ige Inspi rator  d e r  Komintern und Pro-  
fintern auch  hier  wiede r  die ausländischen Sektionen 
d ieser  Internat ionalen vo r  den Wagen  seiner  S t aa t s 
politik. Nachdem die par lamentskommunis t i sche P resse  
schon seit W o ch en  die chinesischen Vorgänge nach dieser  
Richtung (des  bes t immten nat ional-russischen Interesses)  
hin behandel t ,  veröffent l icht  die „Rote  Kahne“ vom 3. O k 
tober  e inen Aufruf de r  R o t e n  G e w e r k s c h a f t s -

stehen desha lb  jenseits der  Barr ikaden,  im Lage r  der  
Konterr evolut ion.  Ihr. Proletar ier ,  für dic jedoch der  
gew a l t s a me  S tur z  des  Kapitals Leben bedeutet ,  habt  de s 
halb die Pflicht,  diese gewerkschaf t l i ch-konter revolut io
när en Kesseln von Kuch abzust rei fen,  Kuch in den Kampf 
kade r s  de r  Allgemeinen Arbei ter -Union zu formieren,  um 
als Klasse für  Kure Klassenziele den  r evolut ionären Klas
senkampf  zu  führen.


