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Vorwort 

Der hier vorgelegte Band verfolgt eine spezielle Absicht. Angesichts der 
seit Jahren gefiihrten Diskussion iiber die Reformnotwendigkeit des parla
mentarischen Regierungssystems und dariiber hinaus iiber eine erfolgver
sprechende Strategie antikapitalistischer Strukturreformen in westlichen 
Lindern ist die Frage nach alternativen Organisationsmodellen gerade 
auch in der Diskussion der Linken stark in den Vordergrund getreten. 
Favorisiert durch die studentische Bewegung der ausgehenden sechziger 
Jahre hat der Rategedanke eine iiberraschende, vielfach unerwartete Re
naissance erlebt, ist freilich in zwischen - und dies sicherlich zu Unrecht -
eben so schnell wieder aus der aktuellen Diskussion verschwunden, wie er 
sie zuvor beherrschte. Der voriibergehende Rekurs der Neuen Linken auf 
rate-demokratische Theorien, haufig in einer allzu oberflachlichen und 
vordergriindigen Rezeption steckengeblieben, hat eine Fiille von Publika
tionen produziert, die es zumeist unternommen haben, Ratetheorien in 
ihrer ganzen Breite zu dokumentieren - durchaus verstandlich insoweit, 
als damit die Voraussetzungen zur Neubeschaftigung iiberhaupt erst ge
schaffen worden sind. Doch sind iiber solcher Intention, Ratebewegungen 
in ihren vielfaltigen theoretischen wie sozialhistorischen Aspekten gerecht 
zu werden, in aller Regel die organisatorischen Probleme, die sich aus 
denkbarer Adaption von Ratemodellen in hochkomplexen Industriegesell
schaften ergeben konnen, zu kurz gekommen. Sozialwissenschaftliche Dis
kussionsbeitrage zum Thema, die den gegenwartigen Stand der Organisa
tionssoziologie und -theorie miteinzubeziehen such ten, diirften - soweit 
es solche Versuche iiberhaupt gegeben hat - kaum iiber einen Kreis von 
Fachinteressierten hinaus bekannt geworden sein. 
Auch wenn man prinzipiell davon ausgehen muB, daB Organisationsfra
gen nicht ohne Bezug auf gesamtgesellschaftliche Bedingungen diskutiert 
werden konnen, unter denen sie sich stellen, erscheint es andererseits doch 
sinnvoll, ja geradezu notwendig, unterschiedliche Organisationsentwiirfe 
von Ratetheoretikern zu dokumentieren, urn solche Losungsversuche dar
aufhin zu befragen, inwieweit in ihnen rate-demokratische Absichten: 
Abbau von Herrschaft zugunsten weitestgehender Selbstbestimmung des 
einzelnen - einlosbar sein mag. Stimmen Ratetheoretiker in den Grund
fragen ihrer Analyse der kapitalistischen Gesellschaft iiberein, so folgt 
daraus noch nicht zwangslaufig eine gemeinsame und allen verbindliche 
strategische Organisationsperspektive. Letztere variiert in betrachtlicher 
Breite, yom radikalen Ablehnen aller iiberkommenen Institutionen und 
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ebenso radikalen Neubeginn sich frei assoziierender Menschen bis hin zu 
Kompatibiliditstheorien, welche die - zumindest voriibergehende - Ver
einbarkeit von Rategedanke und Parlamentarismus behaupten, sich in 
ihren organisatorischen Ausdifferenzierungen teilweise bereits mit stan
disch-korporativen Ideen beriihren. 
Der Band versucht, an Hand deutscher Texte der zwanziger Jahre in 
T eil I dieses Spektrum zu belegen, wenngleich sofort angefiigt werden 
muB: nicht ganz vollsdndig. Denn einmal zwang Platzbeschrankung zu 
drastischer Auswahl, zum anderen sollten aIle Texte - iiberwiegend heute 
kaum mehr zugangliche Broschiirenliteratur -, wenn irgend moglich, in 
sich ungekiirzt wiedergegeben werden, urn den Zusammenhang zu wahren 
und ihre wissenschaftliche Brauchbarkeit nicht zu gefahrden. Auf Auf
nahme von Texten wurde auch dann verzichtet, wenn diese mittlerweile 
in anderen Editionen wieder greifbar sind, was zwar gelegentlich zu 
Lasten der systematischen Rundung dieses Teiles gehen mag - und erklart, 
weshalb beispielsweise ein so wichtiger Theoretiker wie Karl Korsch nicht 
vertreten ist -, andererseits das Kiirzen der Texte ersparte und so die 
Auswahl vor dem Verkommen zur unbrauchbaren Zitatologie bewahrte. 
Am Anfang stehen Texte von Riihle und Laufenberg, die beide - bei 
aller Unterschiedlichkeit ihrer politis chen Position - dem rate-kommu
nistischen Fliigel der deutschen Linken zugezahlt werden konnen. 
Otto Ruhle, 1874 geboren, vermutlich urn 1900 zur SPD gestoBen, 1911 
Abgeordneter seiner Partei im sachsischen Landtag, seit 1912 im Reichstag, 
war bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges hinein einer der bedeutendsten 
Wanderlehrer der SPD, beteiligt an der Ausarbeitung des sozialistischen 
Schulungsprogramms. Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges radikalisierte 
sich seine schon zuvor vorhandene Sympathie mit dem linken Fliige!. Er 
beteiligte sich an der Griindung des »Spartakus«, spielte eine fiihrende 
Rolle in den revolutionaren Ereignissen in Sachsen urn die Jahreswende 
1918/19. Nach der Griindung der KPD zahlte er dort zur linken Opposi
tion, die faktisch nach dem Heidelberger Parteitag (Oktober 1919) den 
Bruch mit der sowjet-freundlichen Partei vollzog, weil sie mit ihrer Forde
rung auf Schaffung einer proletarisch-revolutionaren Einheitsorganisation 
nicht durchzudringen vermochte. Spatestens seit 1920 galt Riihle als 
der fiihrende Theoretiker dieser Einheitsorganisationen, als Initiator 
der Griindung der »Allgemeinen Arbeiter Unionen«, die politisch 
Freilich keine Rolle spielten. Sein Konzept, in vielem dem der hollan
dischen Marxisten urn Pannekoek und Gorter ahnlich, ging aus von 
einer radikalen Ablehnung der Partei- und Gewerkschaftsorganisationen, 
deren Zentralisierungs- und Biirokratisierungstendenzen er scharf verur
teilte, wollte an deren Stelle eine von der Betriebsebene aufsteigende Rate
organisation setzen, die - wesentlich Kampfinstrument der Arbeiterklasse
in ihren Organisationselementen zugleich doch schon die zukiinftigen For
men einer klassenlosen Gesellschaft antizipieren sollte. Das Ziel war, die 
Solidaridt der Arbeiter durch praktische Dberwindung aller biirgerlichen 
BewuBtseins- und Organisations form en herzustellen, ein Ziel, das Riihle 

8 



selbst nach dem Abebben revolutionarer Erregung immer mehr entschwin
den sah. 1923 entstand im Auftrage der »Allgemeinen-Arbeiter-Union
Einheitsorganisation« (AAUE) seine letzte, in unmittelbarem praktisch
politis chen Bezug stehende Schrift: »Von der burgerlichen zur proleta
rischen Revolution«, die gleichsam Zusammenfassung seiner politis chen 
Erfahrungen und Erwartungen in linkskommunistischen Organisation en 
ist, aus der die organisationstechnisch zentralen Kapitel wiedergegeben 
werden. 
Heinrich Laufenberg, 1872 geboren, promovierter Volkswirt und Redak
teur, Autor einer zweibandigen »Geschichte der Arbeiterbewegung in 
Hamburg, Altona und Umgegend« (Hamburg 1911), wechselte 1904 von 
der Zentrumspartei zur SPD. Von Franz Mehring nach Hamburg empfoh
len, wurde er dort Leiter der Hamburger Parteischule, geriet jedoch bald 
wegen linksradikaler Opposition in Schwierigkeiten und verlor 1912 alle 
Parteiamter. Wahrend der November-Revolution von 1918/19 war er in 
Hamburg einer der fiihrenden Kopfe, vom 11. November 1918 bis 21. Ja
nuar 1919 Vorsitzender des Hamburger Arbeiterrates. Seiner ursprung
lichen Konzeption nach - ahnlich Ruhle - fur revolutionare Umgestal
tung der Gesellschaft mit Hilfe einer proletarisch-revolutionaren Organi
sation, wurden seine Analyse und strategische Einschatzung parteilicher, 
gewerkschaftlicher, selbst parlamentarischer Organisationen bald differen
zierter. Laufenberg, der meinte, die Arbeiterschaft musse ihre traditionel
len Organisationen branchen-syndikalistisch umstrukturieren, Zentralver
bande schaffen, die nach Berufen und Branchen gegliedert sein solI ten, 
unterstrich gleichwohl - und dies unterscheidet ihn ganz deutlich von 
Ruhle -, daB es nicht urn die Zertrummerung bestehender Organisations
formen ging, sondern urn deren Umformung und Weiterbildung. In der 
politischen Praxis der November-Revolution bedeutete dies den Kompro
miB von proletarischer Rateorganisation und burgerlichem Parlamentaris
mus, ein Kooperationsangebot an das Burgertum, Freilich getragen von der 
Hoffnung, das sozialistische Organisationsprinzip werde sich langfristig 
durchsetzen konnen. 
Die folgenden Texte von Daumig, Muller, Kreft und der Arbeitsgemein
schaft sozialistischer Techniker sind der sogenannten »reinen Ratetheorie« 
zuzuordnen, einer Theorievariante, die im wesentlichen auf jene Organisa
tionselemente rekurierte, die in der Einleitung stilisierend herausgearbeitet 
werden: proletarischer Charakter des Ratesystems (Wahlrecht nur fur 
Arbeitnehmer und solche Selbstandigen, die niemanden beschaftigten), Ab
lehnung jeglicher verbandlicher Strukturierung der Gesellschaft, Verbin
dung von okonomischer und politischer Organisation, Rate als Kampf
und Verfassungsorgane zugleich und als Instrument der »Diktatur des 
Proletariats«, die Freilich niemals eine Diktatur der Minderheit, immer 
nur eine der uberwiegenden Mehrheit des Volkes gegenuber einer Rest
minderheit sein sollte. 
Diese »reine Ratetheorie« wurde getragen von den »revolutionaren Ob
leuten«, ursprunglich einer Gruppe von Funktionaren des Berliner Metall-
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arbeiterverbandes, die jedoch schon wahrend des Krieges ihren EinfluB 
wesentlich auszuweiten vermochte, zur Zeit der November-Revolution 
von 1918/19 dann weit iiber Berlin hinaus Verbindung zu schwerindu
striellen Gebieten, vor allem Ruhrgebiet und Sachs en, besaB. Politisch 
iiberwiegend zum linken Fliigel der USPD zahlend und dies en auch weit
gehend dominierend, operierten ihre Fiihrer doch zugleich innerhalb der 
Partei recht selbstandig. Gelegentlich ist die Gruppe zwischen USPD und 
Spartakus verortet worden, doch trifft solche Zuweisung das komplizierte 
Verhaltnis zur eigenen Partei wie zum Spartakus - auch wenn im Herbst 
1920 die Mehrzahl von ihnen zur KPD iiberging - nur hochst unzurei
chend. 
Richard Muller, 1890 geboren, bis zum Ersten Weltkrieg Leiter der Dre
herbranche im Berliner Metallarbeiterverband, war urspriinglich Begriin
der und Fiihrer der »revolutionaren Obleute«, verlor indessen seine intel
lektuell dominierende Position 1918 an den sich dem Kreis anschlieBenden 
Ernst Daumig. Daumig, 1866 geboren, aus biirgerlichem Elternhaus stam
mend, war langere Zeit Fremdenlegionar gewesen, bevor er 1898 der SPD 
beitrat und seit 1901 an verschiedenen sozialdemokratischen Zeitungen 
arbeitete. 1911 yom »Vorwarts« als Mitarbeiter fiir milirartechnische und 
Arbeiterbildungsfragen iibernommen, mufhe er seine journalistische Tatig
keit 1916 zugleich mit seinem Wechsel zur USPD aufgeben. Er kann als 
der eigentlich theoretische Kopf der »revolutionaren Obleute« betrachtet 
werden, zusammen mit Miiller als konsequentester Vertreter einer rate
demokratischen Neuordnung Deutschlands nach der Novemberrevolution. 
[m »Arbeiter-Rat, Organ der Arbeiterrate Deutschlands«, in Berlin er
schienen 1919 und 1920, schuf sich dieser Kreis sein politisch-theoretisches 
Forum, dessen Mitherausgeber und verantwortlicher Redakteur Artur 
Kreft war. Hier wurde, Woche fUr Woche, der Verlauf der deutschen wie 
auBerdeutschen Ratebewegungen verfolgt und kommentiert, wurden Vor
schlage und rate-demokratische Organisationsmodelle entwickelt, deren ge
legentliche Detaillierung den weniger Vertrauten - der glaubt, Ratetheo
rien zeichneten sich durch besonders gering en Komplexitatsgrad aus - iiber
raschen mogen. Ein Beispiel hierfiir ist der Entwurf der sozialistischen 
Techniker. 
Otto Neurath, geboren 1882, war habilitierter Nationalokonom und noch 
vor Ende des Ersten Weltkrieges Professor an der Handelsakademie in 
Wien. Neurath, der im Laufe seines Lebens eine Fiille wichtiger wirt
schaftspolitischer Kmter innehatte, gehorte politisch zu den Austromar
xisten urn Max Adler und Otto Bauer. Schon vor dem Krieg beschaftigte 
er sich vor allem mit Fragen okonomischer Planung im Sozialismus, ent
wickelte spater dann, nicht zuletzt auf Grund der Erfahrungen der Kriegs
wirtschaft, die These, sozialistische Wirtschaftsplanung habe auf der 
Grundlage von Naturalrechnung, nicht von Geldrechnung zu geschehen. 
Die Ratebewegung war ihm wesentlich »organisatorische Vorbereitung der 
Vollsozialisierung und Mittel, die Arbeiter wirtschaftlich zu schulen«, wie 
es im wenige Zeilen umfassenden Vorwort seiner grundlegenden, hier auf-
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genommenen Schrift hidt Urn die besondere Stellung Neuraths zu cha
rakterisieren, muB noch angefiigt werden, daB er kein Marxist im iiber
kommenen Sinne war; international bekannt wurde er eher als Philosoph 
des logischen Empirismus, als fiihrender Vertreter des sogenannten »Wie
ner Kreises« urn Moritz Schlick, Rudolf Carnap und Viktor Kraft. 
Max Cohen, Franz Buchel und Rudolf Wissel zahlten politisch zur MSPD. 
Cohen, 1876 geboren, trat 1902 der SPD bei und betatigte sich, von Hause 
aus kaufmannischer Angestellter in der Textilbranche, iiberwiegend jour
nalistisch in den »Sozialistischen Monatsheften« und der »Vossischen Zei
tung«. Seit 1912 Mitglied der Reichstagsfraktion, galt er als Fachmann auf 
dem Gebiete der Selbstverwaltung. Urn die Jahreswende 1918/19 ver
mochte er, Vertrauensmann der Berliner Soldatenrate und fiihrendes 
MSPD-Mitglied im Berliner Vollzugsrat, spater stellvertretender Vorsit
zender des »Zentralrats der Deutschen Sozialistischen Republik« (19. 12. 
1918 bis 8. 4. 1919), zugleich wichtigster und einfluBreichster Ratetheore
tiker der MSPD, in der deutschen Ratebewegung eine fiihrende Rolle zu 
spielen. Zusammen mit Julius Kaliski entwarf er das Konzept der »Kam
mern der Arbeit«, das von der Vereinbarkeit, zumindest doch dem not
wendigen Nebeneinanderexistieren von parlamentarischer und rate-demo
kratischer Organisation ausging, den Ratebereich berufsstandisch zu struk
turieren beabsichtigte, sich damit haufig - und nicht ganz zu Unrecht -
den Vorwurf zuzog, standisch-korporative Ideen der Konservativen dem 
Rategedanken imputieren zu wollen. 
Dieser Vorwurf verweist darauf, daB die wenigen Vertreter des Rate
gedankens in der MSPD in einem grundsatzlichen, kaum li:isbaren Dilemma 
standen; sie muBten der in der Arbeiterschaft popularen Forderung auf 
Ratedemokratie organisatorisch-konzeptionell entsprechen, gleichzeitig je
doch das prinzipielle Votum der MSPD-Fiihrung zugunsten eines biirger
lich-parlamentarischen Systems, zugunsten der Wahl einer Nationalver
sammlung also, in Rechnung stellen. Damit ergab sich die Notwendigkeit, 
den Rategedanken auf eine bloB kontrollierende Funktion herabzudriik
ken, ihn seiner eigentlich revolutionaren Kraft zu berauben. Ging Cohen 
mit seiner Konzeption der »Kammern der Arbeit« - gemessen an der 
Haltung, die die MSPD-Fiihrung in der Verfassungsfrage einnahm - noch 
relativ weit, wenngleich sein Modell kein proletarisches mehr war, so nah
men Biichel wie auch Wissel den Rategedanken zugunsten der politischen 
Dominanz des Parlamentarismus weitgehend zuriick. Dberzeugt davon, 
»Sozialismus sei hochste Produktivitat« (Biichel), diese aber nur mit Hilfe 
der bisherigen Unternehmer und Wirtschaftsexperten herstellbar, votierten 
sie fiir ein Ratemodell, das im wesentlichen nur noch Mitbestimmungs
modell sein sollte. DaB sie dabei weitgehend reprasentativ fiir diejenigen 
innerhalb der MSPD waren, welche die Ratebewegung nicht von vorn
herein ablehnten, steht auBer Frage: Buchel war Mitglied und einer der 
Sprecher des Berliner Vollzugsrats, Wissel, 1869 geboren, ehemaliger Leiter 
des zentralen Arbeitersekretariats der Generalkommission der freien Ge
werkschaften, zeitweiliges Mitglied des Rats der Volksbeauftragten, 1919 
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fiir einige Monate Reichswirtschaftsminister und maBgeblich beteiligt an 
der Ausarbeitung der MSPD-PHine zur Sozialisierung der Wirtschaft. 
Teil II des Bandes mochte dann der Frage nachgehen, welche aktuelle Be
deutung dem Rategedanken gegenwartig zukommen kann. Analysiert wird 
daher zunachst die Ratekonzeption der Neuen Linken, ihre mogliche 
Brauchbarkeit zur Reform des parlamentarischen Regierungssystems 
(Bermbach), schlieBlich die Vereinbarkeit bzw. Unvereinbarkeit rate
demokratischer Elemente mit dem Grundgesetz (von Oertzen). Aufgenom
men ist der Entwurf einer riite-demokratisch verfaBten Wirtschaft (Huff
schmidt/Wirth) in der Absicht, die denkbare Konkretisierung des Rate
gedankens am Beispiel eines gesellschaftlichen Teilbereichs zu demon
strieren. 
Teil III schlieBlich bringt Aufsatze, die - mit einer Ausnahme (Kevenhor
ster) - fiir diesen Band geschrieben worden sind. In ihnen werden an 
Hand empirischer Untersuchung jene Probleme und Tendenzen themati
siert, die sich in sozialistischen Staaten mit rateahnlichen Verfassungsfor
men nicht zuletzt auf Grund ihrer Organisationsstruktur erg eben haben. 
Dariiber hinaus befaBt sich ein Beitrag am Beispiel der USA mit den struk
turellen Moglichkeiten und Schwierigkeiten, die sich dann einstellen, wenn 
direktdemokratische Organisationsprinzipien zur Demokratisierung eines 
gesellschaftlichen Teilbereiches eingesetzt werden, damit zugleich zwangs
laufig in Konflikt mit bestehenden Herrschaftsinteressen und deren Stab i
lisierungspotential geraten. 
Zu danken habe ich meinen Hamburger Freunden fur Hilfe bei der Fer
tigstellung des Bandes: Ralf Bambach, Hans-Joachim Lienau und Volker 
Stanslowski lasen die Einleitung, gaben Hinweise und waren bei der tech
nischen Vorbereitung behilflich; Volker Bartsch stellte die Bibliographie 
zusammen, und Frau Ilka Weiland brachte das Manuskript in eine druck
fahige Form. Ihnen allen und denjenigen Studenten meiner Seminare, mit 
denen ich mich wissenschaftlich und politisch verbunden weiB, sei dieser 
Band gewidmet. 

Hamburg, im August 1972 
Udo Bermbach 
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Einleitung 

Organisationsprobleme direkter Demokratie 

I. 

Von jeher hat politische Theorie als eine ihrer zentralen Fragen die nach 
der Legitimation von Herrschaft begriffen, hat sie in radikaler Kritik re
pressiver Herrschaftsstrukturen Organisationsmuster zu entwerfen unter
nommen, die dem Postulate eines freien, sich selbst bestimmenden Men
schen gerecht zu werden versprachen. Konfligierten, wie Marx unterstellte, 
in allen warenproduzierenden Gesellschaften deren gesamtgesellschaft
licher Produktions- und BewuBtseinsstand mit den jeweils technologischen 
und organisatorischen Moglichkeiten, deren progressive Potentialitat allen
falls partikular zum Durchbruch kommen und so den historischen Fort
schritt der Gattung verbiirgen konnte, so war eben dies entscheidend fUr 
die immer wiederholte Formulierung utopischer Selbstentwiirfe, die jene 
historisch angelegte, gleichsam schlummernde Potentialitat zu prazisieren 
und ins gesellschaftliche BewuBtsein zu heben suchten 1. Geriet die Utopie 
dabei auch haufig genug zur bloB historischen Retrospektive, die gesell
schaftliches KrisenbewuBtsein manipulativ durch das Einziehen tradition a
ler Korsettstangen abzufangen suchte, jenes andere Moment, das die Krise 
zur Selbstbesinnung gebrauchen wollte, blieb doch gleichwohl latent vor
handen. Wann immer die Gegenrevolution historisch auf den Plan trat, 
sie konnte Vorangegangenes nur noch bedingt zuriickschrauben. Yom Ge
danken einer Fortschrittsgeschichte gesellschaftlicher Organisationsmuster 
aus muB daher mit Nachdruck dar auf verwiesen werden, daB radikal
demokratische Forderungen, direkt-demokratische Organisationsmodelle 
keineswegs erst Erscheinungen gegenwartiger Auseinandersetzungen sind; 
ihre Spuren lassen sich we it in die Geschichte zuriickverfolgen 2, und dar an 
zeigt sich, daB sie seit je im Denken und Handeln der Menschen einen zen
tralen Platz eingenommen haben, Freilich historisch immer erst dann ver
starkt zutage getreten sind, wenn politische Hoffnungslosigkeit, geboren 
aus sozialer Unterdriickung, im materiellen Aufbegehren eine letzte 
Chance geschichtlicher Wende zu verspiiren glaubte. 
Direkte Demokratie im Gewande ratetheoretischer Vorstellungen tritt 
allerdings erst auf mit der Ausbildung sozialistischer Gesellschaftstheorie 
und den ersten praktischen Erfolgen der sich entwickelnden Arbeiterbewe
gung. Wenngleich sich rudimendir ratedemokratische Organisationsele
mente schon sehr viel friiher, gleichsam als Epiphanomene des biirgerlichen 
Emanzipationskampfes 3 ausmachen lassen, der konzeptionelle Entwurf 
- sofern man die verdinglichten Teilaspekte einer sozial verortbaren 
Kampfidee so bezeichnen mag - eines auf demokratische Selbstbestim-
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mung aller ausgehenden Selbstverwaltungssystems wurde und konnte erst 
geleistet werden, nachdem die Kritik der biirgerlichen Gesellschaft syste
matisch abgeschlossen und somit ihre praktisch-politische Aufhebung mog
lich geworden war. Nicht zufallig zahlt Marxens Arbeit iiber den »Biir
gerkrieg in Frankreich«, auf der aile weitere Ratetheorie in ihren unter
schiedlichen Varianten fuBt, zu seinen spaten Schriften; daB der Aufstand 
in Paris im Friihjahr 1871 eine Kommune-Organisation herausdestillierte, 
hat jenseits seiner unmittelbar geschichtlichen Bedingungen, iiber die hier 
nicht weiter diskutiert zu werden braucht 4, seinen Grund auch im Ent
wicklungsstand des theoretischen BewuBtseins seiner maBgeblichen Initia
tor en und Fiihrer, die, wenn schon nicht »Marxisten«, so doch iiberwiegend 
bewuBte Sozialisten und also radikale Kritiker der biirgerlichen Gesell
schaft waren. 
Lag die Kritik der biirgerlichen Gesellschaft, entfaltet vor all em in ihren 
polit-okonomischen Kategorien seitens Marx bereits vor, so stellte sich 
danach die Frage ihrer praktischen EinlOsung. Fiir Marx gab der Kom
mune-Aufstand - und darin liegt seine eigentlich historische Bedeutung -
die schein bar einzig mogliche Antwort: der alte Gedanke, daB an die 
Stelle der biirgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegen
satzen eine Assoziation treten werde - wie es im »Kommunistischen Mani
fest« hieB -, »worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung fiir 
die freie Entwicklung aller ist« 5, mochte mit der Existenz der Kommune 
zumindest voriibergehend verwirklicht sein, trotz aller Vorbehalte, die 
Marx gegeniiber dem Aufstand und seinem Gelingen angemeldet hatte 6. 

Fiir einen kurzen Augenblick schien die Geschichte im Vorgriff auf nach
biirgerliche Organisationsmoglichkeiten die Umrisse einer sozialistischen 
Gesellschaftsordnung freigeben zu wollen, positivierten Pariser Arbeiter 
die von Marx zuvor in zahlreichen Arbeiten formulierte Kritik des biir
ger lichen Staa tes, der biirgerlichen Gesellschaft. 
Diese Kritik ging unter anderem davon aus, daB in dem MaBe, wie indu
strieller Fortschritt den Klassengegensatz von Kapital und Arbeit ver
scharft, der Staatsapparat »mehr und mehr den Charakter einer offent
lichen Gewalt zur Unterdriickung der Arbeiterklasse, einer Maschine der 
Klassenherrschaft« 7 annehmen miisse. War solche Verdichtung des staat
lichen Repressionscharakters aber unabwendbar, ergab sie sich aus der 
primaren Funktion des biirgerlichen Staates als eines Instrumentes der 
Stabilisierung und Perpetuierung okonomischer wie sozialer Interessen der 
Herrschenden, so konnte die Dberwindung dieses Zwangsapparates nicht 
einfach in den von ihm selbst geschaffenen Formen vonstatten gehen. »Die 
Arbeiterklasse kann nic.1-tt« - schrieb Marx - »die fertige Staatsmaschine
rie einfach in Besitz nehmen und diese fiir ihre eigenen Zwecke in Bewe
gung setzen« 8, sie miisse diese vielmehr zerbrechen und neue, ihr spezifisch 
eigene Organisationsfoxmen an deren Stelle setzen. Fiir Marx verkorperte 
sich institutionell der moderne biirgerliche Staat vor allem in Parlament 
und Regierung 9, und in deren AblOsung galt es daher, ein Organisations
konzept zu finden, das diese beiden Organe der politis chen Herrschaft 
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iiberfliissig machen konnte. Die Pariser Kommune konnte Marx als histo
rische Antwort auf seine systematische Frage gelten, sie war ihm »die 
Riicknahme der Staatsgewalt durch die Gesellschaft als ihre eigene leben
dige Macht, an Stelle der Gewalt, die sich die Gesellschaft unterordnet 
und sie unterdriickt; ... die Riicknahme der Staatsgewalt durch die Volks
massen selbst, die an Stelle der organisierten Gewalt der Unterdriickung 
ihre eigene Gewalt schaffen; ... die politische Form ihrer sozialen Eman
zip at ion an Stelle der kiinstlichen Gewalt (die sich ihre Unterdriicker 
aneignet) (ihre eigene Gewalt, den Unterdriickern entgegengesetzt und 
gegen sie organisiert) der Gesellschaft, von ihren Feinden zu ihrer Unter
driickung gehandhabt« 10. 

Die Form der Kommune, ),einfach wie alles GroBe« 11, entsprach dem 
Gedanken, daB nach Aufhebung aller Klassenunterschiede die Produktion 
sich in den Handen assoziierter Individuen konzentrieren werde 12. Wenn 
der Aufstand der Kommunarden in seinem Ergebnis die »positive Form 
der Revolution gegen das Kaiserreich« 13 war, die »bestimmte Form« 14 

der von den Pariser Arbeitern gewiinschten sozialen Republik, so war er 
zugleich auch Hebel, »um die okonomischen Grundlagen umzustiirzen, auf 
denen der Bestand der Klassen und damit der Klassenherrschaft ruht« 15. 

Die von Marx selbst formulierte Frage, welche Umwandlung das Staats
wesen in einer kommunistischen Gesellschaft erleiden werde, welche gesell
schaftlichen Funktionen dort iibrigbleiben, den jetzigen staatlichen ver
gleichbar 16, mochte tendenziell im vorhinein durch die Kommune be ant
wortet sein. Mit ihr schien eine Vorstellung bestatigt - die bei Marx und 
Engels haufig wiederkehrt -, wonach mit der Emanzipation der Arbeit 17, 

mit der Aufhebung von privater Verfiigungsgewalt iiber die Produktions
mittel und damit auch der Aufhebung von Entfremdung organisatorisch 
die neue Gesellschaft zu einer »genossenschaftlichen, auf Gemeingut an 
den Produktionsmitteln gegriindeten Gesellschaft« 18 werde, in welcher 
die Produktionsmittel »in bloBe Werkzeuge der freien und assoziierten 
Arbeit« 19 sich verwandelten. 
Solche Perspektiven griindeten, ganz allgemein gesprochen, auf der Not
wendigkeit der Aufhebung von Entfremdung, wie sie sich aus der Marx
schen Analyse der menschlichen Arbeit unter den Bedingungen kapitalisti
scher, auf Privateigentum gegriindeter Produktion ergab. Ohne die Pro
bleme und vielfaltigen Aspekte des von Marx formulierten Entfremdungs
begriffes detailliert ausbreiten zu konnen, sei hier doch soviel dazu ange
merkt: fiir die organisatorische Zielperspektive implizierte diese Analyse 
in ihren Konsequenzen zugleich - in radikaler Abkehr und Verwerfung 
biirgerlich-liberaler Reprasentationsvorstellungen - die Ausrichtung zu
kiinftiger Gesellschaft am Identitatspostulat der Einheit von Regierenden 
und Regierten, an der Forderung, Herrschaft als prinzipiell aufhebbar zu 
begreifen, Sonderung und Abschottung von privat und offentlich, von 
Gesellschaft und Staat zu iiberwinden, Gleichheit aller, Freiheit von Herr
schaft und Offentlichkeit gesellschaftlich relevanter Entscheidungen als 
Selbstbestimmung der Gesamtheit zu verstehen. Damit aber ging die Marx-

15 



sche Hoffnung entschieden iiber jenen, heute zumeist apologetisch zugun
sten bestehender Reprasentativverfassungen ins Feld gefiihrten Identitats
begriff hinaus, der - in Negation des bloB instrumentalen Aspektes von 
Reprasentation, als Technik zur Besetzung von Herrschafts- und Fiih
rungspositionen - sich seIber reduziert auf die Moglichkeit aller, zur sel
ben Zeit am selben Ort Entscheidungen fallen zu konnen. Wenn immer 
wieder eingewandt worden ist, postulierte Identitat von Regierenden und 
Regierten setze utopische Zielvorstellungen, verbleibe in einem eindimen
sionalen Maximierungsmodell und dogmatisiere damit ein verkiirztes 
Demokratieverstandnis, dessen Realitatsferne »wenig zur Interpretation 
und Losung konkreter gesellschaftlicher und politischer Probleme« 20 bei
trage, so zielt solcher Einwand umstandslos auf die in der Tat problema
tische institutionelle Umsetzung des Identitatspostulates - wozu spater 
noch einiges gesagt werden solI -, schneidet damit aber auch die Moglich
keit prinzipieller Problematisierung von Herrschaft ab, geht so am Identi
tatspostulat im Grunde vorbei, weil dieses, vergegenwartigt man sich die 
Grundintentionen der Marxschen Zukunftserwartung und ihrer Motive -
im falschen Bezug erscheint. Die Begriindung identitarer Demokratie
modelle hatte eher wohl bei der Problematik der Entfremdung und ihrer 
Aufhebung qua Abschaffung kapitalistischer Produktionsverhaltnisse ein
zusetzen, Identitat in solchem Zusammenhang zu bestimmen als Richtungs
symbolisierung auf Abbau von Herrschaft und Aufhebung ihrer Ver
ursachung, auf Maximierung von Selbstbestimmung und Minimisierung 
von Fremdbestimmung; dementsprechend Identitat funktional zu inter
pre tier en im Sinne einer regulativen Idee, die der praktischen Politik die 
konkreten Wertorientierungen zu liefern vermag, institution ell sich in 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilbereichen jeweils anders konkreti
siert, insgesamt jedoch klassensprengende Kraft entfaltet. 
Wie immer jene Aufhebung von Entfremdung sich organisatorisch im De
tail konkretisieren mag - daB es von Marx und Engels zumindest unter
schiedlich interpretierbare Aussagen gibt, ist hinreichend bekannt und 
braucht hier nicht vertieft zu werden -, der konzeptionelle Entwurf einer 
nachbiirgerlichen Gesellschaft hat unzweifelhaft mit der Neuorganisation 
des Produktionsbereiches zu beginnen, und er hat zu beriicksichtigen, daB 
neben der Abschaffung des privaten Eigentums an Produktionsmitteln die 
Frage der Aufhebung von Arbeitsteilung im Sinne der Trennung in mate
rielle und geistige Tatigkeit zentral zur Diskussion steht. Sicher ist iiber
dies, daB Marx die individuelle Vereinzelung im ProduktionsprozeB durch 
Assoziierung der Produzenten, durch ihre bewuBte Selbstorganisation zu 
beseitigen hoffte, daB er selbst fur eine Dbergangsphase von der kapitali
stischen zur sozialistisch/kommunistischen Gesellschaft die Form der Ko
operativgesellschaften, »soweit sie unabhangige, weder von den Regierun
gen noch von den Bourgois protegierte Arbeiterschopfungen sind« 21, nach
driicklich guthieB. Insoweit die Pariser Kommune daher okonomische und 
politische Emanzipation zu parallelisieren suchte, insoweit sie wesentlich 
»Regierung der Arbeiterklasse (war), das Resultat des Kampfs der her-
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vorbringenden gegen die aneignende Klasse, die endlich entdeckte poli
tische Form, unter der die okonomische Befreiung der Arbeit sich vollzie
hen konnte« 22, insoweit nahm sie fiir Marx in der Tat tendenziell das 
Ergebnis einer antikapitalistischen Revolution vorweg, fand sich in ihrer 
Form genossenschaftlicher Se!bstorganisation der bisher Unterdriickten das 
entscheidende Strukturmerkmal einer zukiinftig moglichen kommunisti
schen Industriegesellschaft. Geradezu emphatisch wird dieser letzte Aspekt 
unterstrichen: »Wenn aber die genossenschaftliche Produktion nicht eite! 
Schein und Schwindel bleiben, wenn sie das kapitalistische System ver
drangen, wenn die Gesamtheit der Genossenschaften die nationale Pro
duktion nach einem gemeinsamen Plan rege!n, sie damit unter ihre eigene 
Leitung nehmen und der bestandigen Anarchie und den periodisch wieder
kehrenden Konvulsionen, we!che das unvermeidliche Schicksal der kapita
listischen Produktion sind, ein Ende machen soli - was ware das anderes, 
meine Herren, als der Kommunismus, der >mogliche< Kommunismus?« 23 

Ober solche, mehr glob ale Zuweisung von genossenschaftlich organisierter 
Kommune und moglicher kommunistischer Gesellschaft hinaus aber hat 
Marx die einzelnen Organisationsprinzipien in seiner Analyse genauer 
beieichnet, sie soweit prazisiert, daB sie immerhin den or ganisa tor is chen 
Grundbestand aller nachfolgenden ratedemokratischen Modellvarianten 
abzugeben vermochten. Die im hier gemeinten Zusammenhang entschei
den de Passage sei daher ausfiihrlich zitiert: 
»Die Kommune bildete sich aus den durch allgemeines Stimmrecht in den 
verschiedenen Bezirken von Paris gewahlten Stadtraten. Sie waren verant
wortlich und jederzeit absetzbar. Ihre Mehrzahl bestand selbstredend aus 
Arheitern oder anerkannten Vertretern der Arbeiterklasse. Die Kommune 
sollte nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Korperschaft 
sein, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit. Die Polizei, bisher das 
Werkzeug der Staatsregierung, wurde sofort aller ihrer politischen Eigen
schaften entkleidet und in das verantwortliche und jederzeit absetzbare 
Werkzeug der Kommune verwande!t. Ebenso die Beamten aller anderen 
Verwaltungszweige. Von den Mitgliedern der Kommune an abwarts, 
muBte der offentliche Dienst fiir Arbeiterlohn besorgt werden. Die erwor
benen Anrechte und die Reprasentationsge!der der hohen Staatswiirden
trager verschwanden mit diesen Wiirdentragern se!bst. Die offentlichen 
Amter horten auf, das Privateigentum der Handlanger der Zentralregie
rung zu sein. Nicht nur die stadtische Verwaltung, sondern auch die ganze, 
bisher durch den Staat ausgeiibte Initiative wurde in die Hande der Kom
mune ge!egt. 
Das stehende Heer und die Polizei, die Werkzeuge der materiellen Macht 
der alten Regierung einmal beseitigt, ging die Kommune so fort dar auf 
aus, das geistliche Unterdriickungswerkzeug, die Pfaffenmacht, zu bre
chen; sie dekretierte die Auflosung und Enteignung aller Kirchen, soweit 
sie besitzende Korperschaften waren. Die PfaHen wurden in die Stille 
des Privatlebens zuriickgesandt, urn dort, nach dem Bilde ihrer Vorganger, 
der Aposte!, sich von den Almosen der Glaubigen zu nahren. Samtliche 
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Unterrichtsanstalten wurden dem Yolk unentgeltlich geoffnet und glcich
zeitig von aller Einmischung des Staats und der Kirche gereinigt. Damit 
war nicht nur die Schulbildung fiir jedermann zuganglich gemacht, sondern 
auch die Wissenschaft selbst von den ihr durch das Klassenvorurteil und 
die Regierungsgewalt auferlegten Fesseln befreit. 
Die richterlichen Beamten verloren jene scheinbare Unabhangigkeit, die 
nur dazu gedient hatte, ihre Unterwiirfigkeit unter aIle aufeinanderfol
genden Regierungen zu verdecken, deren jeder sie, der Reihe nach, den 
Eid der Treue geschworen und gebrochen hatten. Wie aIle iibrigen offent
lichen Diener, solI ten sie fernerhin gewahlt, verantwortlich und absetzbar 
sem. 
Die Pariser Kommune sollte selbstverstandlich allen groBen gewerblichen 
Mittelpunkten Frankreichs zum Muster dienen. Sobald die kommunale 
Ordnung der Dinge einmal in Paris und den Mittelpunkten zweiten Ran
ges eingefiihrt war, hatte die alte zentralisierte Regierung auch in den Pro
vinzen der Selbstregierung der Produzenten weich en miissen. In einer 
kurzen Skizze der nationalen Organisation, die die Kommune nicht die 
Zeit hatte, weiter auszuarbeiten, heiBt es ausdriicklich, daB die Kommune 
die politische Form selbst des kleinsten Dorfs sein, und daB das stehende 
Heer auf dem Lande durch eine Volksmiliz mit auBerst kurzcr Dienstzeit 
ersctzt werden sollte. Die Landgemeinden eines jeden Bezirks soil ten ihre 
gemeinsamen Angelegenheiten durch eine Versammlung von Abgeordne
ten in der Bezirkshauptstadt verwalten, und diese Bezirksversammlungen 
dann wieder Abgeordnete zur Nationaldelegation in Paris schicken; die 
Abgeordneten solI ten jederzeit absetzbar und an die bestimmten Instruk
tionen ihrer Wahler gebunden sein. Die wenigen, aber wichtigen Funktio
nen, welche dann noch fiir eine Zentralregierung iibrigblieben, sollten 
nicht, wie dies absichtlich gefalscht worden, abgeschafft, sondern an kom
munale, d. h. streng verantwortliche Beamte iibertragen werden. Die Ein
heit der Nation sollte nicht gebrochen, sondern im Gegenteil organisiert 
werden durch die Kommunalverfassung; sie sollte eine Wirklichkeit wer
den durch die Vernichtung jener Staatsmacht, welche sich fiir die Ver
korperung dieser Einheit ausgab, aber unabhangig und iiberlegen sein 
wollte gegeniiber der Nation, an deren Korper sie doch nur Schmarotzer
auswuchs war. Wahrend es galt, die bloB unterdriickenden Organe der 
alten Regierungsmacht abzuschneiden, solI ten ihre berechtigten Funktionen 
einer Gewalt, die iiber der Gesellschaft zu stehn beanspruchte, entrissen 
und den verantwortlichen Dienern der Gesellschaft zuriickgegeben wer
den. Statt einmal in drei oder sechs Jahren zu entscheiden, welches Mit
glied der herrschenden Klasse das Yolk im Parlament ver- und zertreten 
solI, sollte das allgemeine Stimmrecht dem in Kommunen konstituierten 
Yolk dienen, wie das individuelle Stimmrecht jedem anderen Arbeitgeber 
dazu dient, Arbeiter, Aufseher und Buchhalter in seinem Geschaft auszu
such en. Und es ist bekannt genug, daB Gesellschaften ebensogut wie ein
zelne, in wirklichen Geschaftssachen gewohnlich den rechten Mann zu 
finden und, falls sie sich einmal tauschen dies bald wieder gutzumac.~en 
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wissen. Andererseits aber konnte nidus dem Geist der Kommune fremder 
sein, als das allgemeine Stimmrecht durch hierarchische Investitur zu er
setzen.« 24 

II. 

Jenseits aller bestehenden Interpretationsdifferenzen hinsichtlich des poli
tischen Stellenwertes der Marxschen Kommune-Schrift 25 ist nicht zuletzt 
mit Bezug auf die oben zitierte Stelle ihr hoher Rang und ihre ausschlag
gebende Bedeutung fiir alle spatere marxistische Organisationstheorie, ja 
dariiber hinaus fiir alle direkt-demokratischen Organisationsansatze weit
hin unbestritten. Historische Analyse und utopischer Entwurf, parteiliche 
Solidarisierung und theoretische Neugierde sind hier so unaufloslich mit
einander verwoben worden, daB immer neue Exegeten sich in ihrem des til
latorischen Eifer bestatigt fiihlen mochten, daB unterschiedliche und haufig 
auch widerstreitende marxistische Organisationskonzepte sich auch mit 
dem Hinweis auf diese Arbeit zu legitimieren suchten 26. 

Die iiberaus machtige und nachhaltige Wirkungsgeschichte dieser Marx
schen Arbeit kann hier im Rahmen einer eher organisationstheoretisch 
orientierten Einleitung nicht nachgezeichnet werden; das eriibrigt sich auch 
insoweit, als die historische Entfaltung des marxistischen Rategedankens, 
ausgehend von der Kommune-Schrift, mittlerweile ausreichend aufgearbei
tet worden ist 27. An Stelle historischen Nachvollzugs - der mit der Aus
einandersetzung zwischen Marx und Bakunin 28 zu beginnen hatte, dann 
die Rezeptionsgeschichte iiber Lenin 29 zu den verschiedenen Ratetheore
tikern verfolgen miiBte -, an Stelle auch einer genaueren Positionsbestim
mung jener Arbeit innerhalb des gesamten Marxschen Staatsdenkens 501-

len im folgenden vielmehr, unter Einbezug nachfolgender Ratetheorien 
und ausgehend von Marx jene Organisationselemente genauer bezeichnet 
werden, die fiir unterschiedliche Modellvarianten ratedemokratischer Ent
wiirfe verbindlich geworden sind. DaB es sich hierbei nicht urn ein fiir 
allemal feststehende Organisationsmuster hande1n kann, sondern lediglich 
urn Fundamentalprinzipien, deren konkrete Auspragung von den je beste
hen den gesellschaftlichen Realisierungschancen abhangen mag, ergibt sich 
aus dem Marxschen Prinzip der Kritik biirgerlicher Gesellschaftsformen, 
deren Positivierung nicht unabhangig yom jeweiligen Entwicklungsstand 
kapitalistischer Produktionsverhaltnisse, auch nicht unabhangig yom Stand 
des gesamtgesellschaftlichen BewuBtseins geleistet werden kann. Unter die
ser, Freilich erheblichen und folgenreichen Einschrankung, lassen sich ohne 
iiberzogene institutionelle Verdichtung die folgenden Elemente eines Rate
modells, einer » Regierung der Arbeiterklasse« 30 festmachen, zugleich als 
Versuch definitorischer Bestimmung von Ratedemokratie 31: 

1. Die Organisationen der neuen, proletarischen Gesellschaft entstehen 
und legitimieren sich »von unten nach oben«, wobei die untersten Organi-

19 



sationseinheiten, in aller Regel: die Betriebe, insoweit von ausschlaggeben
der Bedeutung sind, als sich in ihnen der politische Wille bildet und arti
kuliert, die gesellschaftlich relevanten Entscheidungen getroffen werden 
sollen und im FaIle von divergierender Meinungsbildung und Entschei
dungsabsicht der Riickgriff funktionaler Fiihrungsgruppen - die auch der 
Rategedanke als unverzichtbar begreift - auf diese Basiseinheiten zwin
gend und verbindlich wird. 

2. Diese Grundeinheiten der Kommune-Organisation sollen proletarischen 
Charakter haben, d. h. ihre Mehrheit solI »selbstredend aus Arbeitern oder 
anerkannten Vertretern der Arbeiterklasse« 82 bestehen. Die Frage, wie 
rigide der AusschluB bourgoiser Bevolkerungsteile gehandhabt werden solI, 
wird in den verschiedenen Ratetheorien ja nach konzeptioneller Intention 
unterschiedlich beantwortet, wobei die Dominanz der Arbeiterschaft aIler
dings niemals in Frage steht. 

3. AIle offentlichen, besser: aIle gesellschaftlich relevanten Positionen, 
etwa: Lehrer, Beamte, Richter etc., werden, im Unterschied zur Dbung 
biirgerlich-reprasentativer Verfassungsstaaten, durch Wahl besetzt, auf der 
untersten Organisationseinheit durch direkte, auf den nachfolgenden Or
ganisationsebenen durch indirekte Wahlen. 

4. AIle gewahlten Mandatstrager sind »verantwortlich und jederzeit ab
setzbar« 33, d. h. sie haben gebundenes Mandat und unterliegen dauernder 
Kontrolle durch permanente Rechenschaftslegung gegeniiber ihren Wah
lern, konnen von diesen jederzeit abberufen und durch neue Delegierte 
ersetzt werden (»recaIl«). 

5. Anzustreben ist die ehrenamtliche Tatigkeit aller gewahlten Delegier
ten, zumindest jedoch eine finanzielle Entschadigung, die dem Durch
schnittseinkommen der Wahler entspricht, urn wirtschaftliche und damit 
auch politische Verselbstandigung auf Grund dann fehlender okonomischer 
Sanktionsmoglichkeiten von vornherein abzuschneiden. 

6. Richten Ratebewegungen sich unter anderem gegen biirokratische Appa
rate, deren Verselbstiindigungsdrang und unkontrollierbarem Herrschafts
wissen, so entspringt solcher Absicht das Postulat der Kmterrotation. Ver
hinderung haufiger Wiederwahl in dasselbe Amt solI hohen personal en 
Austausch in gesellschaftlich wichtigen Fiihrungspositionen ermoglichen, 
MachtmiBbrauch verhindern und jedem einzelnen so viel Erfahrung in all
gemeinen Angelegenheiten vermitteln, daB langfristig die Idee der Selbst
bestimmung und des Abbaus historisch iiberfliissiger Herrschaft realisier
bar erscheint. 

7. Gehen direkt-demokratische Organisationsvorstellungen von der pro
portionalen Vertretung divergierender Sozialinteressen aus, verwerfen sie 
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den Reprasentationsgedanken liberaler Provenienz, so miissen Rateorgane 
durch entsprechende Proporzverfahren der sozialen Differenzierung, d. h. 
den gegebenen unterschiedlichen Bediirfnissen, die in der nachbiirgerlichen 
Gesellschaft bestehen, erst dort voll zur Entfaltung kommen konnen, ge
recht zu werden suchen. Rateorgane sollen also in ihrer personalen Zusam
mensetzung den unterschiedlichen Verteilungsinteressen der kommunalen 
Grundeinheiten entsprechen. 

8. Der Aufhebung kapitalistischer Klassengesellschaft und der Reduktion 
gesellschaftlicher Widerspriiche auf Verteilungsprobleme entspricht im 
Organisationsbereich die Bestimmung der Rate als »vollziehend und ge
setzgebend zu gleicher Zeit« 34. Das liberale Gewaltenteilungsschema, un
verzichtbar fiir alle liberalen Reprasentativverfassungen, wird von der 
Ratetheorie verworfen. War dieses Gewaltenteilungsschema historischer 
Ausdruck des biirgerlichen Emanzipationskampfes gegen feudalstandische 
Gesellschaftsvorstellungen, war mit seiner Hilfe die politische und soziale 
Mitsprache des liberalen Besitzbiirgertums an den Entscheidungen des 
kapitalistisch organisierten Staates garantiert, war es also Ausdruck beste
hender Klassenorganisation, so ware seine Perpetuierung in einer zumin
dest tendenziell klassenlosen Gesellschaft anachronistisch. Das heiBt frei
lich nicht, daB gesellschaftliche Arbeitsteilung aufhoren sollte, daB es funk
tionaler Kquivalente gesellschaftlicher Kontrolle nicht mehr bediirfe; sie 
werden indessen in Ratemodellen anders angesiedelt, miissen so entworfen 
sein, daB die Veranderungschancen einer neuen menschlichen Qualitat der 
Gesellschaft in ihnen ihren Ausdruck zu finden vermag. 

9. Sind rate-demokratische Organisationsprinzipien Ausdruck sozialisti
scher Gesellschaftstheorie, such en sie diese ins organisatorische zu wenden, 
so rich ten sie sich nicht nur gegen die zentralen Entscheidungsinstanzen: 
Exekutive, Legislative, Judikative und ihrer jeweils nachgeordneten Ver
waltungsapparate der biirgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, sondern 
greifen deren Organisationsgefuge sehr vie! umfassender an. Zur Disposi
tion stehen zumindest auch die politischen Parteien und Gewerkschaften, 
von sonstigen berufsstandischen Verbanden ganz abgesehen. Das prak
tisch-politische Verhaltnis zu den existenten gesellschaftlichen Organisatio
nen entscheidet sich Freilich kaum prinzipiell; es wird vielmehr abhangig 
gemacht von der gesellschaftlichen Gesamtentwicklung, d. h. fur die Dber
gangsphase yom Kapitalismus zum Sozialismus sind organisatorische 
Kompromisse durchaus denkbar, gelegentlich sogar erwiinscht 35. 

10. In Abgrenzung und Verwerfung biirgerlich-liberaler Politikverstand
nisse begreifen sozialistische Ratetheoretiker die Gesellschaft als Totalitat, 
die bei aller Widerspruchlichkeit ihrer Erscheinungsweise im Grunde von 
einigen wenigen, primar okonomischen Strukturmerkmalen gepragt wird. 
Sektorale Sonderung gesellschaftlicher Teilbereiche, das Zugesrandnis 
allen falls interdependenter Zusammenhange seitens biirgerlicher Gesell-
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schaftstheorien wird folgerichtig historisch relativiert; auf der Grundlage 
der Marxschen Gesellschaftsanalyse, wie immer sie im einzelnen rezipiert 
und interpretiert werden mag, wird die gesellschaftlich durchgangige Ver
bindlichkeit ratedemokratischer Organisationsprinzipien gefolgert. In der 
Konsequenz dieses Positionsbezugs zielen Ratetheorien daher immer auf 
den gesamtgesellschaftlichen Bereich ab, geben sich also nicht zufrieden 
damit, etwa nur den »politischen« Teil der Gesellschaft zu organisieren; 
Okonomie, Kultur, Militar, kurz: aIle Bereiche einer Gesellschaft sind 
nach den genannten Organisationsmerkmalen zu strukturieren. 

Diese hier prioritatslos enumerierten Organisationselemente, welche - urn 
dies nochmals zu wiederholen - gleichsam den Grundbestand aller rate
demokratischen Modellentwiirfe ausmachen, sich sicherlich urn weitere, 
wenngleich weniger gewichtige Elemente erg an zen lieBen, konnen sich mit 
einem Willensbildungs- und Entscheidungssystem verb in den, dessen Auf
riB vereinfacht etwa folgendermaBen zu charakterisieren ware: der durch 
direkte Wahl konstituierten Ebene von Betriebsraten folgt die der Ge
meinde- bzw. Stadtrate nach, deren Vertreter direkt, haufiger wohl 
indirekt gewahlt werden konnen. Innerhalb des kommunalen Bereichs 
nimmt ein solcher Gemeinde- bzw. Stadtrat aIle legislativen, exekutiven 
und judikativen Aufgaben wahr, verweist diese allerdings jeweils an dafiir 
aus seiner Mitte benannte fachzustandige Delegierte, die ihrerseits eine 
Art Exekutivkomitee des Rates bilden. Die Delegierten dieser Ebene wah
len zugleich die der nachstfolgenden, etwa: der Kreis- oder Landerrate. 
Rekrutiert sich die je nachfolgende Ebene eines Ratesystems aus den Dele
gierten der ihr vorgelagerten, so steht an der Spitze des gesamten Systems 
ein aus indirekten Wahlen hervorgegangener Zentralrat, bestehend aus 
Plenum und Exekutivkomitee, der vornehmlich neben gesamtgesellschaft
lichen Planungsfunktionen die der Koordination der verschiedenen Rate
ebenen zu leisten hat. Gesteigerte Komplexitat gewinnt ein solches Modell 
noch durch die Moglichkeit horizontaler Kooperation jener Delegierten 
auf den unterschiedlichen Ebenen des Gesamtsystems, die je dieselben Auf
gabenbereiche iibernommen haben; praktisch bedeutet dies eine Vielzahl 
gleichsam informeller Ratesysteme fachspezifischer Art (etwa fiir Schulen, 
Verkehr, Lebensmittelversorgung usw.), die innerhalb des allgemeinen 
ratedemokratischen Organisationsrahmens operieren und damit die inter
nen Kommunikationsmoglichkeiten intensivieren. 

Zu bedenken hat die Prasentation eines sol chen organisationstechnischen 
Entwurfs freilich, daB auch er in seiner Absicht, Organisationsprinzipien 
der biirgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zu iiberwinden, selber noch auf 
diese - und sei's in ihrer »Negativitat« - bezogen bleibt, mit Marx zu 
reden: »Womit wir es zu tun haben, ist eine kommunistische Gesellschaft, 
nicht wie sie sich auf ihrer eigenen Grundlage entwickelt hat, sondern 
umgekehrt, wie sie eben aus der kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht, 
also in jeder Beziehung, okonomisch, sittlich, geistig, noch behaftet ist mit 
den Muttermalen der alten Gesellschaft, aus deren SchoB sie her 
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kommt«.36 In jedes ratedemokratische Modell geht daher zwangslaufig 
ein doppeltes ein: zum einen bezeichnet es die gleichsam institution ell ge
ronnene Hoffnung des gesellschaftlichen "Noch-Nicht-Seins« (Bloch), 
einer Utopie, deren Intention in der Auf- und AblOsung tradierter Organi
sations- und Herrschaftsschemata besteht, ausgerichtet am uralten Postu
lat der Identitat von Regierenden und Regierten, deren Voraussetzung 
aber auch zumindest die Moglichkeit neuer menschlicher Kommunikations
und Verhaltensmuster ist, wie sie die Marxsche Kritik der biirgerlichen 
Gesellschaft von Anfang an implizierte 37; zum anderen aber konnen 
auch rate-demokratische Organisationsmodelle die sich ergebenden strate
gischen Probleme einer nachbiirgerlichen Transformationsperiode und die 
Bedingungen schlieBlicher Stabilisierung nicht einfach iiberspringen, kon
nen nicht ohne weiteres iibersehen, daB die individualpsychologischen wie 
gesamtgesellschafdichen Voraussetzungen ihres eigenen Funktionierens 
selber nicht unter sofortigem, bedingungslosen Bruch eines jahrhunderte
lang internalisierten Wertekodex zu schaffen sind, sondern allenfalls als 
generationsumfassende Lernvorgange begriffen werden miissen, deren 
neue, sozialistische Orientierung zunehmend effektiver durch organisa
tionstechnische Neukonzepte unterstiitzt und abgesichert werden mag. In
soweit letztere Annahme zutrifft - und dafiir lieBen sich gerade aus der 
neueren Sozialisationsforschung und Lernpsychologie einige beachtliche 
Belege vorweisen - muB der MaBstab kritischer Beurteilung rate-demo
kratischer Konzeptionalisierungen zwangslaufig ein his tori scher sein: bis
herige Erfahrungen, angereichert mit den gegenwartig existenten Proble
men industrieller Gesellschaften, deren volle Entfaltung ihrer technolo
gischen Ressourcen erst die Realisierung der dem Sozialismus inharenten 
humanen Zielperspektiven erlauben wiirde, muB sich konfrontieren lassen 
mit den erwartbaren Moglichkeiten ihrer institution ellen, d. h. auch bin
nenorganisatorischen EinlOsbarkeit. Wenn Dbereinstimmung dariiber be
steht, daB - in Radikalisierung von Position en biirgerlicher Aufklarungs
philosophie - die abstrakt formulierte Zielsetzung einer Gesellschaft der 
Freien und Gleichen, in der die freie Entwicklung eines jeden die Bedin
gung fiir die freie Entwicklung aller ist, schwerlich durch eine hohere zu 
ersetzen ist 38, so ist zugleich doch auch - bei Zugesrandnis der Tatsache, 
daB historische Fehlschlage, mogen sie noch so oft sich ereignet haben, 
noch nicht einen prinzipiell systematischen Negativbefund signalisieren -
die Voraussetzung realer EinlOsungschancen von Ratedemokratie gebun
den an triftige Situationsanalysen und wohlbedachte Antizipation der in 
der Praxis zu meisternden Probleme 39. 
Werden in der einschlagigen Literatur 40 hinsichtlich der Ratebewegung 
wie ihrer theoretischen Begriindung im wesentlichen drei, funktional von
einander zu sondernde Phasen akzeptiert: 1. Rate als revolution are 
Kampforgane, in den sich die bislang unterprivilegierten Klassen spontan 
sammeln, urn die bestehenden staatlichen wie gesellschaftlichen Institutio
nen (Regie rung, Parlament, Parteien, Verb an de usw.) zu zerschlagen, an 
ihre Stelle proletarische Organisationen zu setzen und Formen kollektiver 
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Willensbildungs- und Entscheidungsfindung zu entwickeln; 2. Rate als 
zentrale Organe einer sozialistischen, sich selbst demokratisch regierenden 
Gesellschaft (Beispiel: Verfassung der Russischen, Sozialistisch-foderativen 
Sowjet-Republik Yom 10. Juli 1918); 3. Rate, die zur bloBen wirtschaft
lichen und sozialen Interessenvertretung sozial Unterprivilegierter in 
einem kapitalistisch organisierten Staate verkiimmert sind (z. B. Betriebs
rate) -, so beziehen sich die folgenden organisationstechnischen Dberle
gungen auf die mit der 2. Phase verbundenen Probleme einer rate
demokratischen Verfassungsstabilisierung. 
Unter Beriicksichtigung des oben formulierten methodischen Vorbehalts 
laBt sich sagen, daB die Institutionalisierung einer Rateverfassung, auch 
unter der Voraussetzung der Abschaffung privater Verfiigungsgewalt iiber 
die gesellschaftlichen Produktionsmittel, auf einige grundsatzliche Schwie
rigkeiten stoBt, die zumindest augenblicklich weder theoretisch noch prak
tisch gelost sind, denen iiberdies Ratetheoretiker - wie die in diesen Band 
aufgenommenen Texte belegen - in aller Regel zu wenig Aufmerksam
keit geschenkt haben. 
Da ist zunachst festzuhalten 41, daB - unabhangig von der verkiirzten 
Intention einer moglichen direkten organisatorischen Umsetzung der Iden
titat von Regierenden und Regierten - Institutionalisierungsvorgange 
immer auch zur Folge haben: funktionale Arbeitsteilung des gesamtgeseIl
schaftlichen Produktions- und Distributionsprozesses, ausgehend von der 
beliebig wiederholbaren Erfahrung, daB - sobald Gesellschaften eine be
stimmte GroBenordnung und damit auch Produktions- und Verteilungs
komplexitat gewonnen haben - selbst bei vorausgesetztem, annahernd 
gleichem inteIlektuellen Standard der in dieser Gesellschaft Lebenden nie
mals aIle zur selben Zeit, am selben Ort und an denselben Entscheidungen 
teilhaben konnen. Das Ratesystem wird damit zwangslaufig ein Organisa
tionsschema, das urn seines eigenen Fortbestandes willen die Existenz von 
Produktions- und Verteilungsbiirokratien notwendig macht. 
Ein solcher, zugegebenermaBen abstrakter, gleichwohl fiir unterschiedliche 
Gesellschaftsformen verbindlicher Grundbefund hat weitreichende Konse
quenzen. Zum einen hat er Auswirkungen auf die von der Ratetheorie 
intendierte binnenorganisatorische Entscheidungsstruktur, dergestalt nam
lich, daB funktionale Entscheidungszuweisung innerhalb der Organisa
tionseinheiten eines Ratesystems auf gleicher wie auf unterschiedlichen 
Ebenen zur Gefahr sachlicher Abschottung betroffener Entscheidungstra
ger fiihren kann. Anders formuliert: Werden Probleme gesamtgesellschaft
licher Planung zum Zwecke ihrer Diskussion und Entscheidungsvorberei
tung innerhalb des Gesamtsystems an Teilgruppen delegiert - und dies ist, 
wie immer die Delegation im jeweiligen FaIle vorgenommen werden mag, 
in industriellen Gesellschaften unausweichlich -, so erg eben sich zumin
dest die Probleme der Legitimation von Zuweisungskompetenzen, der 
Partikularisierung und Fraktionierung konkurrierender Teilinteressen, der 
Koordination von intendierter Basisautonomie und gesamtgesellschaft
licher Planungsnotwendigkeit. 

24 



Ohne diese Problembereiche hier allzusehr aufHichern und so in eine zu 
detaillierte organisationstechnische Diskussion eintreten zu wollen, lassen 
sich die dam it verbundenen, zentralen Fragekomplexe, denen ratedemo
kratische Modellentwlirfe vornehmlich seitens der neueren Organisations
soziologie ausgesetzt sind, vereinfacht in folgenden Dberlegungen zusam
menziehen. 
Jede langerfristig angelegte Organisation, die unter anderem angesichts 
gegebener Zeitknappheit Entscheidungsleistungen erbringen muB, hat aus 
einer Vielzahl moglicher Handlungsalternativen eine ihr optimal erschei
nende zu selektieren. Dieser Zwang zur Reduktion von Handlungsalter
nativen flihrt aber in aller Regel zur Interessensfraktionierung von Ent
scheidungsgremien, was urn so unausweichlicher wird, je starker die zu 
treffende Entscheidung den unmittelbaren Erfahrungshorizont des betrof
fenen Entscheidungsgremiums libergreift, also unterschiedliche Handlungs
und Entscheidungsebenen tangiert. Konnen die damit gegebenen Informa
tionsprobleme eben falls nur selektiv gelost werden, so bedeutet dies flir 
den gesamtorganisatorischen Rahmen die Wiederherstellung quasirepra
sentativer Entscheidungs- und Informationsstrukturen - ein Vorgang, der 
sich historisch mit dem Hinweis auf die liberall beobachtbare Meditisie
rung von Ratebewegung seitens tradierter Parteien- und Verbandeorgani
sationen belegen laBt. 
Problematisch bleibt weiter, ob Amter-Rotation, imperatives Mandat, 
damit verbundene breite Ausbildung und vielseitige Einsetzbarkeit des 
einzelnen sowie tendenzielle Allzustandigkeit der Rateorgane die mit 
Blirokratisierung und Oligarchisierung arbeitsteiliger Industriegesellschaf
ten gegebenen Probleme im Sinne der angestrebten Herrschaftsminimisie
rung zu lOsen vermogen, wenn gleichzeitig sich in kapitalistischen wie 
staatssozialistischen Gesellschaften die Erfahrung belegen laBt, daB ex i
stierende Blirokratien der Neigung zur Verselbstandigung, Expansion und 
Handlungsautonomie nur allzu bereitwillig nachgeben, infolge ihres In
formationsvorsprunges und exklusiv verfligbaren Fachwissens seitens der 
demokratischen Basis nur schwer kontrollierbar erscheinen, beides vielmehr 
als gesellschaftliches Disziplinierungsmittel - oft sehr erfolgreich - ein
zusetzen such en und damit zugleich den Zwang zur Anpassung an selbst
gesetzte Handlungsbedingungen produzieren. Flir die in sol chen und durch 
solche Apparate Handelnden bedeutet dies die Gefahr personaler Ent
fremdung zur gesellschaftlichen Basis, des moglichen Kontrollentzuges sei
tens der weisungsbefugten Wahler, problematische Rechenschaftslegung in
sofern, als sie liber die Kriterien ihrer Verantwortung weithin selber be
finden konnen und damit sanktionierende MaBnahmen, wie die der Ab
berufbarkeit, tendenziell zu immunisieren vermogen. Denkbarer hierarchi
scher Neustrukturierung des Willensbildungs- und Entscheidungssystems 
entsprache dann auch die Moglichkeit der Etablierung informeller Kom
munikationssysteme, die - jenseits der formal en Organisationsstruktur -
~ich dem kontrollierenden Zugriff der Gesellschaft erst recht zu entziehen 
vermochten. Hinzu kommt, daB das Prinzip der indirekten Wahl, flir alle 
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den Grundeinheiten des Ratesystems nachgeordneten Ebenen verbindlich, 
vorhandene Isolierungs- und Separierungsneigungen noch verscharfen 
konnte, Verselbstandigung der Entscheidungsprozesse also noch begiinstigt. 
Zu bedenken bleibt auch, daB die wohl zentrale organisationstechnische 
Frage: die Widerspriichlichkeit notwendiger Koordination von intendier
ter Basisautonomie und gesamtgesellschaftlicher Planungsnotwendigkeit, 
gem essen an den ratetheoretischen Absichten, kaum positiv zu losen sein 
diirfte. Weithin besteht Obereinstimmung darin, daB steigender Indu
strialisierungsgrad und anwachsendes technologisches Instrumentarium 
moderner Gesellschaften fachliche Spezialisierung zur Foige hat, diese 
jedoch die immer neue Bildung von Planungs- und Koordinationsgremien 
notwendig macht, deren zwangslaufig organisatorische Exklusivstellung in 
Widerspruch zur geforderten Autonomie des sich selbst bestimmenden 
Individuums geraten kann. Anders und stark verkiirzt formuliert: Ober
zogene Dezentralisierung gesellschaftlicher Willensbildungs- und Entschei
dungsprozesse beschwort in hochkomplexen Systemen die Gefahr der Lei
stungsunfahigkeit des Systems im Sinne nicht mehr ausreichend gegebener 
Oberlebenschancen herauf; Zentralisierung - etwa als institutionalisierte 
gesamtgesellschaftliche Planung - dagegen konnte die Grundeinheiten 
des Ratesystems entfunktionalisieren, damit jene Probleme produzieren, 
die zu IOsen die ureigenste Absicht ratedemokratischer Modellentwiirfe 
war. 
SchlieBlich ware zu iiberlegen, inwieweit Spontaneitat und allseitige En
gagementbereitschaft, unverzichtbare Vitalisierungsmomente einer direk
ten Demokratie, fiir gesamtgesellschaftliche, also iiberindividuelle Hand
lungsziele durch komplexe Organisationsschemata vermittelt und stabili
siert werden konnen. Dabei braucht die Frage des »neuen Menschen«, die 
sich in dies em Zusammenhang aufdrangt, nicht detailliert aufgegriffen zu 
werden; die funktional erforderlichen Pramissen einer Rateorganisation 
lassen sich auch ohne eine Diskussion iiber vorgeblich unabandbare anthro
polotische Grundstrukturen menschlicher Natur genauer umreiBen: vor
auszusetzen ware wenigstens, daB permanent gesellschaftliches Engage
ment sich fundierte auf etwa gleich hohem Bildungs- und Wissensniveau, 
auf gleichermaBen allgemeinen Willen, vorhandene Informationen auf 
ihre gesellschaftliche Relevanz hin unter dem Aspekt von Entscheidungs
findung durchzuarbeiten, schlieBlich auf prinzipieller Moglichkeit und 
Bereitschaft aller, ihre individuellen Handlungspraferenzen zugunsten 
kollektiver Systemzielorientierung aufzugeben. Bedingung hierfiir ware 
wohl zugleich auch das Durchbrechen tradierter Rollenmuster, »dieses 
Sichfestsetzen der sozialen Tatigkeit, diese Konsolidation unseres eigenen 
Produkts zu einer sachlichen Gewalt iiber uns, die unserer Kontrolle ent
wachst, unsere Erwartungen durchkreuzt, unsere Berechnungen zunichte 
macht« 42, damit verbunden das nicht langer mehr problemlose Hinneh
men eines gesellschaftlichen Wertekodex, der den immanent en Mechanis
men und Legitimitatsbediirfnissen dieser Gesellschaft seiber entsprungen 
ist, wie etwa die gangigen Begriffe von »Leitung« und »Effizienz« so-
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zialer Systeme. Ob solche Bedingungen der Stabilisierung einer Rate
demokratie je eingelost werden konnen, mag angesichts negativer histo
rischer Erfahrungen zunachst mit einigem Recht bezweifelt werden: zu 
wiederholen bleibt Freilich auch hier der Hinweis, daB historische Erfah
rung nicht an die Stelle systematischer Widerlegung treten kann, daB 
unter veranderten, qualitativ verbesserten Bedingungen die Realisierungs
chance bei der Utopie, das nicht mehr Realisierbare im Beharren auf dem 
Status quo liegen konnte. 

III. 

Organisationslogische Einwande vorstehender Art beziehen, so abstrakt 
wie hier formuliert, ihre Triftigkeit aus den allgemeinen Strukturproble
men industrieller Gesellschaften - kapitalistischer wie staatssozialistischer 
Art -, lassen sich also gegeniiber parlamentarischen Regierungssystemen 
ebenso einsetzen wie gegeniiber rate-demokratischer Organisationsabsicht. 
Beantwortet ist damit noch nicht die Frage, ob Ratetheorien angesichts 
feststellbarer Systemschwierigkeiten kapitalistischer Industriegesellschaften 
Hinweise darauf zu geben vermogen, in welche Richtung konkrete Insti
tutionenreform getrieben werden kann. Wenn festgestellt worden ist, die 
Chance von ratebildenden Bewegungen zeige sich vornehmlich dann, wenn 
imperatives Mandat und recall eben so wie Negation von Gewaltenteilung 
und Parteieninstitutionalisierung nicht als konstruktive Prinzipien, son
dern als Richtungssymbolisierung des Verhaltensvorsatzes interpretiert 
wiirden, namlich moglichst viel Information, Partizipation und Kontrolle 
sich in Basiseinheiten sammeln zu lassen und demgemaB auch die jeweili
gen Fiihrungs- und Verwaltungsfunktionstrager intensiv zur Rechenschaft 
zu fordern bzw. zu Mittlern eines an der Basis gebildeten Willens zu 
mach en 43, so beschreibt dies durchaus zutreffend eine mogliche, auBerst 
wichtige Funktion von Ratetheorien, bleibt aber andererseits hinter denk
barer Konkretion institutioneller Reformstrategien zur Dberwindung klas
senbedingter Herrschaft zuriick. 
Wenngleich auch im folgenden solche Konkretionen nicht geleistet werden 
konnen 44, so soli deren Bezugsrahmen unter Positivierung ratetheore
tischer Ansatze doch soweit formuliert werden, daB der Stell en wert ein
zeiner rate-demokratischer Organisationselemente ersichtlich und deren 
Funktion zur Demokratisierung bestehender Herrschaftsverhaltnisse deut
lich werden kann. 

1. PrinzipieU muB wohl zunachst davon ausgegangen werden, daB aUe 
Konzepte gesellschaftlicher Veranderung einem doppelten, nicht ohne 
Schwierigkeiten vermittelbaren Anspruch zu geniigen haben: sie miissen 
einmal, entsprechend dem hohen Komplexitatsgrad industrieller Gesell
schaften, seiber geniigend komplex sein, urn Realisierungschancen nicht 
von Vornherein zu verspielen; sie miissen zum anderen sich in ihren Ziel-
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projektionen orientieren am radikal-demokratischen Identitatspostulat, 
das - interpretiert als Vermittlungsprinzip von Individuum und GeseIl
schaft - die inhaltliche Ausrichtung konkreter Reformanstrengungen zu 
bestimmen hat. Das EinlOsen eines fundamentalen menschlichen Interesses 
an Selbstbestimmung, getragen von der Hoffnung auf Abbau historisch 
iiberfliissiger Herrschaft, kann angesichts immer wieder zutage tretender 
Legitimationsschwierigkeiten und schwerwiegendem ProblemlOsungsversa
gen kapitalistischer GeseIlschaften nicht langer mehr als - im schlechten 
Sinne - utopisch abgetan werden, wird auch nicht dadurch schon obsolet, 
daB es sich sofortiger und bruchloser Institutionalisierung widersetzt. Be
deutungsvoIler diirfte vielmehr die organisationstheoretisch abgesicherte 
Erfahrung einer zunehmenden Konvergenz von technologisch bedingter 
Systemdifferenzierung aIler Ebenen und unterschiedlicher Teilbereiche 
einer GeseIlschaft mit der Notwendigkeit individueIler Verantwortungs
iibernahme sein 45. 

2. Demokratietheoretische Orientierung am Identitatspostulat macht 
zwangslaufig notwendig, aIle, die gegenwartigen GeseIlschaftssysteme 
dominant strukturierenden Werte auf ihre weitere Brauchbarkeit hin zu 
iiberpriifen, so beispielsweise das immer wieder beschworene Effektivit:its
prinzip kapitalistischer wie staatssozialistischer Gesellschaften einer in halt
lichen Neuinterpretation zu unterziehen. Dem kann angefiigt werden, daB 
solche Wertrevision auf Grund geseIlschaftsstruktureller Dysfunktionalitat 
(z. B. im Bereich des Umweltschutzes) bereits in Gang gekommen ist 46. 

3. Fiir organisationstechnische Modellentwiirfe muB das Identitatspostulat 
je zweckspezifisch interpretiert und in Teilzielkriterien zerlegt werden, 
die - gem essen an den zur Verfiigung stehenden Mitteln - optimale 
Selbstbestimmung erlauben. Das hat zur Konsequenz, demokratietheore
tische Ansatze im Sinne der Optimierung individueIler Selbstentfaltung 
zu interpretieren, dabei bedenkend, daB jedes System zugleich eine Viel
zahl unterschiedlicher Interessen und Bediirfnisse zu befriedigen hat, die 
Freilich einem demokratischen Prioritatenkatalog eingefiigt werden miis
sen. Organisationstechnisch bedeutet dies eine hohe problemspezifische 
Ausdifferenzierung aIler gesellschaftlichen Teilbereiche, die allerdings 
- und dies ist entscheidend und muB nachhaltig betont werden - nicht 
sektoraler Verselbstandigung unterliegen und vorgeblicher Eigensachlich
keit gehorchen diirfen, sondern identitar vermittelt sein miissen; denn ge
rade die dem liberal en Verfassungsbegriff zugrunde liegende Dberzeugung 
sachlich zu rechtfertigender Sonderung sozialer, okonomischer, kultureller 
und politischer Bereiche erweist sich in ihren praktischen Konsequenzen als 
den gesamtgesellschaftlichen Interessen widerstreitend, damit als ideolo
gische Apologie historisch zu relativierender Herrschafts- und Klassen
verhaltnisse. 

4. Bezogen auf die Ebene des gesamtgesellschaftlichen Systems bedeutet 
das bisher gesagte notwendig bewuBtes HersteIlen einer Vielzahl teilauto-
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nomer Bereiche, die miteinander kooperieren und kommunikativ verbun
den sind, deren jeweilige Uberschaubarkeit individuelle Mitsprache ermog
licht, in denen Delegation von Verantwortung das AblOsen bisher perso
nal gedachter Interaktionsmuster zugunsten kooperativer Gruppen und 
kollektiver Verhaltensweisen erlaubt, ja geradezu erfordert. Solche Be
reiche konnten dann in Anlehnung an rate-demokratische Organisations
modelle institution ell strukturiert werden, in ihnen konnten Organisa
tionselemente rate-demokratischer Provenienz zur Wirkung kommen: so 
imperatives Mandat und verscharfte Rechenschaftslegung von Abgeordne
ten bis hin zur Abberufbarkeit in politis chen Parteien 47; Formen kollek
tiver Verantwortung in Schulen und Universitaten; Mitbestimmung und 
Mitentscheidung in industriellen Unternehmen, die iiber soziale und per
son ale Mitsprache hinausgeht - alles in der Absicht, damit zugleich Mog
lichkeiten zukiinftiger Gesellschaftsstruktur zumindest partikular zu anti
zipieren und auf ihre praktische Brauchbarkeit hin zu iiberpriifen. 

s. Jenseits von informell wie organisatorisch locker verkniipften Teilberei
chen mit hoher Eigenentscheidungskompetenz und dementsprechend indi
vi dueller Mitentscheidungschance muB Freilich eine die gesellschaftlichen 
Bediirfnisse insgesamt planende Organisationsebene vorhanden sein, die 
- gezwungen zum permanent en Riickgriff auf gesellschaftliche Teilbe
reiche - sich doch deren denkbarer, interessensegoistischer Pression soweit 
zu entziehen vermag, daB nichtkonfliktfahige Interessen (z. B. Schulkin
der, Kranke, Alte usw.) ihre angemessene Beriicksichtigung finden. Ob dies 
durch ein konkurrierendes Parteiensystem 48 oder eher durch Planungs
stabe, die der demokratischen Basis verantwortlich gemacht werden, gelei
stet werden kann, braucht hier nicht entschieden zu werden. Es ware 
dariiber hinaus denkbar, daB eine Kombination von Planungsstaben, for
maier Parteiorganisation und schnell wechselnden, an unterschiedlichen 
Problembereichen orientierter ad-hoc-Gruppen (ahnlich den »Biirgerinitia
tiven«, also: von »single purpose movements«) optimale Ergebnisse errei
chen konnte. Zwingend notwendig allerdings wird die Neukonstitution 
von Offentlichkeit, die institution ell so abzusichern ist, daB partikulare 
Interessen nicht mehr dominant durchzuschlagen vermogen und Massen
medien zur manipulativen Abdeckung von Legitimationsbedarf bestehen
der Gesellschaftsformationen denaturieren. 

6. Immer mogliche Oligarchisierung gesellschaftlicher Organisationen muB 
gerade auch von einer komplexen Demokratietheorie mitreflektiert wer
den. Entsprechend rate-demokratischer Absicht bedeutet dies, Freiraume 
spontaner Entfaltungsmoglichkeiten sicherzustellen, durch steigende Kom
plexitat das Organisationsgefiige anpassungsfahig zu halten, mit Hilfe 
optimal genutzter Selbstbestimmung jenen Grad von Verunsicherung der 
Fiihrungsgruppen zu bewirken, die deren Verselbstandigungsdrang und 
die Verharschungstendenzen biirokratischer Apparate auszubalancieren 
vermag; anders formuliert: nicht moglichst hohe Stabilitat, sondern gerade 
noch ertragliche Labilitat von Organisation ware zu erstreben. 
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7. Wie immer komplexe Demokratiemodelle entworfen sein mogen 
- solche Entwiirfe sind technisch niemals in allen Einzelheiten auszufiih
ren -, sie haben von Anfang an mitzubedenken, dag institutionelle Re
form en nur dann erfolgreich sein konnen und iiberleben, wenn sie zugleich 
sozialpsychologisch abgesichert sind, wenn sie einhergehen mit entspre
chen den Bewugtseinsveranderungen. Lern- und Selbstbestimmungsmotiva
tion mug daher nicht appe11ativ, sondern schon organisatorisch vermittelt 
werden, d. h. organisatorische Beteiligungsmuster miissen so entworfen 
werden, dag gleichsam Erfolgserlebnisse institution ell garantiert werden 
konnen. 

8. Einzubeziehen in eine solche Demokratietheorie ist iiberdies, dag alle 
Konzeptionalisierung transformatorisch in Demokratisierungsprozesse ein
gehen mug, unterstellt, die Strategiedichotomie von Reform und Revolu
tion erweist sich angesichts der komplexen Verhaltnisse industrieller Ge
sellschaften als historisch iiberholt. Andre Gorz hat aus dieser Uberlegung 
heraus schon vor langerem die Notwendigkeit einer Doppelstrategie be
tont, mit der verhindert werden so11, dag marginale Veranderungen selbst 
langfristig die dominanten Systemstrukturen nicht zu erreichen vermo
gen 49. In diesem Zusammenhang ist interessant, dag neuerlich Organisa
tionstheoretiker diesem Konzept weitgehend zustimmen, organisatorisches 
Lernen durch partielle Strukturverletzung als notwendige Voraussetzung 
gesamtdemokratischer Konzeptrealisierung betrachten und darauf verwei
sen, dag eine Strategie der graduellen, aber jeweils strukturdurchbreQ~en
den Reformen das einzig plausible Handlungskonzept zur Entwicklung 
systemalternativer Entscheidungsmoglichkeiten iiberhaupt darstellt. 

Dag mit diesen hier formulierten Uberlegungen der Bedingungsrahmen 
direkt-demokratischer Gese11schaftsorganisation nicht erschopfend fest
gelegt ist, versteht sich von selbst; nur naive Theoretisiererei konnte wohl 
glauben machen, perfektionistische Organisationsschemata liegen sich jen
seits konkreter Erfahrung definitiv entwerfen und seien dann fiir die 
Wirklichkeit tauglich, wahrend alle Konzeptionen systemverandernder 
Strategie real eher in der unerfreulichen Lage sich befinden, weder ein 
fertiges und einzig brauchbares Organisationsmodell anbieten, noch die 
Richtigkeit der strategischen Empfehlung absolut iiberzeugend darlegen 
zu konnen. 
So kann die Intention nur sein, Schliisselbedingungen einer Organisations
absicht festzumachen, die sich an der Marxschen Hoffnung einer Gesell
schaft der Freien und Gleichen ausrichtet. Werden jene durch Realanalyse 
gegebener Gesellschaftsverhaltnisse gewonnen, geht historische Erfahrung 
wie zukiinftige Hoffnung gleichermagen in sie ein, so bezeichnen sie mog
licherweise jene organisatorischen Pram iss en, von deren Erfiillung die 
Verwirklichung eines demokratischen und freiheitlichen Sozialismus ab
hangt. 
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Betriebsorganisation und Arbeiterunion* 

Otto Ruhle 

r. 

Ais sim in der November-Revolution 1918 der biirgerliche, also konter
revolution are Charakter der Parteien und Gewerksmaften zum zweiten 
Male in voller Glorie offenbarte, kam ein Teil der Proletarier, die es mit 
der Revolution ernst meinten, zum BewuBtsein. Sie erkannten, daB sim 
der politische Kampf immer nur in Machtverschiebungen erschopft, die 
sich auf gegebener Basis vollziehen; daB burgerliche Organisationen mit 
biirgerlimer Kampftaktik, auch wenn sie Proletarier zu Mitgliedern haben, 
notwendigerweise bei einem KompromiB mit der biirgerlichen Wirtsmafts
und Staatsgewalt anlangen, daB angesimts der Verschiebung des Schwer
gewichtes aller Kampfe nach der okonomischen Seite hin das Verbleiben 
in politischen Organisation en und Durchfechten politischer Kampfe von 
vornherein zu Niederlagen fiihren miisse. 
So begann ein Teil des Proletariats sim nam neuen Gesimtspunkten zu 
orientieren und smlieBlim auch zu organisieren. Man erkannte: 
Die proletarische Revolution ist von der biirgerlimen Revolution vollig 
wesensverschieden. 
Die proletarisme Revolution ist in erster Linie eine okonomische Angele
genheit. 
Die proletarisme Revolution kann nicht in biirgerlimen, sondern nur in 
proletarischen Organisationen ausgefomten werden. 
Die proletarisme Revolution muB eine eigene Kampftaktik entwi<keln. 
Die Konsequenz dieser Erkenntnis war die entschiedene Abkehr von Par
tei, Parlament, Gewerksmaft und allem, was damit zusammenhangt. Das 
Positive schwebte zunachst ziemlim unklar in der Luft und gewann erst 
mit der Zeit, im Verlaufe vieler Kampfe und Diskussionen, Form und 
Gestalt. Die revolution are Gewerkschaft der amerikanismen Arbeiter, 
r. W. W. (Industrial Workers of the World), taumte, obwohl nur Wenigen 
bekannt, als Vorbild auf. Dazu kam, daB gerade in der Revolutionszeit 
der Gedanke des Ratesystems, der in RuBland eine groBe Rolle gespielt 
hatte, eifrig diskutiert wurde und im Mittelpunkt aller praktismen Sozia
lisierungsvorsmlage und -versuche stand. »Wilde« Streiks, die iiberall aus
brachen und gegen den Willen der Gewerkschaften durchgefiihrt wurden, 
gaben AniaB zur Wahl revolutionarer Aktionsausschiisse, denen bald revo-

* Der folgende, in sich ungekiirzte Beitrag ist entnommen dem Buch Ruhles: Von der biir
gerlichen zur proletarischen Revolution, Dresden 1924, S. 49-72. Er fapt die im Origi
nal als Kapitel VII: Betriebsorganisation und Arbeiterunion (hier: 1) und Kapitel VIII: 
Das Riitesystem (hier: II) bezeichneten Abschnitte zusammen. 
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lutionare Betriebsrate folgten. SchlieBlich wuchs sich die Bewegung, zuerst 
im Ruhrgebiet unter den Bergleuten, zum Kampf um revolutionare Be
triebsorganisationen aus. Diese BOs, in Ortsgruppen zusammengefafh und 
dariiber hinaus zu Wirtschaftsbezirken vereinigt, iiber das ganze Reich 
hinweg zu einer einheitlichen Rateorganisation auf- und auszubauen, war 
bald der Hauptgedanke und das Leitziel einer Bewegung, die in der 
Union, als dem neuen organisatorischen GefaB des revolutionaren Arbei
ter-Kampfwillens, miindete. Nicht am griinen Tisch von Fiihrern aus
gekliigelt, nicht durch Propaganda den Arbeitern als schlaue Erfindung 
iibermittelt, sondern ganz elementar aus dem Boden der heftigsten und 
ernstesten Kampfe erwachsen, stand sie bald selbst als Gegenstand hitzig
ster Meinungskampfe und Debatten im Mittelpunkte der revolutionaren 
Bewegung. 
Die Unionsbewegung geht aus von der Grunderkenntnis, daB die proleta
rische Revolution, da sie das Fundament der Gesellschaft umgestiirzt wis
sen will, in erster Linie eine okonomische Revolution ist, und daB die 
Arbeiterschaft dem Kapital, dessen Macht in den Betrieben verankert ist 
und sich in erster Linie okonomisch auswirkt, von den Betrieben aus als 
geschlossene Macht entgegentreten muB. 
Der Arbeiter von heute ist nur im Betrieb wirklicher Proletarier und als 
solcher Revolutionar im Sinne der proletarisch-sozialistischen Revolution. 
AuBerhalb des Betriebes ist er Kleinbiirger, befangen in kleinbiirgerlichem 
Milieu und philistrosen Lebensgewohnheiten, beherrscht von kleinbiirger
licher Ideologie. Er ist aufgewachsen in biirgerlichen Familien, erzogen in 
burgerlicher Schule, genahrt mit burgerlichem Geiste. Die Ehe ist eine 
biirgerliche Zwangsinstitution. Das Wohnen in Mietskasernen ist biirger
liche Einrichtung. Der Privathaushalt jeder Familie mit eigener Kiiche 
fuhrt zu einer ganz egoistischen Wirtschaftsweise. Dort sorgt der Mann fUr 
seine Frau, die Frau fUr ihre Kinder; jeder denkt nur an seine Interessen. 
Schon das Kind ist in biirgerlichen Schul en auf biirgerlich beeinfluBte und 
nach biirgerlichen Tendenzen zugestutzte Wissenschaft angewiesen. Alles 
wird vom Standpunkt der biirgerlich-ideologischen Geschichtsauffassung 
behandelt. Dann in der Lehre, im Geschaft, in der Fabrik: wieder in biir
gerlicher Umgebung. Was einer liest, was er im Theater, im Kino usw. 
aufgenommen hat, auf der StraBe, im Gasthaus, iiberall tritt ihm biirger
liches Wesen entgegen. Und das alles ergibt eine biirgerliche Denk- und 
GefUhlsweise. Mancher wird, sobald er seinen Arbeitsrock ausgezogen hat, 
ein Bourgeois auch in seinem Benehmen. Er behandelt Frau und Kinder 
so, wie er von seinem Chef behandelt wird, verlangt Unterwerfung, Be
dienung, Autoritat. Wenn das Proletariat von der Bourgeoisie befreit ist, 
muB man die Frauen und Kinder noch von den Mannern befreien. Das 
hangt nicht mit Boswilligkeit zusammen, sondern kommt aus unserer biir
gerlichen Einstellung, durch die Umwelt, durch die biirgerliche Atmo
sphare. Wenn man den Arbeiter auBerhalb des Betriebes sieht, ist er Klein
biirger. In Kleidung, Gewohnheiten, in der Lebensform afft er den Biirger 
nach und fiihlt sich wohl, wenn man ihn vom Biirger nicht unterscheiden 
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kann. Erfassen wir den Arbeiter nach Wohnbezirken und StraEen mit der 
Partei- und Gewerkschaftsmitgliedschaft, so bekommen wir ihn nur als 
Kleinburger. Bestenfalls kriegen wir ihn da zur Abgabe eines Stimmzet
tels, zu einer friedlichen Demonstration, zu mehr kaum. Am liebsten 
weicht er Kampfen aus oder zieht sich rasch zuruck. »Die Fuhrer sollen 
kampfen«, sagt er in seiner Feigheit, »dafur werden sie bezahlt.« 
1m Betrieb ist der Arbeiter ein anderer Mensch. Da steht er dem Kapitali
sten Auge in Auge gegenuber, fuhlt die Faust im Nacken, ist gereizt, erbit
tert, feindselig. Bricht hier ein Konflikt aus, kann er sich nicht so leicht 
drucken. Er steht unter der Kontrolle der anderen, unterliegt der all
gemeinen Suggestion, wird mit fortgerissen und stellt seinen Mann. Revo
lutionare Stimmung und revolution are Entschlossenheit fallen hier zu
sammen. 
Parteien und Gewerkschaften, weil sie immer nur den Kleinburger, nie den 
bewuBten, wirklichen Proletarier erfassen, konnen es nie - schon aus Grun
den der Beschaffenheit ihres Menschenmaterials - zu einer revolutionaren 
Aktion bringen. Bestenfalls zu einem Krawall, einem Putsch. Aber wenn 
dann diese wildgewordenen Kleinburger in Aufwallung ihres Zorns auf 
die StraEe sturzen, urn zu kampfen, werden sie yom burgerlichen Wesen 
(Bonze, Polizei, Militar) aufgefangen, lahmgelegt oder abgestochen. Und 
die Bewegung ist verloren. 
Anders im Betrieb. In jeder Fabrik ist ein Stamm revolutionarer Elemente. 
Sie kommen aus allen Lagern und Parteien. Nur GroBenwahn kann be
haupten, daB es ausschlieBlich in einer Partei Revolutionare gabe oder die 
Zugehorigkeit zu dieser Partei die revolution are Qualitat ausmache. AIle 
Revolutionare im Betrieb, unbekummert urn bisherige Partei- oder Ge
werkschaftszugehorigkeit, tun sich zusammen und bilden die revolutionare 
Betriebsorganisation. Bist du revolutionar? Willst du kampfen? VerlaBt 
du Partei und Gewerkschaft? - Das genugt. Wer das will, kann Mitglied 
der revolutionaren Betriebsorganisation werden. 
Die proletarische Revolution hat ein gewaltiges System von Grund aus zu 
vernichten und im groBten AusmaE ganz Neues zu schaffen. Zu dieser 
Aufgabe reichen die Kr1ifte von Parteien und Gewerkschaften nicht aus. 
Auch die starksten Verbande sind dafur zu schwach. Die proletarische 
Revolution kann nur das Werk der ganzen proletarischen Klasse sein. AIle 
Krafte mussen hierfur erfaEt werden. Jeder einzelne muE am richtigen 
Platze stehen und dort das Beste leisten. Dieser richtige Platz ist der Be
trieb, wo jeder seine Pflicht erfullt. Hier, im Betrieb, sind aIle proleta
rischen Krafte zu erfassen. 
Die Betriebsorganisation ist im Grunde absolut nichts Neues. DaB sie ganz 
elementar aus dem Kampfe erwuchs, erklart sich daraus, daB in der Ent
wicklung des Kampfes und der Arbeit alles fUr ihr Entstehen vorbereitet 
war. Sie war sozusagen langst vorhanden; der Kapitalismus selbst hat sie 
geschaffen. Urn des Profits willen hat er eine wunderbare Arbeitsorganisa
tion aufgebaut: den Betrieb, die Zeche, das Werk, den Wirtschaftskomplex, 
die Bezirksanlage. Die Arbeiterschaft braucht sich dieser Organisation nur 
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revolutionar bewuftt zu werden, sie zu erfassen, umzustellen und als 
Kampforganisation zu benutzen. Sie hat keinen Partei-Ersatz, keine Ge
werkschafts-Konkurrenz neu zu schaffen. Sie hat sich nur der vorhande
nen Arbeitsorganisation, die kapitalistischen Erwerbszwecken dient, zu be
machtigen und sie in den Dienst revolutionarer Kampfzwecke zu stellen. 
Das geschieht, indem die Arbeiter in den Betrieben selbst erkennen, welche 
Macht sie in den Handen haben; indem sie weiter Vorsorge treffen, urn 
den vorhandenen Organisationsapparat an sich zu reiBen: und indem sie 
sich schlieBlich der Betriebe bemachtigen, urn das biirgerliche System zu 
entwurzeln und den Sozialismus an seine Stelle zu setzen. Das Mittel dazu 
ist die Betriebsorganisation. 
Die BO ist ein foderatives Gebilde, ohne Zentralismus. Alle Mitglieder 
sind selbstandig, niemand auBerhalb des Betriebes hat ihnen in ihre Be
triebsangelegenheiten hineinzureden. In ihrer BO sind die Mitglieder auto
nom. Kein Bonze aus dem Biiro oder einer Zentralstelle, kein intellektuel
ler oder beruflicher Fiihrer kann in ihre Angelegenheiten sich einmischen. 
Aus sich selbst heraus bauen sich die BO's auf und erledigen mit eigenen 
Kraften und eigenen Mitteln ihre Angelegenheiten. Das ist foderalistische 
Selbstandigkeit, Autonomie. Die BO ist weder Partei noch Gewerkschaft. 
Sie hat nichts mit Agitation und Betatigung der Gewerkschaften zu tun. 
Sie ist keine Arbeitsgemeinschaft, keine Unterstiitzungseinrichtung, sie 
schlieBt keine Tarifvertrage ab und hat kein Interesse an »Karl Legien« 
getauften Hapagdampfern. Sie ist lediglich eine Stelle der Vorbereitung 
und Schiirung der Revolution. 
Besteht nun eine BO neben der anderen, so miissen sie miteinander in Ver
bin dung treten. Nehmen wir an, in einem groBen Werke bestanden in den 
verschiedenen Abteilungen (GieBerei, Formerei, Dreherei, Tischlerei und 
Buchhaltung) BO's. Diese Abteilungen zusammen ergeben das Werk. Bei 
Fragen, die nicht die einzelnen Abteilungen, sondern das Ganze angehen, 
miissen die BO's insgesamt wirken. Das geschieht mittels der Betriebsdele
gierten oder Vertrauensmanner, die von Fall zu Fall gewahlt werden. Zu 
einer Besprechung, einem bestimmten BeschluB bekommt der Delegierte ein 
gebundenes Mandat von seiner BO. Der Delegierte hat nur den Auf trag 
der BO auszufiihren, verfiigt dariiber hinaus iiber keinerlei unabhangige 
Rechte. Der Fiihrer ist also nicht, wie der Parteisekretar oder Abgeordnete, 
unabhangig von seinen Wahl ern. Er kann sich nicht so oder auch anders 
entscheiden und nachtraglich referieren und ein Vertrauensvotum holen. 
Er hat nur den Willen der Masse auszufiihren. Die Mitgliedschaft hat das 
jederzeitige Riickberufungsrecht, wenn der Delegierte unzuverlassig ist. 
Dieser kann dann durch einen besseren ersetzt werden. Standig ist er in 
der Kontrolle und Gewalt der Massen - durch ihn spricht die werktatige 
Masse. 
Nun kann es Fragen geben, die noch iiber die Sphare eines Werkes hinaus
gehen, vielleicht ein ganzes Wirtschaftsgebiet betreffen. Dann treten die 
Delegierten der Werke des ganzen Wirtschaftsgebietes zusammen. Auch sie 
haben gebundenes Mandat und sind jederzeit abberufbar. So vollzieht sich 
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der Aufbau vom Betrieb, iiber das Werk, den Wirtschaftsbezirk bis zum 
gesamten Reich. Das ist kein neuer Zentralismus, sondern nur das von 
unten nach oben aufgebaute Riitesystem. Der Zentralismus hat auBerlich 
auch diese Organisationsform. Da geht das Kommando aber von oben 
nach unten. Beim Aufbau der Betriebsorganisation geht der BeschluB von 
unten nach oben, er beruht nicht auf einer Fiihrereinsicht, sondern auf der 
Grundlage der Willenskundgebung der Massen. Nicht die Fiihrer befehlen, 
wahrend die Massen zu gehorchen haben, vielmehr bestimmen die Massen 
und die Fiihrer sind Ausfiihrende des Massenwillens geworden. Die Poli
tik wird im Namen und nach der Initiative der Massen gemacht. Das ist 
das grundsatzlich Neue, das proletarische Element. 
Die alten Parteien und Gewerkschaften vollzogen ihren Aufbau folgender
maBen: Ein paar Leute, die sich von Anfang an als Fiihrer fiihlten, veran
stalteten einen KongreB, entwarfen ein Programm, faBten einen Griin
dungsbeschluB und gaben sich einen Namen - dann wurden Mitglieder 
geworben. Erst waren die Offiziere da, dann die Soldaten - die Beein
flussung und Begliickung der Menschen erfolgte von oben im Sinne des 
autoridren Prinzips. 
Beim Aufbau der Betriebsorganisation ist es genau umgekehrt. Zuerst sind 
die Massen da, die sich samme1n, ordnen und ihre Ange1egenheiten bera
ten. Braucht man Ausfiihrer der gefaBten Beschliisse, so wahlt man De1e
gierte, denen man den BeschluB als gebundenes Mandat iibergibt. Kommen 
die De1egierten mit den De1egierten anderer BO's auf einer Konferenz zu
sammen, so hat die Konferenz nicht zu beraten und zu beschlieBen, sie hat 
nur den Willen der vertretenen BO's festzustellen. Die Konstatierung die
ses Willens ist der BeschluB. Aufgabe der Konferenz ist es nun, zu beraten, 
wie sie den BeschluB am zweckmaBigsten ausfiihrt. Die De1egierten wer
den so zu Ausfiihrungsorganen, Willensvollstreckern der BO's. Sie stehen 
als Letzte in der Reihe, nicht als Erste. Denn die Bewegung geht von unten 
nach oben. Das Schwergewicht liegt in den Massen, nicht bei den Fiihrern. 
Die Zusammenfassung der Betriebsorganisationen zu einer groBeren und 
sdrkeren Einheit heiBt Arbeiter-Union. Die Leitung der Arbeiter-Union 
wird gebildet von den Obleuten der Bezirksorganisationen. Ihrer organi
satorischen Struktur nach ist die Arbeiter-Union weder foderalistisch noch 
zentralistisch, sondern beides und auch beides nicht. Sie laBt im Unterbau 
die Freiheit und Se1bsdndigkeit weiterbestehen, die der Foderalismus der 
BO's gewahrleistet, fiigt aber im Oberbau das zusammenfassende Moment 
der Konzentration hinzu, das dem Zentralismus entstammt. Aber wie der 
Foderalismus ohne seine Schw1:iche der Zersplitterung und mangelnden 
Einheitlichkeit vorhanden ist, so der Zentralismus ohne den Nachteil der 
Unterbindung und Ertotung von Einzelinitiative und Massenwillen. In 
der Arbeiter-Union erscheinen also Foderalismus und Zentralismus in einer 
hoheren Vereinigung, in einer Synthese. Darin liegt die groBe Uberlegen
heit der Arbeiter-Union iiber jede andere Organisationsform. Sie ist voll
kommener als jede nur fOderalistische oder nur zentralistische Vereinigung, 
sie ist beides ohne die Nachteile der einen wie der anderen Form. 
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In der vorrevolutionaren Phase hatte die Spaltung der Organisationen in 
politische und gewerkschaftliche einen Sinn. Es gab damals in der Tat 
reine politische Kampfe, die mit politischen Mitteln ausgefochten sein woll
ten, und reine Wirtschaftskampfe, die ausschlieBlich wirtschaftliche 
Kampfmittel verlangten. Seit dem Kriege und dem groBen Umschwunge, 
den er herbeigefiihrt, ist dies anders geworden. Heute wachst sich jeder 
zunachst auch noch so kleine Wirtschaftskampf im Handumdrehen zu 
einem politischen Konflikt aus: jede Lohnbewegung endet mit der Er
kenntnis, daB mit Lohnzulagen dem Proletariat nicht mehr zu helfen ist, 
daB vielmehr nur die Beseitigung des ganzen Lohnsystems ihm Rettung 
vor dem Untergange sichert. Das aber ist auch eine politische Angelegen
heit. Und umgekehrt: jeder ernsthafte politische Konflikt setzt so fort die 
Waffen der Wirtschaftskampfe in Bewegung. Ebert und Noske, geschwo
rene Feinde des Generalstreiks - als sie ihr politisches System beim Kapp
Putsch in Gefahr sahen, riefen sie die Massen zum Generalstreik auf. Die 
KPD lehnte in ihren beriihmten 21 Punkten des Heidelberger Parteitages 
ganz entschieden Sabotage und passive Resistenz als »syndikalistische und 
anarchistische Kampfmittel« abo Beim Ruhrkampf aber riefen Regierung, 
SPD und KPD gemeinsam die Arbeiter zu Sabotage und pas siver Resi
stenz auf. In der Revolution erfordert es die jeweilige Situation, bald die
ses, bald jenes Mittel im Kampfe einzusetzen, rasch die Mittel zu wechseln, 
oft eine Verbindung der Mittel vorzunehmen USW. Die Revolution selbst 
wechselt unausgesetzt ihr Gesicht, ist bald mehr ein okonomischer, bald 
mehr ein politi scher ProzeB. Sie ist ein okonomisch-politischer Einheits
kampf in grofJen Dimensionen. Da wird die Arbeiterschaft im Nachteil 
sein, wenn sie an diesem Einheitskampfe mit gespaltenen Organisationen 
teilnehmen muB. Sie hat das hochste Interesse an einer okonomisch-poli
tisch en Einheitsorganisation, mit der sie jeder Situation und Phase des 
Kampfes gewachsen ist. Die Arbeiter-Union ist eine solche Einheitsorga
nisation. 
Die erste Arbeiter-Union als Einheitsorganisation entstand im Oktober 
1921 unter dem Vorangehen Ostsachsens, das sich bereits 1920 von der 
KAPD abgelost hatte. Eine Reichskonferenz nahm, nach dem Vorschlage 
Ostsachsens, folgende »grundlegende Richtlinien fiir die AAU (Einheits
organisation)« an: 
1. Die AAU ist die politische und wirtschaftliche Einheitsorganisation des 
revolutionaren Proletariats. 
2. Die AAU kampft fiir den Kommunismus, die Vergesellschaftung der 
Produktion, Rohstoffe, Mittel und Krafte und der aus diesen hervor
gebrachten Bedarfsgiiter. Die AAU will die planmaBige Produktion und 
Verteilung an die Stelle der heutigen kapitalistischen setzen. 
3. Das Endziel der AAU ist die herrschaftslose Gesellschaft; der Weg zu 
dies em Ziel ist die Diktatur des Proletariats als Klasse. Die Diktatur des 
Proletariats ist die ausschlieBliche Willensbestimmung der Arbeiter iiber 
die politische und wirtschaftliche Einrichtung der kommunistischen Gesell
schaft vermoge der Rateorganisation. 
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4. Die nachsten Aufgaben der AAU sind: a) Die Zertriimmerung der Ge
werkschaften und der politischen Parteien, dieser Haupthindernisse fUr 
eine Einigung der proletarischen Klasse und fiir die Fortentwicklung der 
sozialen Revolution, die keine Partei- oder Gewerkschaftssache sein kann. -
b) Die Zusammenfassung des revolutionaren Proletariats in den Betrieben, 
den UrzeIlen der Produktion, dem Fundament der kommenden GeseIl
schaft. Die Form aIler Zusammenfassung ist die Betriebsorganisation. -
c) Die Entwicklung des SelbstbewuBtseins und des Solidaritatsgedankens 
der Arbeiter. - d) AIle MaBnahmen vorzubereiten, die fiir den politis chen 
und wirtschaftlichen Aufbau notwendig sein werden. 
5. Die AAU verwirft aIle reformistischen opportunistischen Kampfmetho
den, sie wendet sich gegen jede Beteiligung am Parlamentarismus und an 
den gesetzlichen Betriebsraten, denn diese bedeutet eine Sabotage des 
Rategedankens. 
6. Die AAU lehnt das Berufsfiihrertum grundsatzlich abo Sogenannte Fiih
rer konnen nur als Berater in Frage kommen. 
7. AIle Funktionen in der AAU sind ehrenamtlich. 
8. Die AAU betrachtet den Befreiungskampf des Proletariats nicht als 
nation ale, sondern als eine internationale Angelegenheit. Deshalb erstrebt 
die AAU die Zusammenfassung des gesamten revolutionaren Weltproleta
riats zu einer Rate-Internationale. 
Mit diesen programmatischen Richtlinien hat sich die AAU 1921 als Ein
heitsorganisation konstituiert. Nach zweijahriger Entwicklung hat die 
Ortsgruppe Dresden AnlaB genommen, das Resultat ihrer Einsichten und 
Erfahrungen, die sie aus ununterbrochenen, mit auBerster Konsequenz 
gefUhrten Kampfen gewonnen, in folgenden programmatischen und orga
nisatorischen Richtlinien niederzulegen: 

1. Die UTsachen deT unionistischen Bewegung 

Der Weltkrieg mit seinen nationalen und internationalen Auswirkungen 
auf politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiete hat in beschleu
nigtem Tempo das Zeitalter der Revolution gebracht. 
Der steigende ZerfalI der kapitalistischen Wirtschaft erzeugt als Folge
erscheinung eine immer groBer werdende Verelendung der Arbeiterklasse. 
Diese steigende Verelendung laBt sich erfahrungsgemaB nicht mehr aus
gleichen durch Kampfe urn bess ere Lohnbedingungen oder gesetzgeberische 
(parlamentarische) Reformen. Sie kann nur beseitigt werden durch die 
Beseitigung der kapitalistischen Wirtschaftsweise selbst und die Ersetzung 
derselben durch die sozialistisch-kommunistische Bedarfswirtschaft. Indem 
die Erkampfung dieses Zieles nur die Angelegenheit der proletarischen 
Klasse selbst sein kann, ergibt sich hieraus fiir das Proletariat ganz von 
selbst die Forderung des Aufgebens alIer reformistischen Kampfmethoden 
und die Ersetzung derselben durch eine zielbewuBte, revolutionare, auch 
organisatorisch anders geartete Form des Kampfes. Der Sieg der Revolu
tion hat zur Voraussetzung die Einigkeit der Arbeiterklasse. Parteien und 
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Gewerksmaften, ihrem ganzen Wesen nam reformistism eingestellt, haben 
sim als Hemmsmuh der notwendigen revolutionaren Einigkeit erwiesen. 
In ihrem organisatorismen Aufbau zentralistism, mit dem besonderen 
Kennzeimen des Berufsfiihrertums, verhindern diese Organisationsformen 
insbesondere die SeibstbewuBtseinsentwicklung des Proletariats. Damit 
wurde das Einigkeitsproblem zugleim zu einem Problem urn die revolutio
nare Organisationsform. 
Aus dieser Erkenntnis heraus und im Einklang mit der materialistismen 
Geschichtsauffassung, daB sim verandernde Wirtsmafts- und Gesellsmafts
verhaltnisse notwendigerweise aum anders geartete Organisationsformen 
bedingen, entstand die AAUE. 

2. Wesen und Ziel deT AAUE 

Von der Auffassung ausgehend, daB sim Wirtsmaftsfragen und politische 
Fragen nimt kunstlim trennen lassen, ist die AAUE weder Gewerkschaft 
noch Partei, sondern die Einheitsorganisation des Proletariats. Urn die 
Einheitsfront der proletarismen Klasse herzustellen, organisiert die Union 
alle Arbeiter, die sim zu ihren Zielen bekennen, an den Produktionsstat
ten, den Betrieben. Alle Betriebsorganisationen smlieBen sim zur Union 
auf der Basis des Ratesystems zusammen. 
Die Umorganisierung der kapitalistischen Wirtschaft in die sozialistisch
kommunistisme Wirtsmaft hat zur Voraussetzung die revolution are Be
sitzergreifung der Produktionsmittel durm das Proletariat. Der Umorga
nisierungsprozeB kann sich nur vollziehen auf dem Wege der Diktatur, 
das heiBt der ausschlieBlimen Willensbestimmung der Proletarierklasse. 
Das Instrument der Umorganisierung ist das revolutionare Ratesystem. 
Das Ratesystem, nam welchem sich die Union aufbaut, soll im wesent
lichen die Grundzuge des zukunftigen Ratesystems tragen. 

3. Aufbau deT BO 

Die Betriebsorganisation wahlt sim, je nam ihrer GroBe und Art des Be
triebes, eine von ihr selbst fur notig zu eramtende Anzahl Vertrauensleute. 
Sie verkorpern den eigentlimen Betriebsrat, weimer alle Angelegenheiten 
im Einvernehmen mit den Mitgliedern zu regeln hat. Die Obleute (Be
triebsrat) sind alle Vierteljahre zur Neuwahl zu stellen. Wiederwahl ist 
zulassig. Wahlbar ist jedes Mitglied. Sind in einem Betrieb mehrere Unio
nisten besmaftigt, so sind diesel ben verpflichtet, eine Betriebsorganisation 
zu grunden. Einzelmitglieder organisieren sim zunachst nach Industrie
gruppen oder Wohnbezirken, ebenso Angehorige von Kleinbetrieben. Selb
standige Kleingewerbetreibende sowie Intellektuelle organisieren sim nur 
nam Wohnbezirken. Die Wohnbezirksgruppen tragen den Charakter von 
Interimsorganisationen insofern, als jedes Mitglied dort auszusmeiden hat, 
sobald in seinem Betriebe oben angefiihrte Voraussetzungen zur Grundung 
einer eigenen BO gegeben sind. 
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4. Aufbau der Union (Rateorganisation) 

Jede Betriebsorganisation, Wohnbezirks- oder Industriegruppe hat min de
stens einen Vertrauensmann in den ortlidlen Rate-Obleute-Korper der 
Union zu entsenden. GroBere Betriebsorganisationen, Wohnbezirks- und 
Industriegruppen entsenden mehrere Vertrauensmanner. Ihre Anzahl kann 
nadl einem einheitlidlen Sdlema von Zeit zu Zeit nadl praktisdlen Erwa
gungen geregelt werden. Alle drei vorgenannten Organisationsformen bil
den in einem gegebenen Orte gemeinsam eine Rateortsgruppe. Alle Orts
gruppen eines bestimmten Wirtsdlaftsgebietes bilden zusammen einen 
Wirtsdlaftsbezirk. Die Ortsgruppen wahlen aus sidl heraus einen Bezirks
wirtsdlaftsrat; er triigt in der Hauptsadle den Charakter einer Informa
tionsstelle fiir den Bezirk und ist auBerdem ausfiihrendes Organ der ihm 
von den Bezirkskonferenzen iibertragenen Arbeiten. Notwendig sidl erge
ben de Konferenzen sind durdl ihn einzuberufen, sofern die zeitweilige 
Situation ein in der Regel vorheriges Einvernehmen mit Ortsgruppen un
moglidl madlt. 1m gleidlen Sinne ist bei Reidlskonferenzen zu handeln. 
Jede Bezirksortsgruppe hat die Pflidlt, eine Vertretung zu den Bezirks
konferenzen zu entsenden. Mindestens einmal im Jahre hat eine Reidls
konferenz stattzufinden, wo alle Wirtsdlaftsbezirke tunlidlst vertreten 
sein miissen. Die Reidlskonferenz wahlt sidl einen Reidlswirtsdlaftsrat. 
Sein Charakter und seine Aufgaben entspredlen dem des Bezirkswirt
sdlaftsrates, nur mit dem Untersdliede, daB sidl seine Tatigkeit iiber das 
gesamte Reidlsgebiet erstreckt. Ergeben sidl als Extrakt seiner Beratungen 
in der Zeit, die zwisdlen den Reidlskonferenzen liegt, notwendige MaB
nahmen, die im Interesse der gesamten Union liegen, muB er dieselben erst 
zur allgemeinen BesdiluBfassung vorlegen. Reidls- und Bezirkskonferen
zen haben nur insoweit eigenes BesdiluBredlt, als es sidl urn allgemeine 
Reidls- beziehungsweise Bezirksfragen handelt. Insbesondere diirfen 
soldle Besdlliisse nidlt gegen allgemein anerkannte Grundsatze verstoBen. 
1m groBen und ganzen sollen diese Konferenzen dem Erfahrungsaustausdl 
dienen. Aile Vertrauensleute der einzelnen BO sowie der gesamten Union 
sind jederzeit abberufbar. 

5. Taktik 

Die AAUE lehnt jede Beteiligung an den Wahlen zu dem gesetzlidlen 
Betriebsratekorper grundsatzlidl abo Demzufolge audl die Delegation von 
Unionisten in diese Korpersdlaft, von dem Gesidltspunkte ausgehend, daB 
die gesetzlidle Betriebsratetatigkeit eine kiinstlidle Versdlleierung der 
Klassengegensatze bewirkt. 
Aus der unter Punkt 1 angefiihrten Erkenntnis heraus lehnt die AAUE 
fiir sidl die Propaganda und die Organisierung von Teilstreiks gleidlfalls 
grundsatzlidl abo Da die Union gegenwartig aber noch nicht in der Lage 
ist, die Entwicklung der Verhaltnisse in ihrem Sinne zu beeinflussen, ergibt 
sich automatisdl der Zustand, daB Unionsgenossen mit in die Tarifstreiks 
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der gewerkschaftlich orientierten Arbeiter hineingezogen werden. In sol
chen Fallen haben die in Arbeit stehenden Unionsgenossen die notwendi
gen Solidaritatsgelder auf dem Wege des Umlageverfahrens aufzubringen. 
Die Hiihe der jeweilig notwendigen Umlage wird in der Rateobleutever
sammlung beraten und festgesetzt und ist in Gestalt einer fiir aIle gleich
maBigen Pauschalsumme von jedem Genossen zu erheben und durch den 
Obmann der BO an den OrtsarbeitsausschuB abzufiihren. Dabei ist es 
jeder BO iiberlassen, ob sie sich fUr solche Zwecke einen Fonds ansammelt 
oder die Umlage unter sich von Fall zu Fall erhebt. MaBgebend muB der 
Grundsatz sein: "Wer schnell gibt, gibt doppelt!« Ergibt sich die Notwen
digkeit der Solidaritatsanwendung fUr den ganzen Bezirk, so ist die Hiihe 
der notwendigen Bezirksumlage durch den entsprechenden Bezirkskiirper 
zu errechnen. Macht sich die Anwendung der Solidaritat iiber das Reich 
notwendig, so hat die Regelung die entsprechende Reichskiirperschaft in 
derselben Weise zu iibernehmen. 
AIle gesammelten Gelder sind vom OrtsarbeitsausschuB sofort an die im 
Streik befindliche Bezirks- beziehungsweise Ortsgruppe zu iiberweisen. 
Die Errechnungsweise erfolgt nach dem Schema, daB 25 Genossen einen 
Genossen unterstiitzen soIl en. Der Unterstiitzungssatz solI zufolge des 
gesunkenen Reallohnes 60 Prozent eines allgemeinen Durchschnittslohnes 
betragen. 
GemaBregelte oder sonstige im Kampf fiir unsere Ziele in Not geratene 
Genossen haben ein gleiches Anrecht auf Solidaritatsbezeugung, die Hiihe 
des jeweiligen Unterstiitzungssatzes setzt die nachstzustandige Kiirper
schaft fest, wonach die Umlage erhoben wird. 

6. Verwaltungswesen 

AIle von den Orts-, Bezirks- und Reichsausschiissen beniitigten Verwal
tungsgelder sind im Wege des Umlageverfahrens einzuziehen. Aile Funk
tionen in der gesamten Union sind ehrenamtlich auszufiihren; Vergiitun
gen erfolgen nur in solchen Fallen, wo sie mit LohneinbuBe verbunden 
sind, Ferner fiir Fahrgelder und notwendigerweise entstehende Mehraus
gab en fUr reisende Redner. 

7. Mitgliedscha/t 

Mitglied kann jeder Arbeiter oder jede Arbeiterin werden, die sich zu vor
liegenden Grundsatzen und Richtlinien bekennt. 
Das AusschluBrecht steht nur der BO zu; der eventuelle AusschluB einer 
BO der Ortsunion. Ein ganzer Orts- oder Wirtschaftsbezirk kann nur 
durch die Reichskonferenz ausgeschlossen werden. Ausschliisse kiinnen nur 
erfolgen, wenn VerstiiBe gegen allgemein anerkannte Grundsatze vor
liegen. 
Gegen aile Ausschliisse kann innerhalb vier Wochen bei der nachsthiiheren 
Kiirperschaft Berufung eingelegt werden, deren Entscheid nicht weiter an-
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gefochten werden kann. Bis zur Verwerfung seines Rekurses ist der Pro
testant noch vollwertiges Mitglied der Gesamtunion und darf ihm die zu
standige Presse zur Klarstellung des SachverhaItes nicht vorenthalten 
werden. 
Jeder Genosse hat die Pflicht, den grundsatzlichen, taktischen und organi
satorischen Fragen der AAUE immer regstes Interesse entgegenzubringen; 
die Vollkommenheit im Aufbau der Organisation und unsere Macht sind 
dadurch bedingt. 

II. 

Betriebsorganisation und Arbeiter-Union sind getragen und beherrscht 
yom Prinzip des Riitesystems. 
Das Ratesystem ist die dem Klassenkampfcharakter wie der spateren kom
munistischen Gesellschaft entsprechende Organisation des Proletariats. 
Wenn Marx sagte, daB die Arbeiterklasse die Regierungsmaschine des kapi
talistischen Staates nicht einfach iibernehmen kanne, sondern fur die 
Durchfiihrung ihres revolutionaren Willens ihre eigene Form finden 
musse, so ist diese Aufgabe in der Rateorganisation gelost. 
Der Rategedanke wurde in der Pariser Kommune geboren. Die Kommune
kampfer erkannten, daB es notwendig sei, die bureaukratisch-militarische 
Maschine, anstatt sie aus einer Hand in die andere zu iibertragen, resolut 
zu zerbrechen, wenn sie zu einer »wirklichen Volksrevolution« kommen 
wolIten. Sie ersetzten die zertriimmerte Staatsmaschinerie durch eine Insti
tution von prinzipiell anderem Charakter: die Kommune. »Die Kom
mune«, schrieb Marx, »solIte nicht eine parlamentarische, sondern eine 
arbeitende Korperschaft sein, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher 
Zeit. Statt einmal in drei oder sechs Jahren zu entscheiden, welches Mit
glied der herrschenden Klasse das Yolk im Parlament ver- oder zertreten 
solI, sollte das allgemeine Stimmrecht dem in Kommunen konstituierten 
Yolk dienen, wie das individuelle Stimmrecht jedem anderen Arbeitgeber 
dazu dient, Arbeiter, Aufseher und BuchhaIter in seinem Geschaft aufzu
suchen.« Das erste Dekret der Kommune war die Unterdriickung des ste
henden Heeres und seiner Ersetzung durch das bewaffnete Yolk. Sodann 
wurde die Polizei, das Werkzeug der Staatsregierung, sofort aller ihrer 
politis chen Eigenschaften entkleidet und in das verantwortliche und jeder
zeit absetzbare Werkzeug der Kommune verwandelt. Ebenso die Beamten 
aller anderen Verwaltungszweige. Von den Mitgliedern der Kommune an 
abwarts muBte der offentliche Dienst fiir Arbeiterlohn besorgt werden. 
Die erworbenen Anrechte und Reprasentationsgelder der hohen Staatswiir
dentrager verschwanden mit diesen Wiirdentragern selbst. Die richter
lichen Beamten verloren jene scheinbare Unabhangigkeit, sie solI ten fer
nerhin gewahIt, verantwortlich und absetzbar sein. Die vollstandig durch
gefiihrte Wahlbarkeit und Absetzbarkeit aller beamteten Person en ohne 
jede Ausnahme zu jeder beliebigen Zeit, die Reduzierung ihrer Gehalter 
auf die Stufe des gewohnlichen Arbeiterlohnes, diese einfachsten und 
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selbstverstandlichen demokratischen MaBnahmen, verbanden die Interes
sen der Arbeiterschaft mit denen der Mehrheit der Bauern und dienten 
gleichzeitig als Verbindungssteg zwischen Kapitalismus und Sozialismus. 
Mehr als ein Verbindungssteg konnten die von den Kommunekampfern 
getroffenen MaBnahmen nicht sein, weil ihrem politischen Staatsumbau 
die Basis der okonomischen Gleichheit fehlte. 
In der russischen Revolution wurde der Steg zu einer recht respektablen 
Brucke. Schon 1905 entstand in Petersburg, Moskau usw. die Einrichtung 
der Arbeiterrate, die Freilich der Reaktion bald wieder weichen muBte. 
Aber ihr Bild hatte sich der Arbeiterschaft eingepragt, und in der Marz
revolution 1917 griff die Arbeitermasse Rumands so fort wieder zur Bil
dung von Raten, nicht aus Mangel an anderen Organisations form en, son
dern weil die Revolution das lebendige BedUrfnis nach einem Zusammen
schlup als Klasse in ihr geweckt hatte. Radek schrieb damals in Betrachtung 
dieser Erscheinung: »Die Partei kann immer nur die geschultesten, klar
sten Arbeiter heranziehen. Sie zeigt einen weiten Weg, weite Horizonte, 
setzt voraus eine gewisse Hohe des proletarischen BewuBtseins. Die Ge
werkschaft appelliert an die direktesten Bedurfnisse der Masse, aber sie 
organisiert sie nach Berufen, im besten FaIle nach Industriezweigen, nicht 
aber als Klasse. In der Periode der friedlichen Entwicklung sind nur die 
Vorderreihen des Proletariats klassenbewupt. Die Revolution aber besteht 
darin, daB die breitesten Schichten des Proletariats, auch solche, die bis 
dahin der Politik fremd gegenubergestanden, aus ihrer Ruhe herausgetrom
melt, von tie fer Garung ergriffen werden. Sie wachen auf, wollen han
deln, es wenden sim an sie versmiedene biirgerlime und sozialistische Par
teien, verschieden in den Zielen ihrer Bestrebungen und in dem Wege, den 
sie einschlagen wollen. Die Arbeiterklasse fUhlt instinktiv, daB sie nur als 
Klasse siegen kann. Sie sucht sich als Klasse zu organisieren. Und dieses 
Gefiihl, daB sie nur als Klasse siegen kann, daB die Bestrebungen ihrer 
Sonderteile, die sich urn einzelne Parteien gruppieren, nicht siegreich sein 
konnen, ist so groB, daB bei aller Beibehaltung der Freiheit der Agitation 
fur die Parteilosungen auch die fortgeschrittensten Teile des Proletariats, 
deren Bestrebungen weitergehen als die momentanen Wunsche ihrer 
Klasse, sich in den Tagen der Entscheidung der Klassenorganisation unter
wer/en. Sie tun es aus klarer Einsicht in das Wesen der proletarischen 
Revolution. In der friedlichen Epoche der Bewegung stellt sich die prole
tarische Vorhut eng begrenzte politische Ziele, zu deren Erreichung die 
Kraft der gesamten Klasse gar nicht notwendig war. Die Revolution stellt 
die Frage der Eroberung der Macht auf die Tagesordnung. Dazu genugen 
die Kra/te der Avantgarde nicht. Die Arbeiterrate werden so der Boden, 
au/ dem sich die Arbeiterklasse eint.« 
Die russischen Revolutionare, die Arbeiter und Kleinbauern, eroberten mit 
Hilfe der Rate die wirtschaftliche und politische Macht. Sie nahmen die 
Macht nur fUr sich, teilten sie nicht mehr mit irgendeinem Rest der 
Bourgeoisie. Sie teilten RuBland in Distrikte auf, in denen von Arbeitern 
und armen Bauern die Sowjets gewahlt wurden, zunamst fUr die Orte, 
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dann fur die Distrikte; die Distrikts-Sowjets wahlten den Zentral-Sowjet 
fUr das ganze Reich, und aus dem KongreB dieser Sowjets ging der Exe
kutiv-AusschuB hervor. Alle Mitglieder der Gemeinde-, Distrikts- und des 
Zentral-Sowjets, gleichwie alle Beamten und Angestellten, wurden nur fur 
kurze Zeit gewahlt; sie blieben immer von ihrer Wahlkorperschaft abhan
gig und waren ihr zur Rechenschaft verpflichtet. 
Die Arbeiterschaft hatte in den Arbeiterraten ihre Organisation, ihren 
klassenmaBigen ZusammenschluB und dessen Willensausdruck, ihre Form 
und ihr Wesen gefunden. Fur die Revolution wie fUr die sozialistische 
Gesellschaft. 
Die russische Revolution hat durch die Errichtung von Arbeiterraten, 
mochte sie selbst diese auch in ihrer revolutionaren Gestalt und fur die 
Aufgaben des Sozialismus nicht aufrecht erhalten und wirksam machen 
konnen, den Arbeitern der Welt das Beispiel gegeben, wie die Revolution 
- als proletarisches Phanomen - durchgefuhrt sein will. 
Mit diesem Beispiel vor Augen kann das Proletariat die Weltrevolution 
vorbereiten. Das Proletariat der Welt wird uberalI, wo sich die proleta
rische Revolution aufzurollen beginnt, vor, wahrend und nach den Kamp
fen Arbeiterrate in Gemeinden, Distrikten, Provinzen, Landesteilen und 
Nationen schaffen mussen, urn ihnen - und zwar ihnen allein - die wirt
schafdiche und politische Macht zu ubertragen. 
Als die deutsche November-Erhebung ausbrach, stand plOtzlich im Mit
telpunkte aller revolutionaren Forderungen und Parolen die Losung: Alle 
Macht den Riiten! 
Und im Nu waren Arbeiter- und Soldatenrate da. 
Sie waren gewiB unvolIkommen und oft untauglich - der deutsche Arbei
ter bestatigte auch hier die alte Erfahrung, daB der Deutsche zur Revolu
tion kein groBes Geschick hat - aber sie waren nicht so schlecht, so miB
raten und so ungeeignet zu jeder Wirksamkeit, wie die Kritik der Parteien 
und die Feindseligkeit der Konterrevolutionare sie hingestellt hat. Moch
ten ihre Fehler so groB sein als sie immer wollten: sie repriisentierten ein 
neues Prinzip, das Prinzip der proletarischen Revolution, das Prinzip des 
sozialistischen Aufbaues - darin lag ihre Bedeutung, ihr weltgeschicht
licher Wert. Und darin hatte der Respekt begrundet sein mussen, den man 
ihnen schuldig war. 
Aber die SPD, die Verbundete der Bourgeoisie (die sie eben erst mit ihrer 
Durchhaltepolitik uber die Gefahren des Weltkrieges hinweggerettet hatteJ 
und Mitverschworene der Reaktion, fiel wutend uber die Arbeiterrate 
her, beschimpfte und begeiferte sie, wurde nicht mude, sie durch erlogene 
und aufgebauschte Verdachtigungen und Beschuldigungen zu diskreditie
ren, sabotierte sie, indem sie den Bestand der Arbeiterrate von parlamen
tarischen Wahlen abhangig machte - und als diese infolge der Mitbeteili
gung ganz unzuverlassiger oder direkt revolutionsgegnerischer burgerlicher 
Elemente mehr oder weniger reaktionar ausfielen, lieB sie die in der Revo
lution errungene Macht der Rate durch Mehrheitsbeschlusse auf die Na
tionalversammlung und die bureaukratischen Behorden ubertragen. Wo 
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sich die revolutionare Arbeiterschaft diesem verraterischen und tuckischen 
Vorgehen widersetzte, ruckten die Noskegarden ein, warfen mit Waffen
gewalt in teilweise erbitterten Kampfen (Bremen, Braunschweig, Leipzig, 
Thuringen, Ruhrgebiet) die Arbeiterschaft nieder und machten den Riiten 
gewaltsam ein Ende. 
Waren diese Rate nicht rasch erschlossene Revolutionsbluten gewesen, die 
den deutschen Arbeitern unvermutet in den SchoB fielen, ihrer politischen 
Ideologie aber im Grunde fremd waren und fremd blieben, waren sie 
vielmehr in der proletarischen Kampfideologie organisch gereifte und in 
den Arbeitsbetrieben fest verwurzelte Gebilde gewesen, mit deren Funk
tion und Aufgabenkreis die Masse sich hatte vertraut machen konnen - nie
mals hatten sie aus dem Bilde der deutschen Revolution so rasch wieder 
fortgewischt und ausgetilgt werden konnen. So lieB sich der deutsche Pro
letarier die einzige Errungenschaft, die er aus den Novembertagen davon
getragen hatte und aus der er den Anfang seiner, der proletarischen 
Revolution hatte entwickeln konnen, schnell wieder entreiBen und kroch 
als braver Partei- und Gewerkschaftshammel wieder in den pferch der 
groBen Bonzenmastanstalten zuruck. Damit war fur ihn die Revolution 
verloren. 
Der Kampf urn die Rateorganisation weist drei Phasen auf. Die erste ist 
der Kampf um die Eroberung der Macht. Hier ist die Rateorganisation 
die fortschreitende Befreiung aus den Fesseln des Kapitalismus; vor all em 
auch aus den Fesseln der burgerlichen Geisteswelt. In ihrem Werden ver
korpert sich die fortschreitende Selbstbewuptseinsentwicklung des Proleta
riats; der Wille, das proletarische KlassenbewuBtsein in die Wirklichkeit 
umzusetzen, ihm auch den sichtbaren Ausdruck zu geben. Die Kraft, mit 
der urn diese Rateorganisation gekampft wird, ist geradezu das Thermo
meter, das anzeigt, wie we it das Proletariat sich als Klasse begriffen hat 
und durchzusetzen gewillt ist. Damit ist auch schon klar, daB nicht die 
rein auBerliche Ernennung von Arbeiterraten besagt, daB sie Ausdruck der 
neuen, der proletarischen Organisation sind. Es wird im Laufe der Ent
wicklung vorkommen, daB wirkliche Rate wieder versumpfen, daB sie zu 
einer neuen Bureaukratie erstarren. Dann wird gegen sie der Kampf 
genauso rucksichtslos aufgenommen werden muss en wie gegen die kapita
listischen Organisation en. Aber die Entwicklung wird nicht stillstehen und 
das Proletariat kann und wird nicht ruhen, bis es bei der Diktatur des 
Proletariats angelangt ist. Damit beginnt die zweite Phase der Rateorgani
sation. 1m Kampfe urn die kommunistische, also klassenlose Gesellschaft 
gibt es keinerlei KompromiB zwischen Kapital und Arbeit; die unbedingte 
Vb erwin dung der Ausbeuterklasse ist Voraussetzung fur die Entfaltung 
der proletarischen Klasse zur Tragerin der neuen Gesellschaft. Das Sta
dium der Diktatur, deren Dauer abhangig ist von dem Verhalten und der 
Lebensdauer der alten Machte, ermoglicht den Vbergang. Die proletarische 
Klasse ubt die Diktatur aus, indem sie uber alle politis chen und wirt
schaftlichen Einrichtungen der Gesellschaft ausschlieBlich in ihrem Inter
esse verfugt. Das Instrument hierzu sind die Rate. Erst so wird der Auf-
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bau des kommunistischen Gemeinwesens moglich. Das ist die dritte Phase 
des Ratesystems. Das Schwert wird mit der Kelle vertauscht. Die Wirt
schaft wird nach neuen Gesichtspunkten orientiert und organisiert. Die 
Gesetzgebung kleidet die okonomischen und sozialen Notwendigkeiten in 
allgemein verbindliche Form. Die Ausfiihrung und Geltendmachung der 
neuen Gesetze wird Sache derer, die sie schufen: Legislative und Exeku
tive fallt zusammen. Der gesetzgebende und der verwaltende Korper bil
den eine Einheit im Namen und Interesse des Gesellschaftsganzen. Das 
Organ dieser groEangelegten und durchgefiihrten Aufbautatigkeit wird 
das Riitesystem sein. 
Das Ratesystem ist zllgleich ein Negatives und ein Positives. Ein Negati
ves, denn es zertriimmert und beseitigt die alten biirokratisch-zentralisti
schen Organisationsgebilde, den kapitalistischen Staat, die Profitwirt
schaft, die biirgerliche Ideologie, und ein Positives, denn es schafft und 
formt das Gefiige der neuen Gesellschaftsordnung, die Gemeinwirtschaft, 
die Foderation der proletarischen Krafte fUr den neuen Kulturaufbau, die 
sozialistische Ideologie. Sein Element ist das Soziale, nicht das Indivi
duelle; seine Mentalidt das Gemeinschaftsgefiihl, nicht der Egoismus; sein 
Prinzip das Gesamtinteresse, nicht das Einzelwohl; sein Format die Gesell
schaft, nicht die Besitzerklasse; sein Ziel der Kommunismus, nicht der 
Kapitalismus. Die soziale Grundeinstellung der Rate und ihre Orientie
rung am Wesen und am Inhalte der sozialistischen Idee ergibt notwendi
gerweise als Selbstverstandlichkeit: volle Offentlichkeit und unbehinderte 
Kontrolle aller Amtshandlungen und Verwaltungsfunktionen, radikale Be
seitigung aller Biirokratie und BerufsfUhrerschaft, vollkommene Knde
rung des Wahlverfahrens (Wahl auf Zeit, Riidiberufungsrecht, gebundenes 
Mandat usw.), Verlegung des Schwergewichtes aller wichtigen Entschei
dungen in den Massenwillen, Aufbau der Erziehung auf der Grundlage 
der gesellschaftlichen Produktion, Revolutionierung der gesamten Ideolo
gie im Sinne des sozialistischen Prinzips. 
Die Rateorganisation bedingt vor aUem auch eine neue T aktik. 
Die biirgerlichen Revolutionen wurden auf der StraEe, auf den Barrika
den, mit milidrischen Waffen und Heeren ausgefochten. Armeen aber und 
militarische Gewalt sind biirgerliche Mittel auch dann, wenn sie von Arbei
tern gebildet werden. Die Armee wurde ja auch in der biirgerlichen Zeit 
von Proletariern gebildet. Auch eine Rote Armee ist eine zentralistisch 
aufgebaute, autoridre, im Grunde biirgerliche Kampforganisation. Man 
braucht da Fiihrer mit uneingeschrankter Befehlsgewalt und Mannschaften 
mit unbedingtem Gehorsam. Disziplin wird durch Gewalt erzeugt: wenige 
miissen iiber viele herrschen. Eine Revolution mit Militar, mit Armeen 
machen, wiirde heiBen: Proletarier wollen das Biirgertum mit biirgerlichen 
Mitteln iiberwinden. Ware dies moglich, hatten auch die Parlamentaristen 
recht, wenn sie das Parlament fiir ein revolution ares Mittel halten. Kein 
Vertrauen zum Parlament - kein Vertrauen zur Armee. Wir bringen 
auch gar keine biirgerliche Armee zusammen. Zunachst haben wir keine 
Waffen. Ein paar Maschinengewehre vertreiben aUe Flinten- und Revol-
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verhelden. Besonders ist es Hicherlich, mit unserem Menschenmaterial gegen 
ein burgerliches Heer ankampfen zu wollen, das straff zentralistisch auf 
dem Kadavergehorsam der Mannschaften beruht. Fur einen solchen Kampf 
sind Revolutionare zu selbstandig und aufgeklart. Die Genossen beugen 
sich nicht mehr unter blinde Disziplin, sie sind freiere Menschen - daher 
aber sind sie auch nicht so brauchbar und so leistungsfahig wie eine 
Armee. Auf burgerlichem Kampfboden sind die Burger uns uberlegen, 
beim Militar wie am Verhandlungstisch und im Parlament. Daraus lernen 
wir, daB wir uns nicht auf burgerlichen Kampfboden begeben durfen, 
sondern das Burgertum zwingen mussen, auf unseren Kampfboden zu 
kommen: in den Betrieb. 
Wir haben begriffen, daB die proletarische Revolution in erster Linie eine 
okonomische Angelegenheit ist. Der partei-ideologisch eingestellte Arbeiter 
denkt zuerst an die Eroberung der politischen Macht. Das ist falsch. Die 
Eroberung der politischen Macht hat nicht ohne weiteres zur Folge, daB 
dem Sieger auch die okonomische Macht zufaIlt. Die Erfahrungen von 
1918 haben dies bewiesen. Wie andererseits auch die Eroberung der oko
nomischen Macht nicht zugleich die politische Macht als reife Frucht in den 
SchoB fallen laBt. Fur dies en Aberglauben haben die italienischen Syndi
kalisten schwer buB en mussen. Man muB sich immer vor Augen halten, 
daB politische und Staatsgewalt SicherungsmaBnahmen der wirtschaft
lichen Interessen sind, Heer, Justiz, Verfassung, Kirche, Schule - alles 
dient zur Sicherung des Kapitals und Profits. Der politische Dberbau ist 
das Zweite, die Wirtschaft das Erste. Von der Wirtschaftsbasis aus muB 
der Kampf gefiihrt werden. 1m einzelnen gibt es dafiir kein Rezept. Aber 
die Revolutionare muss en sich zuerst der Betriebe und ihrer Funktionen 
bemachtigen. Kontrolle, Beteiligung an der Kalkulation und Disposition, 
Mitbestimmungsrecht, Dbernahme der Betriebe sind, je nach der Situation, 
vielleicht die Etappen, die in revolutionaren Zeiten rasch aufeinander fol
gen konnen. 1m Zusammenhange damit mussen die Apparate der Staats
und Gemeindeverwaltung, der Justiz, der Polizei, des Heeres, der Schule 
usw. erschuttert werden, nicht so sehr durch den Ansturm von auBen, der, 
wei! er als fremd und feindlich empfunden wird, meist einer geschlossenen 
Abwehr begegnet, als vielmehr durch den zahen, unermudlichen Kampf im 
Innern, der dem wachsenden inneren Zerfall selbst entspringt und durch 
ihn genahrt wird. Dieser innere Kampf kann aber nur gefiihrt werden, 
wenn Rate vorhanden sind. Sie sind das Ferment, das bestandig die Ga
rungen und Konflikte im Innern erzeugt, sie weiter treibt, unausgesetzt 
schurt, bis der offene Ausbruch des Kampfes erfolgt. 
Daneben mag es noch StraBenkampfe geben, mogen bewaffnete Massen 
aufeinanderstoBen und nach den Gesetzen und Regeln burgerlicher Krieg
fuhrung urn die Dbermacht ringen - sie werden nicht die entscheidenden 
Kampfe darstellen. Das Schwergewicht der Entscheidung wird bei den 
Kampfen in den Betrieben lie gen. Hier haben die Massen ihren Kampf
boden unter den FuBen; hier wissen sie am besten Bescheid; hier sind sie 
in ihrem Element. Hier finden schlieBlich auch die StraBen- und Barrika-
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denkampfe immer wieder den erforderlichen Riickhalt. Hier allein liegt 
die Garantie des Sieges. Aber nur dann, wenn die Riiteorganisationen zu
gleich wirtschaftliche und politische Formationen sind, nicht einseitig pol i
tisch, wie die Partei, nicht einseitig wirtschaftlich, wie die Gewerkschaften 
(Syndikalisten eingeschlossen), nicht so verfiilschte, gemeingefiihrliche, 
konterrevolutioniire Surrogate, wie die gesetzlichen Betriebsriite, womit 
die Scheidemann-Clique den Bankrott der November-Revolution kronte. 
Die hochste Vertretung der revolutionaren Arbeiterinteressen stellt der 
Riitekongrep dar. Er muB aus den Betriebsorganisationen hervorgehen, der 
organisatorisch und lebendig funktionierende Ausdruck des Arbeiterwil
lens sein. Es ist ein Unding, daB er von einer Partei oder Gewerkschaft 
einberufen oder eingesetzt werden konnte. Dann wiirde er immer nur als 
Parteifiliale oder Gewerkschaftsanhangsel existieren. Wenn die KPD den 
RatekongreB propagiert ohne die Absicht, sofort beim Zustandekommen 
des Ratekongresses ihre eigene Existenz aufzugeben, lauft ihre ganze ge
flissentliche Propaganda auf einen Betrug hinaus. Sie sucht mit dem Rate
kongreB nur ein wirksames Instrument zur Beherrschung der Arbeiter in 
die Hande der Parteifiihrer zu bekommen und deren EinfluB iiber die 
Lebensdauer der Partei hinaus zu verewigen. In Moskau sehen wir, wie 
der RatekongreB von Parteignaden ein Marionettenspiel in den allmachti
gen Handen der zu Staatswiirdentragern emporgestiegenen Parteimacht
haber geworden ist. Darin liegt das Verhangnis der russischen Revolution, 
die langst - nicht zuletzt urn deswillen - aufgehort hat, eine proleta
rische Sache zu sein. Die Partei mup sich mit der Konstituierung des Riite
kongresses als erledigt aufgeben. Ebenso die Gewerkschaft. la, auch die 
Arbeiter-Union, die nach dem Rateprinzip aufgebaut ist und die Fleisch 
und Blut gewordene Propaganda fiir den Rategedanken verkorpert, hat 
ihre Aufgabe damit erfiillt. Vielleicht sind die Arbeiter-Unionen (man 
unterscheidet die Union der Hand- und Kopfarbeiter, eine Griindung der 
KPD: die Arbeiter-Union der KAPD; die Freie Arbeiter-Union der 
Syndikalisten und die Allgemeine Arbeiter-Union, Einheitsorgani
sation, als die konsequenteste und einheitlichste in ihrer programmatischen 
und organisatorischen Verfassung), falls es noch in biirgerlich-kapitalisti
scher Zeit neben dem Parlament zu einem RatekongreB, der natiirlich nur 
eine Vorform des eigentlichen Ratekongresses sein konnte, kommen sollte, 
als Fraktionen dieses Ratekongresses denkbar. In dem MaBe jedoch, in 
dem sie die Wirksamkeit des Ratekongresses durch ihre Tatigkeit beein
flussen und bestimmen, in dem ihr Wesen in das Wesen des Ratekongres
ses iiberflieBt, erIe dig en sie sich selbst und mach en sie ihre Existenz iiber
fliissig. Einstweilen sind die Arbeiter-Unionen sozusagen Platzhalter des 
Ratesystems. Im Ratesystem selbst liegt die Erfiillung des organisato
rischen, verwaltungstechnischen, gesellschaftsbildenden Ideals der soziali
stischen Epoche. Mit dem Ratesystem steht und fallt der Sozialismus. 
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Die Rateidee in der Praxis des Hamburger 
Arbeiterrats * 
Heinrich Laufenberg 

Die der Revolution auch in Deutschland entsprungene Ratebewegung laBt 
sich zur Zeit weder in den Einzelheiten geniigend iiberblicken, noch ist ihre 
Entwicklung in irgendeiner Beziehung abgeschlossen. Inmitten der Partei
kampfe stehend bildet sie zugleich ein Ziel und ein Mittel dieser Kampfe. 
Unmoglich, wie es im Augenblick ist, den gewaltigen historischen ProzeB 
kritisch zu wiirdigen, bietet sich fiir die wissenschaftliche und politische 
Orientierung gegenwartig nur ein Weg: Die Schilderung der historischen 
Tatsachen an einzelnen besonders wichtigen Orten und die Blomegung 
der leitenden Gesichtspunkte, die hier in den Abwandlungen der poli
tischen Praxis hervortraten. Bei der Bedeutung des niederelbischen Stadte
gebietes fUr das gesamte Deutschland wird die Darstellung der Erfahrun
gen und Besonderheiten des Ratewesens von Hamburg, Altona und Um
gegend mancherlei Aufschliisse gewahren und mancherlei Riickschliisse auf 
den allgemeinen Gang und die Grundlinien des deutschen Ratewesens 
gestatten. 
Wenige Tage nach dem Sieg des Matrosenaufstandes in Kiel griff die revo
lutionare Bewegung nach Hamburg iiber, urn das Signal zur Revolution 
im inneren Deutschland zu geben. Der Kampf in Hamburg selbst war 
kurz. Wahrend die Militargewalt nicht gerade riihmlich das Feld raumte, 
entstand ein provisorischer Arbeiter- und Soldatenrat, der am 7. Novem
ber eine Bekanntmachung an die Bevolkerung erlieB. An der Spitze fand 
sich die Erklarung, daB der Rat ~den groBten Teil der politischen Macht« 
in die Hand genommen habe, und der Hinweis, daB es, urn die groBen 
Aufgaben der Zukunft zu erfiillen, der Einigkeit und Geschlossenheit be
diirfe. 1m AnschluB daran wurden eine Reihe politischer MaBnahmen ver
fUgt, wie die Freilassung der politis chen Gefangenen, vollige Rede- und 
Preilfreiheit und Aufhebung der Briefzensur. Der Kern der Bekannt
machung bildete die Beseitigung der alten militarischen Disziplin sowie 
der Kommandogewalt, die auf den Soldatenrat iiberging. Sachgemaile Be
handlung der Mannschaften durch die Vorgesetzten, personliche Freiheit 
der Mannschaften auBerhalb des Dienstes sollten fiir jede Militarperson 
als Befehl des Soldatenrates gelten. Auilerdem wurde das Privateigentum 
geschiitzt und die Sicherheit der Lebensmittelzufuhren gewahrleistet. 
Bei Beginn der Revolution beschloil eine auf dem Heiligengeistfelde ver
sammelte Volksmenge, das alte Blatt der Hamburger Arbeiterschaft, das 

" Au,: Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Tiibingen 1918119, S. 591-628. 
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»Hamburger Eclto«, zu bescltlagnahmen und als »Rote Fahne« in den 
Dienst der Revolution zu stellen. Aber dieser BescltluB fiel bald in siclt 
zusammen. Sclton nach wenigen Tagen erscltien das alte Blatt wiederum 
selbstandig neben der Roten Fahne, wie denn auf der anderen Seite nicltts 
gescltah, urn die zum Teil ergriffene politisclte Gewalt zu einer vollen zu 
mamen und siclt irgendwie mit den alten Mamthabern auseinanderzuset
zen. Kraft der Revolution war zwar der Arbeiter- und Soldatenrat zur 
eigentliclten Regierung in Hamburg geworden, aber neben ihm fungierte 
der alte Senat in alter Weise und in alter Maclttfiille weiter. 
Mit den einzelnen sozialistisclten Parteien war nun eine Vereinbarung ge
troffen worden, wonaclt ein etwa 500 Kopfe zahlender GroBer Arbeiter
rat aus Vertretern der Betriebe gebildet werden und als Exekutive dieses 
GroBen Rates an die Stelle des provisorisclten ein neuer Arbeiterrat treten 
sollte, der aus je drei Delegierten der alten Partei, des Gewerksmaftskar
tells, der Unabhangigen sozialdemokratisclten und der Linksradikalen 
Partei sowie aus achtzehn Vertretern der Betriebe bestand. Dem Prasi
dium der Exekutive, kurzweg Arbeiterrat genannt, sollten je ein Vertreter 
der genannten Parteien und des Gewerkscltaftskartells und drei Vertreter 
der Betriebe angehoren. Die Wahl des ersten Vorsitzenden kennzeicltnete 
sich als eine Riclttungswahl. Gewahlt wurde ein Vertreter der linksradika
len, spater kommunistismen Gruppe; diese Tatsaclte, wie iiberhaupt die 
politisclte Zusammensetzung der Exekutive, ist eine Widerspiegelung der 
Rolle, die die kommunistisme und die unabhangige Fraktion bei der Vor
bereitung und der Durcltfiihrung des Kampfes yom 6. November gespielt 
hatten. 
Die Exekutive der Soldatenrate der Formationen, der Fiinfzehner- und 
spater DreiBigerausschuB, bildete mit dem Arbeiterrat einen gemeinsamen 
Beratungskorper, mit der MaBgabe, daB die Soldaten rein militarische 
Angelegenheiten allein regelten. Ais oberste Kommandostelle wurde bald 
der SiebenerausscltuB gescltaffen. Die Personen des Soidatenrates wechseI
ten bereits in den ersten Tagen. Seiner ganzen Zusammensetzung naclt wies 
er ein buntes Gemisclt politisclter Anscltauungen auf. Es iiberwogen die 
biirgerlich-demokratisclten Auffassungen, manche seiner Mitglieder waren 
Gefiihissozialisten, doch ohne Kenntnis der sozialistisclten Gedankenwelt; 
nur wenige hatten siclt zu einer gefestigten sozialistismen Dberzeugung 
durcltgerungen: aIle aber standen ausscltIieBIiclt im Banne der nacltsten 
militarischen Aufgaben. BesaB der Arbeiterrat trotz aller parteipolitismen 
Verscltiedenheiten einen gemeinsamen Boden in dem Arbeiterklassenstand
punkt seiner Mitglieder, so war eine solche Grundiage bei den Vertretern 
des Soidatenrates nicht vorhanden. Dies hatte zur FoIge, daB, je klarer in 
der Politik des Arbeiterrates sim der Klassenstandpunkt auspragte, sim 
auclt im Soidatenrat die Geister schieden und seine Mehrheit zunachst unter 
den bestimmenden EinfluB des Arbeiterrates und seiner kommunistism
unabhangigen Fiihrung geriet, eine Wirkung, die sim sofort herausstellte, 
ais der Rat daran ging, seine Stellung zu den alten politisclten Gewalten 
zu klaren und fest zu umgrenzen. 
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Hamburg ist ein Stadtstaat. Die politisme Gewalt wurde ausgeiibt yom 
Senat; neben ihm und in ihrer Tatigkeit an gewisse Mitbestimmungsremte 
des Senates gebunden stand als gesetzgebende Versammlung die Biirger
smaft. Wollte der Arbeiter- und Soldatenrat remtsverbindlime Anordnun
gen treffen, so muBte er sim an die Stelle des Senates setzen und seine 
gesetzgeberisme Gewalt und Funktion der Biirgersmaft gegeniiber klar 
und bestimmt zur Geltung bringen. Beides gesmah durm eine Bekannt
mamung yom 12. November. Ausgehend von der vollzogenen Tatsache 
der Revolution, die mit ihrer neuen Mamtverteilung die Grundlage einer 
neuen Verfassung und somit eines neuen Rechtszustandes gesmaffen hatte, 
begann sie mit dem Satz, daB der Arbeiter- und Soldatenrat die Ausiiburtg 
der politis men Gewalt im Hamburger Staatsgebiet iibernommen und Senat 
und Biirgersmaft zu bestehen aufgehort hatten; das hamburgisme Staats
gebiet werde kiinftig einen Bestandteil der deutsmen Volksrepublik bil
den. Spater zu smaffende gesetzlime Korperschaften wiirden iiber die 
weitere Gestaltung der Verhaltnisse entsmeiden. Fiir Ruhe und Ordnung 
wurde Gewahr geleistet, das Verbleiben der Beamten auf ihren Posten und 
die Fortzahlung der Gehalter verfiigt und dem Eigentum erneut Smutz 
gegen Pliinderer zugesimert. 
Die Auseinandersetzungen im Rat, die der Bekanntmamung voraufgingen, 
verliefen erregt und zum Teil stiirmism, da die Vertreter der alten Partei 
durmweg einen von dem Prinzip der Bekanntmamung grundversmiede
nen Standpunkt einnahmen. Dem Gedanken der politismen Herrsmaft 
der Arbeiterklasse, von dem die Bekanntmamung ausging, stell ten sie, wie 
es in einem eben von der sozialdemokratischen Fraktion an die Biirger
smaft gerimteten Antrage zum Ausdruck gelangte, die Forderung der 
Volkssouveriinitat entgegen. Der Antrag verlangte, daB das allgemeine, 
gleime, direkte und geheime Wahlremt zur Biirgersmaft und in den Land
gemeinden nach dem Grundsatz der Verhaltniswahl fiir aile groBjahrigen 
Staatsangehorigen beiderlei Geschlemts sofort eingefiihrt, daB samtliche 
Privilegiertenwahlen, wie sie bislang in den Notabeln- und Grundbesitzer
wahlen bestanden, beseitigt, daB der Senat durm die Biirgersmaft auf Zeit 
und ohne Beschrankung auf gewisse Berufsgruppen gewahlt sowie daB die 
Verwaltung demokratisiert werde. Unmittelbar nam der Einfiihrung des 
neuen Wahlrechtes sollte eine Neuwahl der gesamten Biirgerschaft stattfin
den, urn iiber die neue Verfassung und die neue Organisation der Verwal
tung zu entsmeiden. Nun ging der Rat bewuBt und grundsatzlich iiber 
den Antrag der sozialdemokratischen Fraktion hinaus, urn die Tatsame 
der eingetretenen Mamtverschiebung nam auBen in der denkbar unzwei
deutigsten Weise zum Ausdruck zu bringen. Wenn die Bekanntmachung 
erklarte: Senat und Biirgerschaft bestehen nicht mehr, das hamburgisme 
Staatsgebiet bildet kiinftig einen Bestandteil der deutschen Volksrepublik, 
so war sich jedenfalls die Fiihrung des Rates bewuBt und sprach es in der 
Debatte aus, daB fUr die kommunalen Funktionen, die Sen at und Biirger
schaft als kommunale Organe ausgeiibt hatten, Ersatz geschaffen werden 
muBte, daB ferner die letzte Entscheidung iiber den Fortbestand emes 
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Partikularstaates von der Entwicklung im Reiche abhing und fiir das Zwi
schenstadium eine Deklaration iiber die staatliche Qualitat Hamburgs not
wen dig wurde. In beiden Beziehungen handelte bald darauf der Rat als 
der unbestrittene Trager der vollen, an die Organe der Arbeiterklasse ge
fallenen Souveranitat; gerade die Berufung der alten Gewalten fiir be
stimmte, festumrissene, von den alten Machtbefugnissen grundsatzlich ver
schiedene Tatigkeiten zeigte das neue Regiment als den Herrn der Situa
tion und der alten Gewalten. Noch in spater Nachtstunde wurde die 
Proklamation den Zeitungen zugestellt, urn zugleich durch offentlichen 
Anschlag bekanntgemacht zu werden. 
Es galt, sich zunachst des Senates zu vergewissern. Denn er bildete die 
oberste Spitze des Verwaltungsapparates, an des sen ununterbrochener 
Wirksamkeit der Arbeiter- und Soldatenrat ein dringendes Interesse besaB, 
schon urn im Geldverkehr und damit in der Auszahlung der Familien
unterstiitzungen und der Beamtengehalter, in der Beschaffung der Lohn
summen fiir die Arbeiterschaft keine Storungen eintreten zu lassen. Nicht 
Zertriimmerung dieses Apparates, sondern Umformung des bureaukra
tischen in einen Volksapparat und deshalb zunachst politische Kontrolle in 
allen seinen ausschlaggebenden Zweigen, das war die Maxime, von der sich 
der Rat lei ten lieB. Die Dberleitung in den neuen Zustand ging ohne Rei
bungen vor sich. In einer denkwiirdigen Verhandlung fiigte sich der Senat 
ohne Widerstand der bestehenden Sachlage und erklarte sich zur Mitwir
kung auch auf den veranderten Grundlagen bereit. Der Rat dekretierte 
den Fortbestand aller Verwaltungsbehorden und Verwaltungskommissio
nen, an die sich das Publikum nach wie vor zu wenden habe. Eine Dekla
ration der Bekanntmachung Yom 12. November besagte sodann, daB Ham
burg als Staat und Trager vermogensrechtlicher Pflichten und Rechte fort
bestehe, bis im Reiche iiber die deutsche Verfassung entschieden sein werde. 
Zur Vertretung des Staates nach auBen mit der alleinigen Befugnis, rechts
verbindliche Verpflichtungen fiir ihn einzugehen und Notgeld auszugeben, 
blieb nach MaBgabe der Gesetze die Finanzdeputation bestehen. Vier Ver
treter des Arbeiter- und Soldatenrates traten in den Sen at, einer in die 
Finanzdeputation ein, wahrend der Rat sich allen Beschliissen des Senates 
gegeniiber das Recht eines unbedingten Veto vorbehielt. Damit war die 
Stellung des Rates zum Senate klar und deutlich abgegrenzt. Der letztere 
versah im wesentlichen nur noch die Rolle eines stadtischen Magistrats. 
Den Verhandlungen mit dem Senate gingen parallel Verhandlungen mit 
den Vertretern der biirgerlichen Erwerbskreise, der Handels-, der Detail
listen- und der Gewerbekammer sowie der Banken, die zur Bildung eines 
Wirtschaftsrates fiihrten. Auch die Vertreter des Biirgertums fanqen sich 
mit der vollzogenen Tatsache der politischen Machtverschiebung abo Wah
rend sie auf die Wiederherstellung der Biirgerschaft im alten Sinne ver
zichteten, redeten sie einer kommunalen Vertretung das Wort. 1m Rat 
wurde erwogen, ob sich das Stadtparlament aus Vertretern des Arbeiter
und Soldatenrates, der Angestellten-, Beamten-, Lehrer- und anderer Be
rufsrate zusammensetzen oder ob die alte Biirgerschaft provisorisch als 
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Stadtvertretung bestellt werden solle. Wahrend die Vertreter der alten 
Partei durchweg an dem alten Rechtskreise der Biirgerschaft festhielten 
und sie als Konstituante schon fiir die nachste Zeit berufen wissen woll
ten, erklarte sich der Vertreter der unabhangigen Fraktion zwar mit der 
Berufung der alten Biirgerschaft einverstanden, widersprach aber der An
beraumung von Neuwahlen in naher Zeit, da niemand die Entwicklung 
der kommenden Wochen sicher iiberblicken konne. Dagegen schlug der 
Vertreter der Linksradikalen vor, mit der Biirgerschaft in der gleichen 
Weise zu verfahren wie mit dem Senat. Lasse sich etwa zu befiirchtender 
internationaler Schwierigkeiten wegen die Biirgerschaft nicht beseitigen 
und durch den groBen Arbeiterrat ersetzen, so moge der Rat kraft seiner 
revolutionaren Gewalt im Rahmen und mit den Aufgaben einer kommu
nalen Vertretung vorlaufig die alte Biirgerschaft berufen. An den Anfang 
der Proklamation sei alsdann der Grundsatz zu stellen, daB fiir aIle Ver
tretungskorperschaften im hamburgischen Staatsgebiet fortab das all
gemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht Platz greife. In jedem 
FaIle aber solle der Rat moglichst rasch Neuwahlen verfiigen. 1m Augen
blick besitze er die Macht, dem stadtischen Parlament einen bestimmten 
Charakter zu geben, ihm einen festumrissenen Kreis von Rechten und 
Aufgaben zuzuweisen und dem Riickfall der politischen Gewalt an Senat 
und Biirgerschaft einen Riegel vorzuschieben. Dieser Anregung stimmte 
der Arbeiter- und Soldatenrat zu, urn sich Freilich hinsichtlich der Anbe
raumung von Neuwahlen der Auffassung des Vertreters der unabhangi
gen Fraktion anzuschlieBen. Von der Festsetzung eines bestimmten Ter
mins sah er ab und willigte nur in die Bestimmung, daB die Neuwahlen 
tunlichst bald in die Wege geleitet werden sollten. Unbeschadet seiner 
Ausiibung der politischen Gewalt behielt der Rat sich auch gegeniiber den 
Beschliissen der Biirgerschaft ein unbedingtes Veto vor. 
Um arbeitsfahig zu sein, muBte der Rat sich eigene Arbeitsinstrumente 
schaffen. Versteht sich, daB er von Anbeginn an ein geschaftsmaBig auf
gezogenes Biiro errichtete und daneben zur Vertretung seiner Politik in 
der tHfentlichkeit eine Presseabteilung stellte, mit der er Freilich zunachst 
iible Erfahrungen machte, da das Bureau, in den Handen des Soldaten
rates und mit Mannern von biirgerlich-demokratischer Gesinnung besetzt, 
eine Politik trieb, die sich mit der des Rates in keiner Weise vereinbarte. 
Erst nach Wochen konnte dieser Zustand beseitigt werden, indem das 
Bureau geschlossen und ein neues mit vollig anderer Besetzung gebildet 
wurde. Bereits in seiner ersten Sitzung hatte der Rat drei Unterabteilun
gen flir Sozialpolitik, Medizinalwesen und Verkehr gebildet. Zu ihnen 
gesellten sich bald die Kommissionen fiir auswartige Politik und Presse, 
Ernahrungswesen, Justiz- und Gefangniswesen, Sicherheitswesen und Poli
zei, Sanitatswesen, Bau- und Wohnungswesen, Unterrichtswesen, Handel, 
Schiffahrt und Industrie, Finanzwesen, militarische Angelegenheiten und 
Schadenersatzsachen. 
Als die wichtigsten Abteilungen diirfen die fiir Justiz, Unterricht, Handel 
und Industrie, Sozialpolitik und Sicherheitswesen gelten. Die Justizkom-
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mission hatte die Aufgabe, Unstimmigkeiten, die sich zwischen Verfugun
gen des Rates oder bei ihrer Auslegung ergaben, zu beseitigen. Daruber 
hinaus sollte sie neue Richtlinien fur das Strafverfahren ausarbeiten und 
die Amtsjustiz regeln, uberhaupt die Strafrechtspflege andern und reak
tionare Gesetze beseitigen. Die Kommission fur das Sicherheitswesen war 
berufen, das Polizeiwesen zeitgemaB umzugestalten und zugleich Grund
lagen fur die vollige AblOsung des alten Heeresapparates und die Errich
tung einer wesentlich aus Mitgliedern der drei sozialistischen Organisatio
nen bestehenden Volkswehr zu schaffen. Der Unterrichtskommission lag es 
ob, das gesamte Schulwesen in seinen unteren, mittleren und oberen Gra
den von der Grundlage der Einheitsschule aus neu zu ordnen. Die Kom
mission fur Handel, Smiffahrt und Industrie unternahm es, das Hambur
ger Wirtsmaftsleben der deutschen Produktion wieder einzufUgen, vor 
allem, indem die Hamburger Eisenindustrie, zumal die Werften, auf die 
Reparatur und den Bau von Eisenbahnmaterial eingestellt wurden. Eine 
vielleicht ausschlaggebende Bedeutung kam der sozialpolitismen Abteilung 
des Rates zu. Sie sollte den Ausbau des Ratesystems in den Betrieben in 
die Wege leiten, urn damit ihre Sozialisierung anzubahnen, und fungierte 
zugleich bei Streitigkeiten zwismen Arbeitern und Unternehmern als ober
ste Entscheidungsinstanz. Nicht als ob sie an die Stelle der Gewerbe
gerichte getreten ware: aber in allen wichtigen, fUr Branche, Industrie oder 
gesamtes Wirtschaftsleben maBgebenden Fallen dekretierte sie nam Anho
rung der Parteien mit fur beide Teile rechtsverbindlicher Kraft, so daB die 
Regelung der gesamten Betriebsverhaltnisse letzten Endes in den Handen 
des Organs des revolutionaren Rates lag. Die Ergebnisse der Kommissions
tatigkeit blieben freilim weit hinter den gesteckten Zielen zuruck, die auf 
keinem Gebiet auch nur annahernd erreicht wurden, woran der Mangel an 
eigenen Kraften ebensosehr die Schuld trug wie die Resistenz der Behor
den und des Unternehmertums. Das gilt selbst von der Abteilung fur 
Handel, Schiffahrt und Industrie und ihrem Versuch, die tote Wirtsmaft 
des Stadtegebietes der deutsmen Produktion wieder als lebendiges Glied 
einzufugen. War die Aufgabe auch schwierig, so hatte sie sich dom bei 
einigem Entgegenkommen namentlim der preuBischen Behorden lOsen 
lassen. 
Unter den ersten MaBnahmen des Rates stand die Durchfuhrung grund
legender wirtsmaftlimer Forderungen der Arbeiterpolitik mit obenan. In 
seiner zweiten Sitzung dekretierte er den Achtstundentag, wobei, falls 
etwa die Unternehmer die Betriebe smlOssen, ins Auge gefaBt war, Werk
statten und Fabriken zwangsweise wieder zu offnen. Nach der Bekannt
machung war fUr die verflossene Lohnwome der bisher gezahlte Arbeits
verdienst in voller Hohe zu gewahren, auch fur diejenigen Tage, an denen 
die Arbeit geruht hatte. Die Arbeitszeit sollte furderab acht Stun den tag
lich oder, wo sich dies, wie im Lebensmittelgewerbe und Verkehrswesen 
nicht durchfuhren lieB, 48 Stunden in der Woche nicht uberschreiten. Ais 
Arbeitsverdienst musse mindestens ebensoviel gewahrt werden, wie in der 
fruheren regularen Arbeitszeit verdient worden ist. Lohne und Akkord-
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preise seien demnam um soviel zu erhohen, daB der alte Stundenlohn er
reimt werde, jedom sei die Akkordarbeit moglimst smnell und ganzlim 
zu beseitigen. Etwa dom nom notige Dberstunden solI ten mit dem hierfiir 
festgesetzten Zusmlag bezahlt werden. Die Vorsmriften seien streng zu 
beamten und unverziiglim durmzufiihren. Fiir jede Zuwiderhandlung 
wurde strenge Bestrafung angedroht und bestimmt, daB der in Frage kom
men de Betrieb gegebenenfalls yom Arbeiter- und Soldatenrat wiirde in die 
Hand genommen werden. Die Durmfiihrung der Bekanntmamung gestal
tete sim insofern nimt einheitlim, als die Regelung der Frage der Akkord
arbeit dem Gewerksmaftskartell, die Erledigung von Besmwerden der 
Sozialpolitismen Abteilung zugewiesen ward und das Smwergewimt, das 
zuerst bei der Abteilung lag, sim spater nam der Seite des Kartells ver
smob. Auf der andern Seite wirkten die Bestimmungen, daB der Arbeits
verdienst in der verkiirzten Arbeitszeit »mindestens« ebensoviel betragen 
solIe wie friiher und die Akkordarbeit »moglimst smnell und ganzlim« 
zu beseitigen sei, auf die wirtsmaftlimen Bewegungen der namsten Wo
men naturgemaB anspornend sein, und daran anderte aum der Umstand 
nimts, daB spater einzelne Wendungen der Bekanntmamung smarfer ge
faBt wurden, um die Verhaltnisse der Betriebe zu regeln, in denen sim 
die Arbeitsverkiirzung nimt sofort in der vollen Hohe durmfiihren lieK 
Fiir das Vorgehen der Arbeitersmaft blieb die erste Verordnung maB
gebend. 
Gleim im Beginne seiner Wirksamkeit wandte der Rat sein Augenmerk 
aum der Frage der Arbeitslosen zu. Denn die Zahl der vollig Arbeitslosen 
betrug bald mehr als 70000 und die der teilweise Beschaftigten reichte 
rasm an 100000 heran. Senat und Biirgersmaft hatten denn aum bereits 
vor der Revolution die Errimtung eines Arbeitsamtes besmlossen, das sim 
die Arbeitsvermittlung, die Beratung der heimkehrenden Krieger und die 
Arbeitslosenfiirsorge zur Aufgabe stellte und als Unterstiitzung 6 Mk. fUr 
ein kinderloses Ehepaar, 1,50 Mk. fiir jedes Kind bis zu der Zahl von 
dreien, und 4 Mk. fiir unverheiratete Personen vorsah, Unterstiitzungs
satze, die den Hamburger Staat womentlim voraussimtlim mit 3 Millio
nen Mark belasteten. Weil aber das Arbeitsamt nom nimt in Wirksamkeit 
getreten war und auf allen Gebieten neue Fragen auf den Rat einstiirm
ten, muBte die Angelegenheit bis zur Mitte des Dezember in der Smwebe 
bleiben. Die Verzogerung zog eine Reihe groBer Demonstrationen der 
Arbeitslosen nam sim. Dom gelang es dem Rate, die Angelegenheit in 
einer befriedigenden Weise zu regeln. Er smlug den Arbeitslosen die Ein
setzung einer von ihnen selbst moglimst aus allen Berufen und Erwerbs
zweigen zu wahlenden standigen Kommission vor, die mit dem Rat Fiih
lung halten und sowohl in das Arbeitsamt wie in die einzelnen Arbeits
vermittlungsstellen Vertreter zur Dberwamung entsenden sollte. Wahrend 
den Arbeitslosen aus den Kriegskiimen Mittag- und Abendessen zu erheb
lim herabgesetzten Preisen gereimt und sie an der Verwaltung der Kiimen 
mitbeteiligt werden sollten, verfUgte er eine Erhohung der Unterstiitzungs
satze urn 1 Mk. fiir ledige und 2 Mk. fiir verheiratete Personen. Ein von 
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Senat und Arbeitsamt unternommener Versuch, an diesen Zugestandnissen 
Abstriche vorzunehmen, scheiterte an dem Veto des Rates. Erst spater 
durfte die Gesamtunterstiitzung einer Familie 75 Mk. in der Woche nicht 
iibersteigen. 
Die Tatigkeit des Rates zumal auf wirtschaftlichem Gebiet regte natur
gemaB zur Bildung von neuen Raten an. Es entstanden Rate wohl samt
licher Beamtenkategorien, Rate der Lehrer, der Schutzmannschaft, der 
Feuerwehrleute, Betriebsrate der Eisenbahner und so fort sowie Angestell
tenrate der verschiedensten Art. Dem vielfach bekundeten Verlangen sol
cher Rate, im Arbeiter- und Soldatenrat unmittelbar vertreten zu sein, 
gab der Rat nicht statt, da die Kopfzahl der Exekutive und bestimmte 
Partei- und Betriebsvertretungen festgelegt waren, doch wurden die ver
schiedenen Rate in unmittelbare und standige Verbindung mit den ent
sprechenden Kommissionen des Rates, zumeist mit der sozialpolitischen 
Abteilung gebracht. 
Kaum hatte der Rat seine Arbeitsorgane geschaffen, als er der politischen 
KontroUe des Verwaltungsapparates nahertrat. Sie soUte zum ersten aus
geiibt werden durch die Tatigkeit jener Organe, die erwahnten Abteilun
gen, sod ann durch Kommissare, die den wichtigsten Verwaltungen bei
geordnet wurden. Aber wie in der eigenen Tatigkeit des Rates machte sich 
auch hier der Mangel an technisch geschulten Person en bemerkbar, von 
der Yom ersten Tage an einsetzenden und im Laufe der Zeit wachsenden 
passiven Resistenz der hoheren Beamtenschaft ganz abgesehen. Eine poli
tische KontroUe des Verwaltungsapparates ist nur zu err eichen, wenn die 
soziale Demokratie auch auf das Gebiet der Verwaltung iibergreift, wenn 
die Verwaltung, frei von aUer bureaukratischen Schablone und Formalitat, 
auf ihre einfachen Spezies zuriickgefiihrt wird und die Bevolkerung selber 
unmittelbar ihre Ausfiihrung in die Hand nimmt. Aber jene Schwierigkei
ten hielten den Rat nicht ab, Schadlinge in der Verwaltung durch ein
fachen Machtspruch zu beseitigen, wie dies beispielsweise mit zwei preu
Bischen Landraten in der Nachbarschaft Hamburgs geschah, die ihres 
Amtes enthoben wurden und trotz des Einspruches der Regierungen zu 
Schleswig und Berlin ihres Amtes enthoben blieben. Das gleiche Los traf 
einen Regierungsprasidenten, dessen Geschafte von einem Delegierten des 
Rates iiberwacht und zum Teil weitergefiihrt wurden. Doch auch mit den 
eigenen Anhangern gab es manche Schwierigkeit. Die Arbeiter- und 501-
datenrate von zwei zum hamburgischen Staatsgebiet gehorigen Orten hat
ten der eine den Gemeinderat beseitigt und einen siebenstiindigen Arbeits
tag eingefiihrt, der andere den Vertreter der Landherrenschaft abgesetzt 
und die Gehalts- und Lohnlisten samtlicher Beamten und Angestellten 
einer Revision unterzogen. Die Vorgange, die schlieBlich im Einvernehmen 
mit den Raten der beiden Orte zur Zufriedenheit geregelt wurden, gaben 
AnlaB, die Zustandigkeit des nicht nur fUr Hamburg, sondern auch fiir 
Altona, Ottensen, Wandsbek und die gesamte Umgebung des Vierstadte
komplexes eingesetzten Arbeiterrates iiber die Nachbargebiete naher fest
zulegen. 
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Nach der einschUigigen Verordnung unterstanden dem Hamburger Rat als 
dem Inhaber der politis chen Gewalt im hamburgischen Staatsgebiet samt
liche Rate dieses Gebietes, und die Ortsrate bildeten nur Kontrollinstanzen 
fiir die ortliche Verwaltung. Eingriffe in die staatliche Verwaltungstatig
keit wurden untersagt. Innerhalb des preuBischen Vorortsgebietes reichte 
die Zustandigkeit des Rates so weit wie die Zustandigkeit der Organisa
tionen und Truppenformationen, die ihre Vertreter in den Rat entsandten. 
Doch sollte der Rat hier lediglich als Kontrollinstanz der ortlichen Ver
waltung nach MaBgabe der VOn der preuBischen Regierung aufgestellten 
Richtlinien handeln und zu Eingriffen in staatliche Verwaltungstatigkeit 
grundsatzlich wenigstens - in der Praxis kam es ja mitunter anders -
nicht berechtigt sein. Die innerhalb des bezeichneten Vorortsgebietes beste
henden ortlichen Rate erkannte der Hamburger Rat an; er erledigte mit 
ihnen die aus der wirtschaftlichen Zusammengehorigkeit sich ergebenden 
gemeinsamen Angelegenheiten und gewahrte ihnen Schutz und Beistand. 
Wo in einem preuBischen Vororte kein Arbeiter- und Soldatenrat bestand, 
war der Rat befugt, das Kontrollrecht iiber die ortliche Verwaltung durch 
Beigeordnete auszuiiben, die aus seiner Mitte gewahlt werden sollten. 
Die organisatorischen Eingriffe und MaBnahmen des Rates umfaBten 
naturgemaB die mannigfachsten Gebiete. Der provisorische Arbeiter- und 
Soldatenrat hatte eine Lebensmittelkommission gebildet und Ausfuhrsen
dungen nur erlaubt, wenn der ErnahrungsausschuB die Genehmigung er
teilt hatte. Die Regelung der Zufuhr und Verteilung lag bisher in den 
Handen des Kriegsversorgungsamtes, wie denn der Wunsch laut wurde, 
es moge zur besseren Lebensmittelversorgung das hamburgische Kriegsver
sorgungsamt in Zukunft seine Tatigkeit iiber den ganzen Stadtekomplex 
und die benachbarten Landherrenschaften ausdehnen. Auch der neue Rat 
wahlte eine fiinfgliedrige Kommission, urn die gesamte Lebensmittelver
sOfgung zu iiberwachen. Die Kommission beschloB nun, die Funktionen 
des Kriegsversorgungsamtes sowie des Magistrats von Altona auf dem 
Gebiete def Lebensmittelversorgung selbst auszuiiben, ein BeschluB, der 
angesichts def komplizierten Maschinerie des hamburgischen Kriegsversor
gungsamtes sich nicht ohne schwere Stockungen in der Ernahrung hatte 
durchfiihren lassen und auch im Widerspruch zu der Bekanntmachung 
stand, daB die hamburgischen Staatsbehorden vorderhand bestehen bleiben 
sollten. Der Rat machte daher den Schritt riickgangig. Spater wurde dann 
bestimmt, daB einschneidende Veranderungen in der Verteilung der Nah
rungsmittel, in der Herabsetzung von Rationen, in der Feststellung von 
Preis en nicht ohne vorgangige Benachrichtigung und Einwilligung des Ple
nums des Arbeiter- und Soldatenrates vorgenommen werden dUff ten. 1m 
Interesse und zugunsten der Bevolkerung hat der Rat wiederholt sowohl 
in die Preisfestsetzung wie in die zur Verteilung gelangenden Quantitaten 
nachdriicklich eingegriffen. 
Als arger Dbelstand machte sich geltend, daB die Bauern nicht die vor
geschriebenen Quantitaten von Lebensmitteln ablieferten. Schon in der 
ersten Sitzung erwog der Rat, wie sich eine regelrechte Verbindung zwi-
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schen der Stadt und dem Lande sowie ihre geregelte Zusammenarbeit her
beifiihren lasse. Es wurde dabei auch die Bildung von Bauernditen und 
die Einleitung einer groBziigigen Propaganda seitens des Arbeiter- und 
Soldatenrates fiir die Bildung solcher Rate gefordert. Zur BeschluBfassung 
und zur Ausfiihrung dieser Anregungen ist es freilich nie gekommen. Er
folglos bemiihte sich ferner der Rat, urn durch die Reichsregierung und die 
Waffenstillstandskommission die Freigabe der Homseefismerei zu er
wirken. 
Mit Genehmigung des Rates hatte sich aus Vertretern der Industrie, der 
Banken und des Handels jener Wirtschaftsrat gebildet, der zumal den 
Handel mit dem Auslande wieder ankniipfen sollte. Die Zusammenarbeit 
mit ihm gestaltete sim freilim nicht sonderlich ersprieBlim, da die prin
zipielle Gegensatzlimkeit der Auffassungen iiber die Wiederingangsetzung 
von Produktion und Verteilung sim sofort geltend mamte. Wahrend jener 
eine kapitalistisme Praxis fiir eine Selbstverstandlimkeit ansah, drangte 
der Rat nach Sozialisierung. Es haben denn auch nur wenige gemeinsame 
Sitzungen stattgefunden ohne zu praktismen Ergebnissen zu fiihren. Zu 
dem vom Wirtschaftsrat geforderten Abbau der U:ihne bot der Arbeiter
und Soldatenrat naturgemaB nicht die Hand, mochten auch gerade die 
Gewerkschaftsvertreter zu einem vom Standpunkte der Arbeiterschaft 
nimt unbedenklichen Entgegenkommen sich geneigt zeigen. Wie jede so
zialistisme Produktion sich grundsatzlich auf die Interessen der Verbrau
cher einstellt, regte er im Gegenteil den Abbau der Warenpreise und die 
ersten Smritte zu einer Neuorganisation des Verteilungsprozesses an. Bei 
der Fiille von Materialien, die auf den Werften fiir den Bau von U-Booten 
nom aufgestapelt lagen, wirkte er im Sinne einer Umschaltung der Pro
duktion fiir den Bau von rollendem Eisenbahnmaterial. Ausgehend von 
der Produktion als der Grundlage des gesellschaftlimen Lebens suchte er 
die Stellung der Arbeitersmaft in ihr grundsatzlim zu andern und die 
Betriebe nach der sozialen wie tunlichst auch nam der technismen und 
kaufmannismen Seite ihrer Kontrolle zu unterstellen. Es wurde der Ge
danke bespromen, die Sozialisierung des Backereiwesens in die Wege zu 
lei ten. Da etwa die zwolf groBten Backereien fiir die Brotproduktion des 
Stadtegebietes geniigten, hatte die Ausschaltung der Klein- und Mittel
betriebe und ihre Umformung zu bloBen Verteilungsstellen wesentlime 
Ersparnisse an Betriebsmitteln und Rohmaterialien erbringen und fiir 
andere Zwecke freistellen konnen. Erwogen wurde ferner mit Vertretern 
der Seemannsmaft die Sozialisierung der Seefischerei, die sim verhaltnis
maBig leicht in die Hande des Hamburger Staates iiberfiihren lieB, MaB
nahmen, die, wie sie fiir die Ernahrung der Gesamtheit groBte Bedeutung 
besaBen, die Sozialisierung anderer Gebiete notwendig im Gefolge haben 
muBten. Auch bestand der Rat darauf, bei den zwismen Wirtsmaftsrat 
und Reichsregierung smwebenden Verhandlungen iiber die Zufiihrung von 
Rohmaterialien nimt ausgeschaltet zu werden, wobei ihn die Erwagung 
leitete, daB demjenigen, der die Neuordnung des Wirtsmaftslebens be
stimmt, dauernd auch die politis me Gewalt zufallt. Freilim blieben diese 
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Plane, von den im Rate selbst sich bald verscharfenden Gegensatzen abge
sehen, schon deshalb zur Erfolglosigkeit verurteilt, weil die Berliner Regie
rung, gebunden an ihr KompromiB und ihre Koalition mit der GroB
bourgeoisie, die Sozialisierung ernsthaft weder in Angriff nehmen konnte 
noch wollte. 
Eben deshalb suchte der Rat feste Normen fiir die Durchbildung des Rate
systems in den Betrieben zu schaffen und zugleich den Wirtschaftsrat in 
einem bestimmten Abhangigkeitsverhaltnisse vom Arbeiter- und Soldaten
rat festzuhalten. Er legte ihm zu dies em Zwecke eine Reihe von Leitsatzen 
vor. Darin wurde ausgesprochen, daB der Wirtschaftsrat eine im Gefolge 
der Revolution entstandene Korperschaft darstelle und seine MaBnahmen 
der Kommission des Arbeiter- und Soldatenrates fiir Wirtschaft und Indu
strie zur Priifung und Begutachtung vorzulegen habe; die Ratskommission 
sollte dann in allen Fallen die erforderlichen Schritte in die Wege leiten. 
Fiir jeden Betrieb mit iiber 20 Arbeitern war ein Arbeiterrat vorgesehen; 
Betriebe mit weniger als 20 Beschaftigten solI ten sich mit gleichartigen 
Betrieben zwecks gemeinsamer Wahl eines Betriebsrates zusammentun, 
unstandige Arbeiter unter sich Berufsgruppen bilden und Arbeiterrate 
wahlen. Das aktive Wahlrecht besaBen nach dem Entwurf aIle iiber 
16 Jahre, das passive Wahlrecht aIle iiber 20 Jahre alten Beschaftigten, die 
das Wahlverfahren selbstandig ordneten. Der Arbeiterrat sorgte fiir den 
geregelten Gang des Betriebes, kontrollierte seine Geschaftsfiihrung nach 
der sozialen, technischen und kaufmannischen Seite und regelte mit der 
Betriebsleitung die Lohn- und Arbeitsbedingungen unter Hinzuziehung 
der bestehenden Arbeiter- und Angestelltenorganisationen. Kam eine Ver
einbarung nicht zustande, so war die sozialpolitische Kommission des 
Arbeiter- und Soldatenrates anzurufen, die unter Beiziehung von Sach
verstandigen beider Parteien endgiiltig entschied. 1m iibrigen iibten die 
Betriebsrate die ihnen vom groBen Arbeiterrat iibertragenen Funktionen 
aus und durften hierin weder von den Betriebsleitungen noch von den 
Behorden irgendwie behindert werden. Der GroBe Arbeiterrat ordnete und 
umgrenzte sein Tatigkeitsfeld und den Kreis seiner Rechte selbst, eine Be
stimmung, die es ihm ermoglicht hatte und nach der Absicht der Urheber 
des Entwurfes auch ermoglichen sollte, jederzeit und in vollem Umfange 
die politis chen Funktionen der Exekutive zu iibernehmen. Die Beratung 
iiber den Entwurf zog sich geraume Zeit hin und erledigte sich zuletzt von 
selbst, als die Macht des Rates schwand und er nicht mehr die Kraft besaB, 
die Ausfiihrung des Entwurfes durchzusetzen. 
Wie sich von selbst verstand, nutzte auch die Arbeiterschaft des Stadte
gebietes die Revolution nach Kraften aus, urn ihre Lebenshaltung zu stei
gern und sie dem Stan de vor dem Krieg nach Meglichkeit zu nahern. 
Gestiitzt auf jene Bekanntmachung iiber den Achtstundenarbeitstag und 
den meglichst raschen Abbau der Akkordarbeit gelang es den Werften, wo 
sie hauptsachlich in Betracht kam, die Akkordarbeit praktisch zu beseiti
gen, wie sehr sich auch die Unternehmer urn ihre Wiedereinfiihrung be
miihten. Urn die Zahlung der Lehne fiir die Demonstrationstage zu er-
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zwingen, verfiigte der Rat sogar die Sperrung eines Betriebes, die Verhaf
tung des Besitzers und die Beschlagnahme seines Bankguthabens. Wieder
holt griff der Rat zugunsten der Seeleute ein, urn fiir sie iiber den zwischen 
dem Seemannsverbande und den Reedern neu vereinbarten Tarif hinaus 
hohere Heuern zu erwirken. Beim Streik der Klempner driidue er auf die 
Innung und setzte die Anerkennung der Forderungen der Gesellen durch. 
Kurz: er unterstiitzte die Lohnbewegungen mit seinem vollen politis chen 
und moralischen Ansehen. In Verhandlungen der Sozialpolitischen Abtei
lung mit den Werftbesitzern wurden diese daran erinnert, wie sie bisher 
die politische Macht zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil benutzt hatten 
und ihnen biindig erklart, die Arbeiterklasse tue nunmehr das gleiche; sie 
wende auf das Arbeitsverhaltnis ihre eigenen Rechtsgrundsatze an, ohne 
sich daran zu kehren, ob das GroBunternehmertum, das selber niemals 
nach dem Rechtsempfinden der Arbeiter gefragt habe, darin vielleicht ein 
Unrecht erblicke. Gerade aus dies en Bewegungen erwuchs jene Stellung 
der sozialpolitischen Abteilung, die die bisher ausschlaggebenden Mittel in 
der Auseinandersetzung mit dem Unternehmertum, den Streik und die 
Verhandlung von Organisation zu Organisation, ausschaltete, urn sie durch 
vollig neue Methoden, das Rechtsverfahren vQr dem Rat, dem Organ der 
politis chen Gewalt der gesamten - organisierten wie nicht organisierten -
Arbeiterklasse, zu ersetzen. War der Rat auch nicht in der Lage, in aller 
Form eine Diktatur auszuiiben, handelte es sich auch nur urn eine auf den 
burgerlichen Staatsapparat sich stiitzende Herrschaft, so schaltete er doch 
die alten Verhandlungs- und Kampforgane in erheblichem Umfange und 
an den politisch entscheidenden Punkten aus, urn aus ihnen Organe der 
Ratspolitik zu machen. In einem spateren Stadium der Dinge, bei dem 
uber eine Woche wahrenden Streik der StraBenbahn- und Hochbahn
angestellten zeigte sich augenfallig auch vor der Offentlichkeit, welche 
Bedeutung eine nachdriickliche Handhabung der politischen Macht fiir die 
Erfiillung wirtschaftlicher Forderungen der Arbeiterklasse besaB, ver
mochte doch der Rat nicht mehr, die offentliche Kalamitat rasch zu behe
ben, noch die Wunsche der Arbeiter in einem diese befriedigenden Um
fange durchzusetzen, noch das Publikum vor einer neuen und starken Er
hohung der Fahrpreise zu schiitzen. 
Eine der bedeutsamsten Aufgaben des Rats bestand in der Regelung des 
Sicherheitswesens. Man bildete Wachtkompanien aus Mannschaften der 
Kasernen, wahrend die Ungeeigneten zu den vorhandenen Garnison-, 
Arbeits- oder Sammelkompanien versetzt wurden. AuBer Verpflegung 
und ihren militarischen Gebiihrnissen erhielten sie eine Zulage von 3 Mk. 
taglich, wie sie den im Polizeidienst bereits verwandten Mannschaften 
zustand. Ihre Starke sollte die Kopfzahl von 2400 Mann nicht iibersteigen. 
[m Anfange entwickelten sich recht bedenkliche Zustande: setzten die 
Sicherheitsmannschaften doch die Kommission fur Polizei und Sicherheits
wesen in aller Form im Stadthaus fest, weil sie nicht langer mehr auf die 
Regelung ihrer Stellung und die Erfiillung geauBerter Wunsche warten 
wollten. Durch rasche Entlassungen gelang es, des Dbels Herr zu werden. 
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Auch die auftauchenden Werbungen fUr die Freikorps lieB der Rat zu
nachst nicht zu. Desgleichen verfiigte er die Auflosung der Jugendwehr. 
Bei seiner auf die Inangriffnahme der Sozialisierung gerichteten allgemei
nen Politik iibersah der Rat nicht, daB die Stellung Hamburgs im Reich 
einer volligen Neuordnung unter erheblicher VergroBerung seines Gebie
tes bedurfte. Durch preuBisches Gebiet vollig eingeschniirt, besitzt die Stadt 
nicht nur keine geniigende Bewegungsfreiheit zur Erweiterung ihrer Indu
strie und zur Durchfiihrung eines groBziigigen Siedlungswesens: sie ver
fiigt nicht einmal iiber hinreichendes Gelande zum Ausbau ihres Hafens, 
wahrend schon die der Stadt obliegende Elbregulierung ein voIles Ver
waltungsrecht iiber die Uferstreifen bis zur Miindung bedingt. Die Ver
waltungstrennung zwischen Hamburg, Altona und Wandsbek, engherzi
ger partikularistischer Politik entspringend, laBt bei allen groBen Anlagen 
wie Schnellbahnen, Bebauung, Kanalisation, Beleuchtungswesen die Un
wirtschaftlichkeit des alten Systems und die schwer en Hemmungen, die 
es der Ausdehnung des »Gemeindesozialismus« in den Weg legt, hervor
treten. Es herrschte denn auch im Rate allgemein die Auffassung vor, daB 
das hamburgische Gebiet erweitert werden miisse. Bei der Verwirklichung 
dieser Absicht fiel Freilich wesentlich ins Gewicht und hing vie! davon ab, 
ob Deutschland eine einheitliche Republik werden wiirde oder die Bun
desstaaten in der alten Ausdehnung bestehen blieben. Ais die Vertreter 
Hamburgs auf der Ende November in Berlin tagenden Staatenkonferenz 
ihre »Annexionsabsichten« freimiitig auBerten, scheuchten sie einen ganzen 
Hiihnerhof auf, und besonders der preuBische Minister Hirsch versagte es 
sich nicht, gegen die vermeintlich geplante LosreiBung preuBischer Gebiete 
Einspruch zu erheben. Immerhin nahmen damals die Delegierten noch die 
Oberzeugung mit zuriick, daB Hamburg mit Hilfe der Reichsorgane die 
unerlaBliche VergroBerung seines Gebietes in kurzer Zeit und ohne erheb
liche Schwierigkeiten erreichen werde, eine Hoffnung, die Freilich tau
schen sollte. 
Anfang Dezember tagte in Hamburg eine yom Rat berufene Delegierten
versammlung der Arbeiter- und Soldatenrate der weiteren Umgebung, urn 
zu der Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsgebietes an der Niederelbe, 
mit dem Schwerpunkte in Hamburg, eines GroBhamburg, Stellung zu 
nehmen. Nachdriicklich wurden die Befiirchtungen zuriickgewiesen, als ob 
Hamburg die Reichseinheit gefahrden wolle; vollends konne nicht davon 
die Rede sein, daB gewaltsame Angliederungen beabsichtigt seien. Wenn in 
den Ratssitzungen das Verlangen hervorgetreten war, die politische Ge
walt des Rates auf Altona und Wandsbek auszudehnen und die Aufsicht 
iiber diese Stadte durch Kommissare auszuiiben, so hatten doch diese iibri
gens beilauffg geauBerten Ansichten keinen Anklang gefunden. Hinsicht
lich der Grenzen des kiinftigen Wirtschaftsgebietes wurden auf jener Kon
Ferenz weder Vorschlage vorgelegt noch Beschliisse gefaBt. Doch ging 
wohl die Meinung der iiberwiegenden Mehrheit im Rat dahin, daB es 
sich empfehle, den sogenannten Elbschlauch, einen nicht zu schmal en Ufer
streifen zu beiden Elbseiten von Hamburg bis zur Strommiindung, dem 
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hamburgischen Gebiet anzugliedern. Die Konferenz sprach sich fiir die 
Schaffung eines Selbstverwaltungsbezirkes GroBhamburg aus und beauf
tragte den Hamburger Rat, die erforderlichen Schritte im Einvernehmen 
mit den Ortsbehorden und den in Frage kommenden Arbeiter- und Sol
datenraten in die Wege zu leiten. Dem Hamburger Rat gebiihrt jedenfalls 
das Verdienst, die Angelegenheit in FluB gebracht und Verhandlungen 
mit der Reichsregierung angebahnt zu haben. Der spater eintretende Zer
fall seiner Macht legte die Fortfiihrung der Verhandlungen in die Hande 
des Senates. 
Erfolgreicher wirkte der Rat auf dem Gebiete der Schule und des Unter
richtes. Er forderte eine Reihe von Professoren zu Vorschlagen auf, urn 
die Universitatsfrage zu erledigen und die Hamburger Universitat zu 
verwirklichen, ein Plan, der allerdings nicht iiber das Stadium der ersten 
Beratungen hinaus gediehen ist. Das seit fiinf Jahren fertiggestellte Fort
bildungsschulgesetz, dessen Durchfiihrung bis jetzt der Krieg sowie Mangel 
an Lehrkraften verhindert hatte, setzte er mit erheblichen Verbesserungen 
in Kraft. Seine Schulkommission trat in Verhandlungen mit dem Lehrer
rat ein zwecks Um- und Ausgestaltung des gesamten hamburgischen 
Schulwesens im Sinne der Einheitsschule. Er beseitigte den Religionsunter
richt in allen offentlichen Schulen und Erziehungsanstalten und hob mit 
Riickwirkung Yom 1. Januar 1919 an die bestehenden Gesetze und Senats
verordnungen iiber die Veranlagung von Kirchensteuern auf, die damit 
Sache der Religionsgemeinschaften seIber wurde. Auch den Austritt aus 
der Kirche vereinfachte er auBerordentlich, indem zur Abgabe der Er
klarung das vollendete 14. Lebensjahr berechtigte und zu ihrer Rechtsgiil
tigkeit fortan die schriftliche oder miindliche Erklarung vor dem Stan des
amt geniigte. 
Auch das Bau- und Wohnungswesen zog der Rat friih in den Kreis seiner 
Erorterungen. Er empfahl, daB der Staat alle erreichbaren Baumaterialien 
aufkaufen moge, und regte an, besondere MaBnahmen zur Verhinderung 
der Bodenspekulation zu treffen. 
Die Ausiibung des Souveranitatsrechtes durch den Rat war eine unbestrit
tene. An Stelle des Senates begnadigte er einen zum Tode verurteilten 
Raubmorder zu lebenslanglichem Zuchthause. Bei ihrer Heimkehr begriiBte 
er die Truppen als Vertreter des Staates und nach ihm erst kam der Senat 
als Vertreter der Stadt zum Wort. Er bestimmte, daB bei offiziellen An
lassen auBer der Revolutions- und der Hamburger Flagge auf den offent
lichen Gebauden die Reichsfarben nicht gezeigt werden diirften. Mehrfach 
machte er von dem ihm gegen die Beschliisse des Senates und der Biir
gerschaft zustehende Vetorecht Gebrauch. Als Vertreter des Staates ent
sandte er seine Vertreter auf die von der Reichsregierung in der zweiten 
Halfte des November berufene Staatenkonferenz. Freilich traten schon bei 
der Beratung iiber diese Delegation im Rat jene Gegensatze scharfer her
vor, die schlieBlich seine politische Macht untergraben sollten. 
Da voraussichtlich auf der Staatenkonferenz auch die Frage der konstituie
renden Versammlung erortert werden wiirde, kam es zu einer Aussprache 

64 



iiber die Stellung, welme die hamburgismen Vertreter in dieser Frage ein
nehmen soIl ten. Die Remtssozialisten lehnten ein Rateregiment ab und 
verlangten schleunigste Berufung der Konstituante. Die Anhanger der 
U.S.P. stimmten ihnen im Prinzip zu, wiinschten aber den Zusammentritt 
der Konstituante moglichst weit hinausgeschoben zu sehen, urn den heim
kehrenden Truppen die Wahlbeteiligung zu ermoglichen, die Frauenwelt 
besser aufzuklaren und die Erfolge der Revolution durch Inangriffnahme 
der Sozialisierung zunachst zu sichern. Einer ihrer Redner meinte gar, die 
Tage der Sowjetregierung seien gezahlt und es werde das im Interesse der 
Revolution geschlossene KompromiB der drei Fraktionen gewiBt nicht 
vorhalten, wenn eine davon sich gegen die Konstituante erklare. Dem
gegeniiber betonte der Vertreter des kommunistischen Fliigels, daB die 
politische Macht an die Arbeiterklasse gefallen sei, ohne daB die Arbeiter
klasse der gegebenen Sachlage nach eine Diktatur ausiiben konne. Es ver
hindere dies schon der Umstand, daB die Revolution wesentlich auch 
durch die Armee und hier zum Teil unter Fiihrung oder doch unter 
ausschlaggebender Mitwirkung biirgerlicher Elemente durchgefiihrt wor
den sei. Wolle man die Revolution in geordneter Weise fortfiihren und 
doch die politische Macht der Arbeiterklasse sichern, wolle man der Ver
scharfung der Klassengegensatze und vielleicht gar dem Biirgerkrieg 
vorbeugen, so biete sich dazu nur ein Weg. Gefahr drohe sowohl von 
rechts wie von links. Von links insofern, als bei dem Versuch, einer 
sozialistischen Neuordnung auszuweichen und die kapitalistische Ordnung 
wieder herzustellen, der EinfluB syndikalistischer und anarchistischer Ele
mente und damit auch die Gefahr bewaffneter Putsche wachse. Von rechts 
insofern, als die Wiederherstellung des Kapitalismus mit der Bewaffnung 
des Biirgertums Hand in Hand gehen werde. Urn beiden Moglichkeiten 
und dem notwendig daraus entstehenden Biirgerkrieg vorzubeugen, miisse 
einerseits an der politischen Herrschaft der Arbeiterklasse in vollem Um
fange festgehalten werden, urn die Sozialisierung zu sichern; auf der an de
ren Seite aber miisse dem Biirgertum die Moglichkeit gewahrt werden, 
entsprechend seiner zahlenmaBigen Bedeutung Gang, Art und Form der 
Sozialisierung mit zu beeinflussen. Die Berufung einer Konstituante be
deute grundsatzlich die Infragestellung der politis chen Macht der Arbei
terklasse und fiihre zur Wiederherstellung der politis chen Macht der Bour
geoisie, wenn die Arbeiterschaft nicht als Klasse geschlossen und einig in 
den Wahlkampf gehe. Zur Konstituante, nach der die Bourgeoisie form
lim schreie, diirfe daher nicht greifen, wer an der politischen Macht der 
Arbeiterklasse festhalte. Wohl aber konne man neb en das Herrschafts
organ der Arbeiterklasse, neben einen Zentralrat der Rate, ein aus all
gemeinen Wahlen hervorgehendes Parlament stell en, das unter der Kon
trolle der Arbeiterregierung und mit festumrissenen Befugnissen dem Biir
gertum einen gewissen Spielraum gewahre und es ihm ermogliche, beim 
Fortgang der Sozialisierung seine Interessen zur Geltung zu bringen. Der 
Gedankengang, der auch auf der Staatenkonferenz angedeutet wurde, 
wenn schon sich dort keine Gelegenheit bot, ihn ausfiihrlich darzulegen, 
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fand im Rat so gut wie keinen Anklang. Vielmehr standen sich die gegen
satzlichen Parteiauffassungen unvermittelt gegeniiber in einer Frage, die 
nicht nur eine Frage des einfachen Gegensatzes von Arbeiterklasse und 
Bourgeoisie war, sondern die Frage der Macht fiir die Arbeiterklasse 
selbst: und Apparat und Struktur der alten Organisationen machten in 
ihnen das Ringen urn die Fiihrung und Stellung der Klasse zu einer Frage 
der Macht fUr die Leitung und der Anstellung fiir die Person des Fiihrers. 
So mu/he der Gang, den die Dinge im Reich nahmen, eine iible Riickwir
kung auf die politische Stellung des Hamburger Rates auslosen. Die poli
tische Alleinherrschaft der Arbeiterklasse trat im Vierstadtegebiet scharfer 
hervor denn irgendwo sonst und weit scharfer denn bei der Reichsregie
rung, die von Anbeginn an der Koalition mit der Bourgeoisie festhielt. 
Foigte das Reich nicht nach, entwickelte die Revolution sich dort riickwarts 
statt vorwarts, dann wurden die Voraussetzungen fUr die Politik des 
Rates zerstort. Und dies letztere trat ein. Bald und zumal nach dem ersten 
RatekongreE setzte unter den Fraktionen des Rates ein scharfes Ringen 
urn seine Macht und Machtgrundlagen ein. Wie im Reich drehte auch in 
Hamburg die rechtssozialistische Fiihrung das Steuer bewuEt nach riick
warts. 
Wahrend die Politik des Rates darauf hinausging, die biirgerliche Ver
waltung einer immer scharferen Kontrolle zu unterwerfen und sich selbst 
als die leitende Spitze organisch in sie einzuschalten, ernannte im Wider
spruch zu dieser Politik die alte Partei in Altona vier Senatoren. 1m Ge
werkschaftskartell erfolgte ein scharfer VorstoE gegen die Zusammenset
zung des Rates; es wurde auf das Nachdriicklichste seine sofortige Neu
wahl verlangt, die das bisher Errungene in Frage stellen muEte und offen
sichtlich den Zweck verfolgte, die Ratspolitik zu durchkreuzen und ihre 
vollige Neuorientierung herbeizufiihren, ein VorstoE, der urn so bemer
kenswerter war, als urn dieselbe Zeit die Biirgerschaft zum ersten Male 
wieder zusammentrat. Gleich in der ersten Sitzung sollte nun von ihrem 
Vorstand ein von allen Fraktionen unterstiitzter Antrag eingebracht wer
den, wonach zwar Hamburg ein Wahlrecht erhielt, wie es der Verordnung 
des Rates entsprach, aber die Wahlrechtsvorlage zwischen Senat und Biir
gerschaft vereinbart wurde. Das Manover lief auf den Versuch hinaus, 
Senat und Biirgerschaft in die alte gesetzgebende und damit in die alte 
politische Gewalt wieder einzusetzen. Der Vertreter des Senates gab in 
den gepflogenen Besprechungen zu, daB es sich im Grunde urn die Aufrol
lung der Machtfrage handle und hielt den VorstoB fUr unzeitgemaB. Aber 
die alte Partei lieE sich auf die Sache ein, wenn sie an dem Antrage auch 
eine kleine Knderung vornahm, die zwar die Biirgerschaft als politischen 
Faktor ausgeschaltet, aber desto sicherer den Senat als sol chen wieder ein
geschaltet hatte. Der Kampf endete rasch mit einer unzweideutigen Nie
derlage der Biirgerschaft und die politische Souveranitat des Rates wurde 
nur desto scharfer unterstrichen, als der Vorsitzende in jener ersten Sitzung 
im Auftrage des Rates lakonisch mitteilte, daB die politische Gewalt in
folge der Revolution auf den Arbeiter- und Soldatenrat iibergegangen sei, 
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Sen at und Biirgerschaft als politische Korperschaften ausgeschaltet waren, 
beide lediglich als kommunale und Verwaltungskorperschaften fortbestiin
den und der Rat als selbstverstandlich annehme, daB die damit eingetre
tene Verteilung der Zustandigkeiten von der Biirgerschaft ebenso aner
kannt werde, wie sie yom Senat anerkannt sei. 
Inzwischen waren auch im Soldatenrat wesentliche Veranderungen vor sich 
gegangen. Er hatte, urn die Paritat mit dem Arbeiterrat herzustellen, aus 
eigener Machtvollkommenheit seine Vertreterzahl von 15 auf 30 erhoht, 
und die Vertreter der alten Partei und der Gewerkschaften wuBten die 
Umwalzung und die damit anhebende Riihrigkeit des biirgerlichen Ele
ments geschickt zu benutzen, urn im Soldatenrat festen FuB zu fassen und 
ihn zu einer sicheren Machtposition fiir sich auszubauen. Klar trat die ver
anderte Sachlage in die Erscheinung bei der Behandlung der Frage der 
Volkswehr. Die mit ihrer Durchfiihrung betraute Kommission des Rates 
legte Richtlinien vor, wonach die Wehr sich aus iiberzeugten Anhangern 
der drei sozialistischen Gruppen zusammensetzen solle: unbeschadet der 
politis chen Dberzeugung des einzelnen diirfe sie kein Werkzeug fUr eine 
einzelne sozialistische Fraktion und ihrer Politik bilden. Ais Organisation 
unabhangig Yom Sicherheitsdienst, den sie in besonderen Fallen zu ergan
zen hatte, sollten ihre Mitglieder ihre Waffen im Hause behalten und 
grundsatzlich fUr ihren Unterhalt auf den biirgerlichen Erwerb angewie
sen sein. Die Wehr unterstand der Zentralregierung, doch blieben der 
Territorialregierung alle Rechte hinsichtlich der Kommandogewalt vor
behalten, die zur Durchfiihrung der eigentlichen Aufgabe der Wehr, die 
Revolution zu sichern, notig waren. Die Annahme der EntschlieBung schei
terte an dem Widerspruch der Vertreter der alten Partei und der Fiihrung 
des Soldatenrates und beide vermochten es, daB der Entwurf dem Solda
tenrat zur weiteren Erledigung iiberwiesen wurde. Wie die Dinge bereits 
lagen, war damit die Volkswehr fUr Hamburg beseitigt, was in einem Pro
test des kommunistischen Fliigels des Rates und der Vertreter der U.S.P. 
offen ausgesprochen wurde. 
Dies war die Lage, als der erste KongreB der Arbeiter- und Soldatenrate 
in Berlin zusammentrat. Der Versuch, die Hamburger Delegation als ge
schlossene Vertretung des Rates zusammenzuhalten, scheiterte; ein Teil der 
Vertreter des Soldatenrates sowie die Vertreter der alten Partei sonderten 
sich von den iibrigen Delegierten abo Da es auf dem KongreB eine kommu
nistische Fraktion nicht gab und der radikale Fliigel des Rates sich keiner 
der beiden anderen sozialistischen Gruppen anschlieBen mochte, bildete er 
angesichts des durch die beschlossene Geschaftsordnung mittel bar einge
fiihrten Fraktionszwanges eine selbstandige Fraktion der geeinten revolu
tionaren Arbeiter und Soldaten, die es verheiBungsvoll auf 24 Mitglieder 
brachte. Der dem KongreB yom kommunistischen Fliigel im Einklang mit 
der Hamburger Ratspolitik unterbreitete Antrag lautete: »Das revolutio
nare Proletariat, vereint mit der revolutionaren Armee warf die alten Ge
walten zu Boden. Durch den siegreichen Ausgang der Erhebung fiel die 
oberste Macht den Arbeiter- und Soldatenraten zu. Ais Vertreter der 
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Arbeiter- und Soldatenrlite in ganz Deutschland ergreift der KongreB 
Besitz von der politischen Gewalt und iibernimmt ihre Ausiibung. Als Tra
ger der Souveranitat des Reiches hat er das Kontrollrecht, Besetzungs- und 
Absetzungsrecht gegeniiber jeder Exekutive. Der KongreB verlangt das 
sofortige Ausscheiden der biirgerlichen Mitglieder aus der Regierung. Er 
wahlt eine Kommission, die ihm iiber die Ersetzung der ausscheidenden 
Regierungsmitglieder Vorschlage unterbreitet.« Infolge seiner geschaft
lichen Behandlung gelangte der Antrag erst am letzten Tage zur Beratung, 
als der KongreB sich durch den bekannten Antrag Liidemann bereits ge
bunden hatte, der Antrag somit hinfallig geworden war. 
Gegeniiber den auseinanderstrebenden Tendenzen, die sich im Rate selbst 
bemerkbar machten, gab die Leitung des Rats die Parole der Einigung der 
gesamten Arbeiterklasse aus zur Sicherung und zum Ausbau der Revolu
tion und ihrer Errungenschaften. Dabei kam ihr ein Putschversuch nicht 
ungelegen, den mehrere friihere Mitglieder des Rats und der Presseabtei
lung im Vereine mit biirgerlichen Redakteuren, Finanzkreisen und Politi
kern gegen den Rat unternahmen, eine Aktion, von der auch mehrere 
Redakteure des Echo wuBten, was sie bei ihren Verhoren unterschriftlich 
bestatigen muBten. Die Putschisten wollten vierzehn Ratsmitglieder in 
ihren Wohnungen als Geiseln aufheben, urn sie im Faile einer revolution a
ren Gegenaktion, wie es in einem Flugblatte hieB, erschieBen zu lassen. 
Auf Grund eines vorher im Rat festgelegten Schriftsatzes wurde in den 
aus diesem AniaB anberaumten Versammlungen verlangt und beschlossen, 
daB die Wachmannschaften, urn der Sammlung der Krlifte der Reaktion 
entgegenzuwirken, sich lediglich aus iiberzeugten Anhangern der Revolu
tion zusammensetzen und aile Waffen- und Munitionsdepots sich nur in 
der Gewalt zuverlassiger Truppen befinden sollten, Ferner daB der Siebe
ner-AusschuB des Obersten Soldatenrates als Inhaber der Kommando
gewalt nur aus zuverlassigen Revolutionaren bestehen diirfe. Dberdies 
wurde das Tragen von Offiziersrangabzeichen und Uniformen verboten, 
die Entwaffnung samtlicher Offiziere verlangt und die Soldatenrlite fiir 
die Zuverlassigkeit der Truppenteile verantwortlich gemacht. Offiziere 
durften nur Mitglieder von Raten sein, soweit sie von der Mehrheit ihrer 
Formation gewahlt und als iiberzeugte Anhanger der Revolution bekannt 
waren, Forderungen, die naher ausgearbeitet und modifiziert, yom ersten 
RatekongreB angenommen und als die sieben Hamburger Punkte bekannt 
geworden sind. Zur Anbahnung der politischen Einheit und zur Propagie
rung der Ratspolitik in der tlffentlichkeit sollte in Anlehnung an die 
ersten MaBnahmen der Revolution das »Hamburger Echo« in den Dienst 
der Ratspolitik gestellt werden. Als die Hamburger Formationen die Be
stimmung wider die Rangabzeichen der Offiziere auf aIle Rangabzeichen 
ausdehnten, setzte sofort eine Gegenaktion namentlich der Chargierten 
der unteren Grade ein. 
Die Einigungsparole forderte zwar in der Arbeiterschaft das BewuBtsein 
der Zusammengehorigkeit, war ja ihr tiefster Sinn, zu verhiiten, daB die 
Angehorigen der Arbeiterklasse unter keinen Umstanden und urn was fUr 
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politi scher Zwe<ke willen sich wider einander bewaffnen und jemals auf
einander schieBen sollten. Und dies en Zweck hat die Parole in vollem 
MaBe erfiillt. Auch drangte sie die Anhanger der alten Partei und der Un
abhangigen Sozialdemokratie nach links, wahrend sich, wenn die Parole 
sich nicht durchsetzte, das Gefiige der aus zwei widerstrebenden Fliigeln 
bestehenden U.S.P. lockern muBte. 1m allgemeinen freilich konnten die 
damals zur Herstellung einer einheitlichen Organisation in Hamburg ge
pflogenen Verhandlungen nur der Zukunft das Feld bereiten, wahrend die 
Richtung der Gesamtentwicklung sich deutlich in der Tatsache abhob, daB 
die fiir einen ZusammenschluB der Organisationen aufgestellten Grund
satze durchaus im Sinne des kommunistischen Fliigels lagen. Die vollzo
gene Revolution habe einen neuen Boden geschaffen, auf dem der Zusam
menschluB der revolutionaren Arbeitermassen erfolgen konne. In der 
Revolution miiBten kiinftig Politik, Taktik und Organisation der Arbei
terklasse wurzeln. Das Wiirzburger Programm sei durch die Revolution 
erledigt. Den Ausgangspunkt habe das Erfurter Programm mit seinem 
Grundsatz der Vergesellschaftung der Produktionsmittel und des Klassen
kampfes zu bilden, wobei zu beriicksichtigen bleibe, daB es in einer Reihe 
von Beziehungen iiberholt sei. Da der alte Organisationsapparat nicht 
mehr dem Stan de der gesellschaftlichen Entwicklung und den politischen 
und taktischen Bediirfnissen der Arbeiterklasse entspreche, bediirfe es eines 
neuen Programmes und einer neuen Organisation, die den Bedingungen 
der Revolution gerecht wiirden und Sicherheiten dagegen gewahrten, daB 
fortab der Wille der organisienen Mitgliedschaft sich nicht nur gegeniiber 
der Leitung durchsetzen konne, sondern die Politik und die Taktik der 
Bewegung auch wirklich ausschlaggebend bestimme. 
Aber just dieser immerhin bedeutsame Erfolg der Einigungsparole ver
scharfte die Gegensatze in der Fiihrerschaft, zumal als nach dem ersten 
RatekongreB die VorstoBe wider die Kommandogewalt der Soldatenrate 
einsetzten, Venreter der Berliner Regierung und der Gewerkschaften aus 
ihrer Abneigung gegen die Arbeiterrate kein Hehl mehr machten und an 
der Ernsthaftigkeit ihrer Absichten, die Sozialisierung anzubahnen, nur zu 
berechtigte Zweifel entstanden. Als sich dann die Lage in Berlin rasch ver
scharfte, riefen revolution are Obleute der Hamburger Betriebe zu einem 
Sympathiestreik auf, der zu einer Demonstration gegen die rechtssoziali
stische und gewerkschaftliche Fiihrung wurde. Sie forderten Sozialisierung 
vor allem der GroBbetriebe, Sicherung des Achtstundentages und aus
kommliche Lohne, vollen Abbau der Akkordarbeit sowie Beseitigung der 
Wucherpreise. Eine an den Rat entsandte Deputation brachte die Mittei
lung mit, daB Streikende das Gewerkschaftshaus besetzt und mit der 
SchlieBung des Bureaus begonnen hatten; sie verlangte yom Rat die Durch
fiihrung und Sicherung dieser MaBnahmen. Urn nun die Unversehrtheit 
von Haus und Eigentum zu gewahrleisten, erklarte der Vorsitzende des 
Rates im Beisein eines Bruchteils der Mitglieder - soviel Mitglieder, wie 
zu einer Sitzung erforderlich waren, lieBen sich bei der Raschheit, womit 
gehandelt werden muBte, nicht zusammenbringen -, daB er den Wiinschen 
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vorlaufig entsprechen und die erforderlichen Ma~nahmen veranlassen 
werde. Die Bureaus des Gewerkschaftshauses wurden daher zunachst ge
schlossen und der Rat iibernahm die Gewahr flir ihre Sicherheit. Aber die 
Anordnung fiihrte im Rat zu den denkbar scharfsten Auseinandersetzun
gen. Der rechte Fliigel begehrte leidenschaftlich gegen sie auf und der 
Siebener-AusschuB beschlo~, das Gewerkschaftshaus von drei Kompagnien 
saubern zu lassen, wagte jedoch bei den schwerwiegenden Folgen, die das 
Anriicken der Truppen haben konnte, nicht die Ausflihrung. 
Die Debatte im Rat spitzte sich trotz ihrer scharfen Formen sofort grund
satzlich auf die Frage des Verhaltnisses von Ratesystem und Gewerkschaf
ten zu. Den Rechtssozialisten, die an den alten Befugnissen und dem alten 
Rechtskreis der Organisation en festhielten, wurde entgegengehalten, daB 
die Revolution nicht abgeschlossen sei und ihre grundlegende Wirksamkeit 
im Ausbau des Ratesystems liege. Zunachst eine Organisation der Betriebe, 
die diese der Kontrolle der Arbeiterschaft unterstelle, sei das Ratesystem 
dariiber hinaus ein neuer Gedanke zum Aufbau der gesamten Wirtschaft 
und Gesellschaft, zugleich aber auch die Vollendung der Organisation der 
Arbeiterklasse, die diese nach der politis chen und wirtschaftlichen Seite 
umschlie~e, die die Einheit der Klasse in sich verkorpere und das Mittel 
zur Ausiibung ihrer Herrschaft darstelle, die aber, wie sie der alten Ge
sellschaftsordnung widerspreche, so auch mit der politischen und wirt
schaftlichen Organisationsform nicht vereinbar sei, welche sich die Arbei
terklasse auf der Grundlage und zum Kampfe mit der kapitalistischen 
Gesellschaft geschaffen habe. Grundsatzlich und praktisch gehe mithin das 
Ratesystem iiber den politis chen und gewerkschaftlichen Apparat der vor
revolutionaren Zeit hinaus. Die Demonstration, die sich heute abspiele, 
und die dieses BewuBtsein in die Massen tragen wolle, sei, dariiber solIe 
man sich durch die Begleiterscheinungen nicht tauschen lassen, der Anfang 
einer neuen Kra des Kampfes auch fiir Hamburg. Der Rat nahm zuletzt 
eine Entschlie~ung an, die angesichts der Zweideutigkeit ihrer Politik den 
Riicktritt der Regierung Ebert-Scheidemann-Noske verlangte, zum Aus
bau des Ratesystems in den Betrieben aufforderte und den Rat als die ent
scheidende 1nstanz in allen gewerblichen Angelegenheiten ansprach. Zur 
Durchfiihrung des letzten Teiles der Verfiigung sei ein Revolutionstribu
nal zu schaffen. Der Rat, so hieB es ferner, sei die oberste und erste 1n
stanz der Hamburger Arbeiterschaft, der sich die gewerkschaftlichen Orga
nisationen unterzuordnen hatten. Die aus dies en Grundsatzen sich erge
benden Einzelheiten wiirden von einer Kommission geregelt werden, 
deren Zusammensetzung weiterer BeschluBfassung vorbehalten blieb. 
Da es am gleichen Abend vor dem »Hamburger Echo« zu Ausschreitun
gen gekommen war, wobei in den Parterreraumen iibel gehaust wurde, 
verfligte der zur Beschwichtigung der Menge hingeeilte Vorsitzende des 
Rates die Schlie~ung des Gebaudes und verbot vorlaufig das weitere Er
scheinen des Blattes, urn neuen Zwischen fallen vorzubeugen, zumal unter 
die Menge sich offensichtlich provokatorische Elemente in gro~er Zahl 
gemischt hatten. Die Ma~nahme wurde der Pari tat halber auf das zweite 
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am Orte erscheinende sozialistische Organ, das Blatt der unabhangigen 
sozialdemokratischen Fraktion, ausgedehnt und yom Rat nachtraglich ge
biUigt. Eine sofort niedergesetzte Kommission soUte dariiber befinden, 
unter welchen naheren Umstanden das »Echo« we iter erscheinen wiirde. 
Sie bestimmte, daB die anlaBlich des Putsches ins Auge gefaBte und von 
den Volksversammlungen beschlossene MaBnahme nunmehr durchzufiih
ren und das Blatt durch eine paritatische Besetzung der Redaktion zu 
einem Ratsorgan zu machen sei. Dabei verstand es sich nach der Meinung 
der Kommission von selbst, daB das Blatt der Unabhangigen sozialdemo
kratischen Partei gleichfaUs sein Erscheinen einzusteUen habe, womit die 
Einheit auf dem Gebiete der Presse durchgefiihrt und in weiterer Folge 
auch die Geschlossenheit der politischen Organisation gewahrleistet gewe
sen ware. Ehe es jedoch zur Durchfiihrung der MaBnahme kam, wurde sie 
durch die Verhaftung des Vorsitzenden des Rates, den Sicherheitsmann
schaften aus dem Rathause unter bedrohlichen Anzeichen gewaltsam als 
Gefangenen fortfiihrten, verhindert, wahrend der Soldatenrat zugleich 
eine starke Besetzung in das »Echo« legte, urn es gegen die Durchfiihrung 
des Beschlusses zu sichern. 
Die alte Partei veranstaltete infolge der Vorgange eine groBe Demonstra
tion, die am 11. Januar dieses Jahres stattfand. Die Durchfiihrung eines 
Ratsbeschlusses war durch das Dazwischentreten der bewaffneten Macht 
im Interesse einer einzelnen Partei verhindert worden. Die Verhaftung 
des Vorsitzenden aber muBte nach einigen Stunden Haft auf Verlangen 
des Rates riickgangig gemacht werden. WoUte man nicht offen die Dikta
tur des Soldatenrates uber den Arbeiterrat proklamieren und fur die 
nachste Zeit zu einer dauernden Praxis machen, so blieb nur ein Weg: die 
Beseitigung des Arbeiterrates und seine Wiederwahl auf Grundlagen, die 
eine bessere Zusammensetzung im Sinne der Rechtssozialisten gewahrlei
steten. Es soUte denn auch der Arbeiterrat zur Abdankung gezwungen 
werden. 1m Auf trag einer vor dem Rathaus versammelten und den wei ten 
Rathausplatz ausfiiUenden Menschenmasse - hielten doch die groBen Ge
schafte ihre Raume geschlossen, wahrend ihre AngesteUten steUenweise 
sogar zur Teilnahme an der Demonstration gefiihrt wurden - erschien 
eine Deputation im Rathause mit der Frage, ob der Arbeiterrat zur Ab
dankung gewiUt sei. Es wurde ihr bedeutet, daB der Rat an und fiir sich 
zu jeder Zeit zum Riicktritt bereit sei, daB der Riicktritt seiber jedoch ein
zig und aUein der Entscheidung des GroBen Arbeiterrates unterliege und 
ohne dessen Mitwirkung unter keinen Umsdnden erfolgen werde; es 
bleibe der Deputation iiberlassen, im Einvernehmen mit dem Soldatenrat 
gegen den ganzen Arbeiterrat Gewalt zu gebrauchen, wie vor wenigen 
Tagen gegen seinen Vorsitzenden Gewalt angewendet worden sei. Auch 
als darauf der drauBen harrenden Menge die Absetzung des Arbeiterrates 
vorgeschlagen und von ihr in diesem Sinne beschlossen wurde, bezeigte 
sich die oppositioneUe Mehrheit des Arbeiterrates nicht wiUfahriger. Nach 
neuen stiirmischen Debatten begniigte sich die Abordnung mit einer Erkla
rung, in der sie zunachst die Notwendigkeit des Ratesystems und seines 
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Ausbaues anerkannte, gegen das der VorstoB sich im Grunde gerichtet 
hatte, wahrend der Rat zusagte, es solie dem GroBen Arbeiterrat die 
Frage der Neuwahl der Exekutive auf Grund des parteipolitischen Ver
haltniswahlsystems an Stelle des parteilosen Betriebswahlsystems zur Be
schluBfassung unterbreitet werden. Wie vorauszusehen war, lehnte es der 
GroBe Arbeiterrat ab, darauf einzugehen. Das System der Verhaltniswahl 
wurde auch in Hamburg unmittelbar vor den Wahlen zum zweiten Rate
kongreB yom Zentralrat der Rate oktroiert, als es mit der politis chen 
Macht der Arbeiterklasse langst zu Ende war. 
So brach denn eine Phase der Diktatur des Soldatenrates an. Nicht nur, 
daB unter den Sicherheitsmannschaften und Truppen die Auffassung ge
nahrt wurde, als ob die linke Gruppe des Arbeiterrates einer Politik der 
Putsche zuneige. Es ereignete sich eine lange und merkwiirdige Reihe von 
Verhaftungen sogenannter Spartakisten, ohne daB die nicht immer harm
losen Personen mit dem Spartakusbunde das geringste zu tun hatten. Der 
Siebener-AusschuB beschloB gar die Verhaftung des Wortfiihrers jener 
Werftarbeiterdeputation, die die SchlieBung des Gewerkschaftshauses ver
langt hatte, auf Grund vollig haltloser Behauptungen, weil er, ein Russe, 
angeblich zum bewaffneten Widerstand sowie zur Besetzung des Gewerk
schaftshauses aufgefordert habe und im Besitz falscher Papiere sei. Auf 
Verlangen des auswartigen Amtes und unter Umgehung des ordentlichen 
Richters, der ihre Verhaftung ausdriicklich abgelehnt hatte, wurde die 
Buchhalterin des russischen Konsuls verhaftet und nach Berlin abgescho
ben. Mehrere Person en des Stadthauses wurden verhaftet, weil sie dem 
Sprecher der erwahnten Werftarbeiterdeputation seine sogenannten fal
schen Papiere in Gestalt eines auf einen anderen Namen lautenden Fahrt
ausweises ausgefertigt hatten. Ein Willkiirregiment, das die Justizkommis
sion des Rates geflissentlich umging und fiir das der Vorsitzende dieser 
Kommission wie auch der Vorsitzende des Rates die Verantwortung nicht 
weiter tragen woUten, so daB sie unter Abgabe einer offentlichen Erkla
rung ihre Xmter niederlegten. Dann kam, was kommen sollte: Die Oppo
sition im Rat gab bei der Neuwahl des Vorsitzenden weiBe Stimmzettel 
abo Vorsitzender wurde ein Vertreter der Rechtssozialisten. Das auf die 
neuen Truppenverbande der weiBen Garden gestiitzte Erstarken der Reak
tion im Reiche, die auf die Beseitigung der politischen Macht der Rate 
gerichtete Politik der Regierung und ihre Verordnungen und Erlasse mach
ten die Fortfiihrung der bisher befolgten Ratspolitik in steigendem MaBe 
unmoglich. Daher soUte der neuen politischen Konstellation Rechnung 
getragen und derjenigen Fraktion vor der Offentlichkeit die Verantwor
tung zugeschoben werden, in deren Hand ohnehin bei dem allgemeinen 
Gange der Dinge die Leitung geraten muBte, auch wenn sie nicht, gestiitzt 
auf die bewaffnete Macht des Soldatenrates, jederzeit in der Lage gewe
sen ware, die Beschliisse des Arbeiterrates zu durchkreuzen und ihnen ein 
Veto entgegertzusetzen. 
Die neue Leitung trat dem Abbau der politischen Stellung des Rates syste
matisch naher. Sie faBte sofort eine Neuwahl der Biirgerschaft ins Auge. 
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Nun hatte sich zumal die kommunistische Gruppe der Neuwahl einer 
Kommunalvertretung nicht nur nicht widersetzt, sondern sie im Anfange 
der Ratstatigkeit sogar lebhaft befiirwortet. Aber die Aktion der alten 
Partei bezweckte we it mehr, namlich die Wiedereinsetzung der Biirger
schaft in ihre alte Stellung und ihre alten Rechte. Der Rat, in dem durch 
Personalveranderungen im Soldatenrat die Rechtssozialisten mehr und 
mehr den Ausschlag gaben, beschloB zunachst nach langeren Verhandlun
gen, daB ein Stadtparlament neu gewahlt werden und den alten Namen 
der Biirgerschaft tragen sowie daB zur Wahl aIle, die zur Nationalver
sammlung gewahlt hatten, berechtigt sein solI ten, sofern sie am Tage der 
Wahl sechs Monate in Hamburg wohnten. Diesem ersten BeschluB folgte 
dann der weitergehende, wonach die Biirgerschaft eine gesetzgebende Kor
perschaft zu sein habe mit politischer Gewalt. Nach dem entscheidenden 
ersten Paragraph en der vom Rat iiber die Neuwahl der Biirgerschaft er
lassenen Verordnung bestand ihre Aufgabe, auBer in der Erledigung der 
laufenden Angelegenheiten, in der Beratung und BeschluBfassung iiber 
eine neue Verfassung und die zu ihrer Erganzung erforderlichen Gesetze. 
Ein Antrag, daB die BeschluBfassung nach MaBgabe der Bekanntmachung 
vom 12. November 1918 erfolgen solIe, so daB also dem Rat das Veto 
gegeniiber den Verfassungsbeschliissen zugestanden hatte und er bis zum 
Tage ihres Inkrafttretens Inhaber der politis chen Gewalt geblieben ware, 
wurde abgelehnt. Es scheiterte auch der Versuch, wenigstens eine den neuen 
Zeitumstanden entsprechende Neugestaltung des Senates zu sichern, da der 
Rat nicht befugt sei, solch weitgehende Verordnungen zu erlassen, viel
mehr miisse die Angelegenheit clurch ein Notgesetz cler neuen Biirgerschaft 
geordnet werden. 1m Grunde entsprachen diese Beschliisse der Haltung der 
Reichsregierung, die im Widerspruch zu friiher den Rat nicht mehr als 
Trager der politis chen Gewalt in Hamburg anerkannte. Ais eine Vertre
tung Hamburgs im neuen Staatenhause bestellt werden sollte, betraute sie 
damit den Sen at, ohne daB der merkwiirdigerweise auch von den Vertre
tern der alten Partei erhobene Einspruch des Rates das geringste fruchtete, 
zielte ja die Politik der Reichsregierung, die sich unter dem Druch revolu
tionarer Streikwellen zur Erhaltung der Arbeiterrate in den Betrieben 
hatte verstehen miissen, nur desto konsequenter darauf ab, die Rate allent
hal ben, wo sie politische Macht ausiibten, eben so auszuschalten, wie sie die 
Kommandogewalt der Soldatenrate bereits ausgeschaltet hatte. 
Der Kampf der Fraktionen erleichterte den reaktionaren Kraften auch in 
Hamburg das Vordringen. Die neue Kra lieB die Werbungen von Frei
willigen unbehindert zu. Entscheidungen des Rates stieBen auf den offe
nen Widerstand der Behorden - nicht zuletzt der Polizeibehorde und der 
Organe des Soldatenrates - oder wurden vom Unternehmertum stellen
weise mit briisker Rebellion beantwortet. Am schwersten lastete dieser 
Zustand auf den Entscheidungen der sozialpolitischen Abteilung. Teils 
schenkte ihnen das Unternehmertum keine Beachtung mehr, teils bestritt 
es unter Hinweis auf Erlasse der Reichsregierung die Berechtigung zu den 
getroffenen MaBnahmen, konnte es doch, gestiitzt auf solche Verordnun-
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gen, wieder die reaktionarsten gerichtlichen Schritte selbst gegen die Ge
werkschaften in die Wege leiten. Beispielsweise hatte der Textilarbeiter
verband die Sperre iiber eine Firma verhangt und die sozialpolitische Ab
teilung hatte im Sinne der Organisation entschieden. Die Firma klagte 
nun auf Aufhebung der Sperre und ErlaB einer Erklarung, daB die Yom 
Verbande aufgestellten Behauptungen unwahr seien: eine konterrevolutio
nare Aktion, die sich nicht mehr damit begniigte, den Rat zu treffen, 
sondern offen zum Angriff gegen die Gewerkschaften iiberging. Bei der 
grundsatzlichen Bedeutung des Falles erwog der Rat, ob er sich diesmal 
zu einem Eingriff in die Rechtspflege verstehen und dem Gericht die 
Fortfiihrung der Verhandlung verbieten sollte. Es wurde auch ein dahin
gehender Antrag angenommen und weiter beschlossen, in Berlin durch eine 
Abordnung vorstellig zu werden. Dem BeschluB konnte jedoch schon des
halb kein Erfolg mehr beschieden sein, weil das Ende des Rates unmittel
bar bevorstand. 
Namentlich in den letzten Zeiten rachte es sich schwer, daB mehrfache 
Anlaufe, ein besonderes Tribunal zu schaffen, das in allen sich aus der 
Revolution ergebenden und die Ratsgewalt beriihrenden Fragen, fUr die 
sich in den bestehenden Gesetzen keine Norm fand, urteilen sollte, frucht
los geblieben waren und den Anordnungen des Rates die Vollstreckbarkeit 
fehlte. Wo immer die Entscheidungen der Sozialpolitischen Abteilung jetzt 
von den Unternehmern vor die Gerichte gebracht wurden, entschieden 
diese, daB die Spriiche der Abteilung der formalen Rechtsgiiltigkeit er
mangelten. Und dabei verblieb es. Wohl wurde ein Entwurf iiber die 
Bildung eines Tribunals der Justizkommission zur Beratung und naheren 
Ausarbeitung iiberwiesen. Aber es kam zu keinem endgiiltigen BeschluB, 
und als gleichwohl ein Tribunal gebildet wurde, legte der Vorsitzende, 
seines Zeichens ein Amtsrichter, das iibernommene Amt nieder, wei 1 das 
Gericht sich in den Rahmen der ProzeBordnung nicht einfUgen lasse. 
Bei der Beisetzung Liebknechts in Berlin begniigte sich der Rat mit der 
Entsendung einer Delegation. Zu einer offentlichen Proklamation ver
stand er sich nicht. Inzwischen entbrannte der bekannte Konflikt in Bre
men. Die Reichsregierung nahm den Sturz der Bremer Regierung zum 
AnlaB, urn diese Hafenstadt unter ihre BotmaBigkeit zu bringen und eine 
ihr genehme rechtssozialistische Regierung dahin zuriickzufUhren. Sie griff 
damit in den Bereich des IX. Armeekorps ein, ohne das Korps vorher ver
standigt zu haben, was ihr besonders iibel angemerkt wurde, und der Sol
datenrat des IX. Korps antwortete mit der Mobilmachung, also der Kriegs
erklarung. Ein iiberaus iibereilter Schritt, der ohne Vorwissen des Arbeiter
rates getan wurde, der die bedenklichsten Folgen zeitigen muBte, wenn 
dahinter nicht eine entsprechende Macht stand, schlimmer noch, wenn sich 
das vollige Unvermogen zu militarischen Handlungen herausstellte. Und 
gerade das letztere war der Fall, da der Hamburger Soldatenrat dem 
Generalkommando zuerst versteckt, dann offen die Gefolgschaft verwei
gerte. Das Unheil, das die unter solchen Umstanden verlorene Sache in 
sich barg, war nur abzuwenden, wenn die Arbeiterschaft des Stadtegebie-
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tes geschlossen auf den Plan trat und die Durchfiihrung der erforderlichen 
GegenmaBnahmen sicherte. Der GroBe Arbeiterrat von Hamburg nahm 
denn auch eine EntschlieBung an, die die Bewaffnung der Arbeiterschaft 
binnen 48 Stun den veri an gte, eine Forderung, deren Durchfiihrung von 
den militarischen Stellen trotz der kurz bemessenen Frist erwartet werden 
muBte, da ihnen seit vielen Wochen die Erledigung der Volkswehrfrage 
iibertragen war. Der Arbeiterrat wollte Ferner die AnmarschstraBen ge
sichert, die Lebensmittellager des Freihafens beschlagnahmt und Bremen 
mit allen militarischen Mitteln unterstiitzt wissen. Handelte es sich doch 
bei dem Angriff auf Bremen nicht allein urn eine folgerechte Fortfiihrung 
der Aktion der Militars gegen eine grundlegende Errungenschaft der Re
volution, die Ausiibung der Kommandogewalt durch die Soldatenrate und 
die Beseitigung der sieben Hamburger Punkte, die in den Berliner Kamp
fen bereits eine schwere Niederlage erlitten hatten und mit der Niederlage 
Bremens endgiiltig erledigt waren: Es drohte auch die vollige Vernichtung 
der revolutionaren Reste des alten Heeres und die vollige Erfassung des 
neu sich bildenden Heeresapparates durch die alte Generalitat. 
Daraus schon ergibt sich, wie der politische und milidrische Erfolg der 
Aktion mehr zum Nutzen der Militars als der Reichsregierung ausschlagen 
muBte. Das gleiche gilt in vielleicht noch groBerem MaBe von den mog
lichen Folgen. Die Regierung hing in der Luft, solange sie nicht Herr der 
Seekiiste war. Gelang es ihr aber, sich hier festzusetzen, so gewann die 
Militarpartei einen Stiitzpunkt, wo sie eines Tages - auch in einem Kampfe 
mit der Reichsregierung selbst - englischen Ententetruppen die Hand rei
chen kann. Die Absicht des linken Fliigels im Rat ging dahin, die Regie
rung und ihre Militars von der Kiiste fernzuhalten, und die Moglichkeit 
hierzu bestand allerdings. Bei der Starke der Bremer Truppen, der bewaff
neten Arbeiter und ihrer Abwehrstellungen wiirden einige tausend Mann 
geniigt haben, urn das Eindringen der Gerstenberg-Division in Bremen 
vorlaufig zu verhindern. Munition und Waffen besaB Hamburg zur Ge
niige. Die Zwischen zeit konnte zu einer groBziigigen Bewaffnung der 
gesamten Arbeiterschaft in den Gebieten der Nordseekiiste ausgenutzt 
werden. Auf einen Kampf urn den Hamburger Hafen und die hier lagern
den Lebensmittel und Materialbestande hatte es die Regierung niemals 
ankommen lassen konnen. Und jedenfalls tat in diesem Augenblick der 
gemeinsamen Gefahr die Einigungsparole ihre Wirkung. Auch die Fiih
rung der Rechtssozialisten konnte sich der Lage nicht entziehen, sie sah 
sich genotigt, sich an den offentlichen Demonstrationen gegen Noske zu 
beteiligen und sich mit der Moglichkeit bewaffneter Abwehr abzufinden. 
Dariiber hinaus faBte der kommunistische Fliigel die Verbindung mit den 
Industriegebieten der Elbe ins Auge, urn durch eine geschlossene Kette der 
revolutionaren Arbeiterschaft Sachsens und Mitteldeutschlands die Hand 
zu reichen. Gelang der Plan, dann war die Regierung mitsamt der Natio
nalversammlung bei den nach wenig en Wochen ausbrechenden Streiks in 
Mitteldeutschland verloren. 
Letzten Endes scheiterte Freilich diese Politik doch an den harten Gegen-
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satzen der Fraktionen, wenn auch die Annaherung unter der Arbeiter
schaft selbst einen bedeutenden Schritt vorwarts tat und der allgemeine 
Ruck nach links das rechtssozialistische Fuhrertum zwang, von der Solda
teskapolitik der Regierung fUr immer abzurucken. Aus jenem Gegensatz 
der Fraktionen erwuchs der Widerstand des Hamburger Soldatenrates und 
seiner Leitung gegen die BeschlUsse des Korpskommandos. Ein lebhaftes 
Widerspiel personlicher Krafte! Die Hamburger Punkte gingen dabei end
gultig zugrunde, zu Grabe getragen von eben jenen, die sie einst als 
Sprung brett zum ersten Aufstieg benutzten, urn bald danach, wie es im 
ganzen Zuge der Verhaltnisse lag, von der Sonne voller Regierungsgunst 
bestrahlt zu werden. 
Die Vorgange besiegelten das Schicksal des Rates. Sein weiteres Wirken ist 
nur mehr ein Todeszucken, eine peinliche Agonie, der die kommunistische 
Vertretung sich fernhielt. Unmittelbar fUhlbar wurden der Arbeiterschaft 
diese Todeskrampfe durch das vollige Absterben der sozialpolitischen Ab
teilung. Selbst im Rate wurde ihre Tatigkeit herb getadelt, weil sie, was 
sie freilich von Anfang an getan hatte, mit ihren VerfUgungen in das 
Reichsrecht eingreife; da die Revolution den Rat lediglich an die Stelle 
des Landesherrn gesetzt habe, dessen Befugnisse in den Reichsgesetzen ihre 
Beschrankung fan den, musse man versuchen, die Revolution auf das bur
gerliche Recht zu grunden, was ja moglich sei, nachdem samtliche Gerichte 
die Reichsregierung anerkannt hatten. SchlieBlich verfiel man auf die Aus
kunft, die Entscheidungen der Abteilung mit der Vollstreckbarkeitsklausel 
zu versehen. Bald jedoch kam von der Justizkommission, die mit der Bera
tung betraut wurde, die Angelegenheit zuruck mit dem Anheimgeben, auf 
eine Gultigkeitserklarung der Schiedsspruche der Abteilung zu klagen. 
Eine alte Erfahrung fand ihre neue Bestatigung: Fur den, der die politische 
Macht besitzt, sind juristische Formulierungen eine leichte Sache. Ist die 
Macht verloren, dann konnen juristische Formeln nicht die Widerstande 
der realen Wirklichkeit uberwinden und beseitigen. 
Bis zu dieser Zeit war auch die Errichtung eines Schlichtungsausschusses 
unterblieben. Nun erklarte der Demobilmachungskommissar, es musse bis 
zu einem bestimmten nahen Tage der AusschuB ernannt sein, da er sonst 
einen solchen einsetzen werde. Es hatten alsdann zwei sozialpolitische 
Abteilungen mit zum Teil gleichen Funktionen nebeneinander bestanden, 
von denen die eine in einem ErlaB der Reichsregierung, die andere in der 
zertrummerten politischen Gewalt des Rates ihre Grundlage fand. Das 
Ende der Sozialpolitischen Abteilung war da, und der BeschluB, die Ange
legenheit dem GroBen Arbeiterrat vorzulegen, bedeutete nur ein Auswei
chen gegenuber einer Notwendigkeit, wenn es auch wurdiger gewesen 
ware, sie in vollem Umfange einzuraumen und auszusprechen. 
Dber die Art, wie der Rat von der politischen Buhne abtreten sollte, kam 
es wohl wiederholt zu Erorterungen, aber nicht zu einer abschlieBenden 
Stellungnahme. Beim Zusammentritt der neuen Burgerschaft, die eine 
rechtssozialistische Mehrheit aufwies, legte der rechtssozialistische Vorsit
zen de des Rates dessen politische Gewalt in die Hande des neuen Parla-
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mentes zurtick. Entspremend der Politik der Reidmegierung sollte der in 
denselben Tagen zusammentretende neue Arbeiterrat nur nom wirtsmaft
lime und nimt mehr politische Funktionen ausiiben. 
Unpolitismes Ratesystem - eine unmoglime Forderung, eine politische 
Kapriole! Die Regierung siegte mit Hilfe der Militars tiber die revolutio
naren Reste der alten Armee. Aber mit den revolutionaren Streiks der 
Arbeiterschaft ist sie bis heute nimt fertig geworden und sie wird allem 
Ansmein nam damit auch nimt fertig werden. Gekettet an die Bourgeoisie 
und das mit ihr gesmlossene KompromiB, das, wie die Ablehnung jeder 
Sozialisierung, so aum die Beseitigung der Rate zum Inhalt hatte, muBte 
sie jedem Zugestandnis abhold sein, welches jene Koalition und damit den 
Bestand der Regierung selber in Frage stellte. Urn so groBere Bedeutung 
besitzt der Urn stand, daB sie just in diesen beiden Punkten unter dem 
Druck des Streiks zurtickwim. Sie sagte eine Verankerung der Rate in der 
Verfassung, die Inangriffnahme der Sozialisierung und die Schaffung 
gesetzlimer Grundlagen hierfUr zu. Andererseits widerspremen die ver
smiedenen Arbeitsgemeinsmaften, welme die Regierung ins Auge faBt, 
dem Grundgedanken des Ratesystems. Das sogenannte Sozialisierungs
gesetz ist ein totes Rahmengesetz, das tiber die Remtsprinzipien des Rechts
staates nicht hinauskommt, und die Fiskalisierung des Kohlenhandels ist 
eher das Gegenteil einer sozialisierenden MaBnahme. Konnen somit die 
Zugestandnisse und die Art ihrer DurchfUhrung nur die widerspruchsvolle 
Zwitterstellung der Regierung erhohen, ohne die Arbeiterklasse entfernt 
zu befriedigen, so tragt das Auskunftsmittel der Regierung, die Rate an 
der Sozialisierung zu beteiligen, erst recht einen vollendeten Widerspruch 
in sim. 
Sozialisieren kann nur, wer die politis me Macht besitzt. Denn Sozialisie
rung ist nur moglich durm eine Auseinandersetzung mit der alten Bureau
kratie und deren grundlegende Umformung, durm eine radikale Ausein
andersetzung mit dem Kapitalismus als wirtsmaftlimes Prinzip wie als 
gesellsmaftlime Klasse, durm eine totale Versmiebung der gesellsmaft
limen Gewalt, durm eine vollig neue Organisation von Besitzremt, Pro
duktion und Verteilung. Und in diesem gewaltigen, in diesem riesenhaften 
UmformungsprozeB der ganzen Gesellsmaft bilden die Rate das revolu
tionare und revolutionierende Instrument der Arbeiterklasse. Wer konnte 
glauben, eine Losung der Schwierigkeiten gefunden zu haben, indem er die 
Rate auf ein wirtsmaftlimes Altenteil setzt, das die brennendste politische 
Aufgabe ftir die Gegenwart und das umfassendste Gesellschaftsproblem 
unserer Kultur fUr die Zukunft darstellt? 
Die Rate in der konzentrierten Industrie der Fabriken smlieBen grund
satzlim die Kontrolle der Betriebe aum nach der temnismen und kauf
mannischen Seite in sich. In der dezentralisierten Industrie erwachsen 
ihnen eher noch groBere Aufgaben. Hier werden sie die Grundlage bilden 
bei der Zusammenfassung der Erzeugung zu hoheren produktiven Einhei
ten. Ersparnisse im groBen, im gesellsmaftlimen Sinne sind zu einer Le
bensnotwendigkeit fUr die Gesamtheit geworden. Eine privatkapitali-
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stische Wirtschaft spartim Sinne des Einzelkapitals, eine sozialisierte im 
Sinne des Ganzen. Mag die Stillegung von Klein- und Mittelbetrieben eine 
Zerstorung privaten Kapitals darstellen, eine sozialisierende Wirtschaft 
wird solche Eingriffe vornehmen, wo das Interesse der Gesamtheit sie 
erfordert, oder wenn sie ohne allzu gro£e Harten durchfiihrbar sind. Bei 
solcher Dberleitung zu hoheren Betriebsformen, bei der Nutzbarmachung 
freigesetzter Arbeitskrafte und Betriebe werden die Betriebsrate eben so
wenig zu entbehren sein wie zentrale Rate in Gemeinde, Stadt und Indu
strie, weil keine N euorientierung der Wirtschaft moglich ist ohne entspre
chen de U morganisierung der Verwaltung. 
Ein neues gesellschaftliches Organisations- und Verwaltungsprinzip, stellt 
das Ratesystem der Idee der politis chen Gemeinde, die die Grundlage der 
privatwirtschaftlichen und damit auch der kapitalistischen Gesellschaft bil
det, die Idee der Vereinigung der produktiv Tatigen auf der Basis von 
Produktion und Produktionsstatte entgegen. Wie die Zeiten der Geschlech
terorganisation ihre eigenen Formen der Gruppenbildung aufweisen, wie 
die Zeiten der privatwirtschaftlichen Organisation von ihnen grundsatz
lich und wesentlich verschiedene Formen des Gruppenzusammenhangs fin
den, so erschafft auch die sozialisierte Gesellschaft sich neue und ihr beson
dere Formen der Bindung und des Zusammenschlusses der Menschen. Der 
Blutszusammengehorigkeit der Geschlechterorganisation folgt als kon
struktives Prinzip der menschlichen Wirtschaft und Gesellschaft der nicht 
minder einfache Gedanke des gleichen Wohnsitzes, der politis chen Ge
meinde in Land und Territorium. Dieses Prinzip, das Jahrtausende die 
Zivilisation beherrschte, wird nunmehr abgelost von dem Prinzip der 
Arbeit. Der Idee der politischen Gemeinde und ihrer hochsten Verkorpe
rung in Demokratie und Parlament tritt, an beides ankniipfend, der 
Organisations- und Verwaltungsgedanke der Rate mit schroffer Gegen
satzlichkeit gegeniiber. Das hei£t nicht, daB eine gesellschaftliche Organisa
tion, die sich in Jahrtausenden gestaltet und ihre letzte biirgerlich-kapita
listische Form in Jahrhunderten erhalten hat, plotzlich und ganzlich auf 
neue Grundlagen geschoben werden kann. Beide Gesellschaftsprinzipien 
werden vielleicht auf lange hinaus zu praktischen Kompromissen, zu 
einem Nebeneinander genotigt sein. Was jetzt zur Entscheidung steht ist 
nicht die absolute Beseitigung, die Zertriimmerung des Alten, sondern die 
Frage, welches von beiden Prinzipien das herrschende in der Gesellschaft 
sein und sich gegen das andere durchsetzen soil. Bisher ruhte der nation ale 
Zusammenhalt auf der Zwangsgewalt von oben. 
Das neue System wird die Nation von unten auf organisieren. Und eben 
hieraus schopft es die Gewi£heit, daB es sich wider das Alte durchsetzen 
wird, daB keine Gewalt fremder Nationen es verhindern und unterdriik
ken kann, daB es, fiir aIle Zonen und Erdstriche gleich brauchbar, mit der 
Gewahr innerer Uniiberwindlichkeit die unbegrenzte Ausdehnungsmog
lichkeit, die sozialistische Ordnung der Welt in sich tragt. 
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Der Rategedanke und seine Verwirklichung * 
Ernst Daumig 

1. 

Rategedanke, Ratesystem, Arbeiterrate, Betriebsrate - wie vielen der Le
ser sind diese Wortbildungen noch vor Jahresfrist unbekannte Begriffe 
gewesen. Noch unbekannter war ihnen der Gedankeninhalt, der sich hin
ter dies en Worten birgt. Aber der Sturmwind der Novembertage des Jah
res 1918 lieB mit einem Male ohne jede Vorarbeit und ohne jede Verab
redung in allen Teilen Deutschlands Arbeiter- und Soldatenrate entstehen; 
die Revolution schuf sich mit Elementargewalt ihre eigenen Organe. Tat
sachlich ist auch der Rategedanke nicht dem Gehirn eines einzelnen Men
schen oder einzelner Person en entsprossen, sondern er laBt sich iiberall in 
der Geschichte der Revolution nachweisen, wo Proletarier den Freiheits
kampf fiihren und proletarische oder sozialistische Forderungen und Ziele 
verfolgen. So sind denn auch die Rateorganisationen, die im Laufe der 
Geschichte auftreten, nicht eine bloBe, oberflachliche Organisationsspiele
rei, sondern sie sind Gebilde, die sich aus der jeweiligen revolutionaren 
Situation ergeben. Am starksten miissen die Rateorganisationen da in Er
scheinung treten, wo groBe Proletariermassen urn ausgesprochen soziali
stische Ziele ringen. Man darf daher, urn dem Rategedanken gerecht zu 
werden, niemals seinen revolutionaren Ursprung vergessen. Alle Versuche, 
Rateorganisationen im Rahmen der burgerlichen Gesellschaft und auf dem 
Boden der kapitalistischen Produktion zu errichten, werden entweder Zerr
bilder ergeben, oder werden an den vorwartsstrebenden Tendenzen des 
Rategedankens scheitern. Eine Rateorganisation kann nur ein proleta
risch-sozialistisches Kampfgebilde sein, dazu bestimmt, die kapitalistische 
Produktion und den auf ihr errichteten Obrigkeitsstaat, selbst wenn er 
eine republikanische Fassade hat, zu beseitigen, und an ihre Stelle die 
sozialistische Produktion und ein sich selbst verwaltendes Gemeinwesen 
zu setzen. 
Der Rategedanke in seiner rein en und konsequenten Anwendung ist also 
praktischer Sozialismus; er soli die Moglichkeit schaffen, die durch die 
sozialistischen Parteien propagierten Lehren der sozialistischen Wissen
schaft durch das Proletariat in die Wirklichkeit umzusetzen. Diesen Zielen 
und dieser Aufgabe entsprechend miissen die Rateorganisationen auf- und 
ausgebaut sein, und im Ratesystem miissen sie ihre Zusammenfassung und 
Abrundung erhalten. Da die Rateorganisation das Kind revolutionarer 

* Au,: Die Revolution, Unabhiingige, Sozialdemokratisches Jahrbuch fur Politik und 
proletarische Kultur, Berlin 1920, S. 85-97. 
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Epomen ist, wird sie niemals fix und Fertig in smon paragraphierten Sat
zungen in Ersmeinung treten, sondern wird je nam dem Verlauf der 
revolutionaren Entwicklung ihre auBere Form und ihre taktismen Auf
gaben den Forderungen der jeweiligen revolutionaren Situation anpassen 
miissen. Immerhin miissen im Ratesystem groBe und allgemeine Rimtlinien 
festgelegt werden, und ebenso muB stets an dem Hauptziele: der Beseiti
gung der kapitalistismen und Durmfiihrung der sozialistismen Prod uk
tion - festgehalten werden. 
Die Arbeiter- und Soldatenrate, die in den ersten Tagen der Revolution 
aus dem revolutionaren Boden emporwumsen, waren, wie smon gesagt, 
improvisierte Gebilde, und sie sind es fast ein ganzes Jahr lang geblieben. 
Ja, die Soldatenrate sind nam kaum semsmonatlimem Bestehen an ihrer 
eigenen Unzulanglimkeit und an der politismen Kurzsimtigkeit und Riick
gratlosigkeit ihrer Fiihrer zugrunde gegangen. Jetzt, da diese Zeilen ge
smrieben werden, muB es sim entsmeiden, ob die fiihrenden Smimten des 
deutsmen Proletariats die Einsicht, den Willen und die Kraft haben, ein 
Ratesystem aufzubauen, das einer weltgesmimtlimen Aufgabe geremt 
wird, oder ob der Rategedanke in kiimmerlimen Arbeitnehmerorganisa
tionen, denen man in bewuBter Tausmung der Massen das Rateetikett 
aufklebt, vergewaltigt werden soIl. Von der Entsmeidung dieser Frage 
hangt es ab, ob das deutsme Proletariat kiihn und zielbewuBt in das Land 
des Sozialismus hineinmarsmieren, oder ob es auf Jahre, vielleimt Jahr
zehnte hinaus die kapitalistisme Frohn weitertragen wird. 
Das Wesen des Rategedankens beruht auf folgenden Grundsatzen: 
1. Trager des Rategedankens kann nur das Proletariat sein, d. h. aIle die 
Hand- und Kopfarbeiter, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft dem 
Kapital zu verkaufen, urn leben zu konnen. Damit steht der Rategedanke 
in einem ebenso smarfen wie natiirlimen Gegensatz zu dem landlaufigen 
demokratismen Gedanken, der die Staatsbiirger als eine einheitliche Masse 
wertet, ohne Riicksimt auf den groBen Gegensatz zwismen Kapital und 
Arbeit und die aus diesen hervorgehenden Klassensmeidungen zu nehmen. 
2. Da das dem Rategedanken folgende Proletariat ausgespromen anti
kapitalistisme Ziele verfolgt, kann es in seinen Rateorganisationen keine 
kapitalistischen Vertreter dulden. 
3. Da die den formalen demokratismen Gedanken verkorpernden Parla
mente solange kapitalistismen Tendenzen dienstbar gemamt werden, so
lange die kapitalistisme Produktionsform besteht, kann der Rategedanke 
nimt mit den Mitteln des Parlamentarismus verwirklimt werden, sondern 
muB in den Keimzellen der kapitalistismen Produktion, den Betrieben, 
dann aber aum in versmiedenen Einrimtungen des Obrigkeitsstaates, der 
auf der Grundlage der kapitalistismen Produktion errimtet ist, zur An
wen dung gebramt werden. 
4. Da die Verwirklimung des Rategedankens die standige aktive Anteil
nahme des Proletariats an aIle wirtsmaftlimen und politismen Fragen er
fordert, konnen die Organe der Rateorganisation nimt langbefristete 
Vollmamten erhalten, sondern miissen stets der Kontrolle ihrer Wahler 
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unterstehen und jederzeit abberufen werden konnen, wenn sie das Ver
trauen ihrer Wahler nicht mehr haben. 
5. Da der Rategedanke die Befreiung des gesamten Proletariats von der 
kapitalistischen Ausbeutung zum Ziele hat, kann die Rateorganisation 
nicht die Domane einer einzelnen Partei oder einzelner Berufsgruppen 
sein, sondern muB das Proletariat als Ganzes umfassen. 
Werden diese Grundsatze des Rategedankens auBer acht gelassen, dann 
wird die Rateorganisation stets an Mangeln leiden; sie wird entweder an 
ihrer eigenen Unzulanglichkeit zugrunde gehen, im giinstigsten Falle den 
Endkampf gegen das Kapital zum Schaden des Proletariats erschweren 
und verlangern. 

II. 

Auf die Nichtbeachtung der obenstehenden Grundsatze ist es zuriickzu
fiihren, daB in der ersten Phase der deutschen Revolution die deutschen 
Soldatenrate vollstandig aufgerieben, die Arbeiterrate mehr und mehr zur 
Bedeutungslosigkeit herabgedriickt wurden. Ich will hier nicht auf die 
wenig riihmliche Geschichte yom Leben und Sterben der Soldatenrate ein
gehen. Als lachender Erbe steht an ihrem Grabe der neudeutsche Soldner
militarism us, der dem Rategedanken unversohnliche Feindschaft geschwo
ren und dieser Feindschaft schon oft blutigen Ausdruck gegeben hat. Un
tersuchen wir aber einmal kurz die Ursachen, die zu einem Zerfall der 
Organisation der Arbeiterrate in ihrer erst en Form gefiihrt haben. 
In den ersten Novembertagen waren die Arbeiterrate tatsachlich im Be
sitze der politis chen Macht. Scheu und furchtsam duckten sich damals die 
kapitalistischen und herrschenden Klassen unter ihrer improvisierten 
Machtposition. Die GroB-Berliner Arbeiterrate und ihre ausfiihrende Kor
perschaft, der Vollzugsrat, setzten die erste provisorische Regierung, die 
sechs Volksbeauftragten, ein. Der Mangel jeder revolutionaren Organisa
tion, auf Grund der es moglich gewesen ware, mit planmaBig aufgebauten 
Rateorganisationen den ProduktionsprozeB sowohl wie die Staatsverwal
tung zu iibernehmen, veranlaBte den GroB-Berliner Vollzugsrat, den sechs 
Volksbeauftragten die volle Exekutivgewalt zu iibertragen. Die oberste 
Instanz der damaligen Rateorganisation behielt sich nur das Kontrollrecht 
vor. Das kapitalistische Unternehmertum blieb im Besitz der Produktions
mittel. Die alte Staatsburokratie erhielt zwar neue Manner an der Spitze, 
wurde aber in ihrem Wesenskern von der groBen Umwalzung verschont. 
Abgesehen von der Tatsache, daB ein Teil der neuen regierenden Herren 
alles andere als vorwarts stiirmende Revolutionare, sondern vielmehr ge
wandte NutznieBer der Revolutionskonjunktur waren, konnten die paar 
Dutzend, an die Spitze der Staatsamter geworfenen Manner trotz auBer
ster Anspannung ihrer Arbeitskraft die Staatsmaschine nicht umstellen. Als 
die kapitalistischen und reaktionaren Kreise merkten, daB die Revolution 
so ziemlich auf allen Gebieten nur auf der Oberflache bli~b, faBten Sle 
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neuen Mut und verstanden es, Schritt fur Schritt im Laufe der folgenden 
Monate ihre Machtposition wieder zu sichern. Nur eine planmaBig auf
gebaute und nach einheitlichen Gesichtspunkten handelnde Rateorganisa
tion, die ihre Auslaufer in jedem Betrieb, in jeder Verwaltungsstelle ge
habt hatte, wiirde das Erstarken der kapitalistischen Reaktion verhindert 
haben. Diese revolution are Organisation gab es damals nicht und konnte 
es nicht geben, da es groBen Massen des deutschen Proletariats an jeder 
revolutionaren Schulung fehlte. Es bedurfte erst der harten Lehre der fol
genden Revolutionsmonate, urn den SchulungsprozeB in die Wege zu lei
ten, der auch heute noch bewuBt, griindlich und systematisch fortgesetzt 
werden muB. 
Ein zweiter Grund fiir die Verkiimmerung der ersten Rateorganisation ist 
darin zu suchen, daB bald nach den Novembertagen die demokratische 
Parole ausgegeben wurde. In jenen erregten Tagen, in denen ach so viele 
Illusionen lebendig waren, machten sich die deutschen Proletarier keine 
groBen staatsrechtlichen Kopfschmerzen. Nur sehr wenigen war es klar, 
daB jetzt die Frage entschieden werden muBte, ob das von seinen Monar
chen befreite Deutschland eine biirgerliche oder eine proletarische Republik 
werden sollte, eine Frage, die damals in das politische Schlagwort: Natio
nalversammlung oder Ratesystem? zusammengefaBt wurde. Unbekiimmert 
urn den verdachtigen Eifer, mit dem selbst die wutendsten Gegner des 
Proletariats und des Sozialismus jetzt nach der Demokratie riefen, un
bekiimmert urn die Erfahrungen, die man vor dem Kriege und wahrend 
des Krieges im Reichstage und in anderen Parlamenten gemacht hatte, un
bekiimmert urn den taglich offenbarer werden den Widerstand der kapita
listischen Kreise gegen die Sozialisierung, lieBen sich die Massen von dem 
demokratischen Rattenfangerliede betoren und entschieden sich fiir die 
Nationalversammlung. Damit war auch den Arbeiterraten das Todesurteil 
gesprochen. Die Verfechter der formalen Demokratie und des heutigen 
Parlamentarismus haben von ihrem Standpunkte aus ganz recht: der Rate
gedanke und die auf ihm aufgebaute Organisation lassen sich mit der 
Demokratie, die im Rahmen der kapitalistischen Welt nur formale poli
tische Gleichberechtigung bedeuten kann, nicht vereinbaren. 
Die Verkorperung der formalen Demokratie erfolgte in der Nationalver
sammlung und in der aus dieser hervorgegangenen parlamentarischen Re
gierung. Diese erste Koalitionsregierung setzte sich aus drei Parteien zu
sammen, von denen die eine mit ihrer Weltanschauung, die auf dem Auto
ritatsglauben an die gottliche und weltliche Obrigkeit beruht im Mittelalter 
wurzelt, die zweite unter der Flagge der Demokratie die Interessen des 
Finanz- und Industriekapitals verficht, und die dritte unter dem Aus
hangeschild des Sozialismus unter allen Umstanden Regierungspartei sein 
will. Eine so zusammengesetzte Regierung muBte eben so wie das hinter ihr 
stehende Parlament von vornherein Todfeind sein der proletarisch-sozia
listischen Organisation der Arbeiterrate. Das gleiche Verhaltnis entwickelte 
sich in fast allen Landesparlamenten und in ahnlicher Weise auch in den 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen, in den en Arbeiterrate vorhanden 
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waren. So setzte denn auch an allen Orten und Enden ein systematischer 
Fe!dzug gegen die Arbeiterrate ein. Der Kampf wurde verscharft durch 
die unaufhorlichen Streikbewegungen, die in jeder Revolutionsperiode an
zutreffen sind und die natiirlich an Umfang und Starke zunehmen, je 
mehr das Proletariat die Haupttriebkraft der revolutionaren Entwicklung 
ist. Tatsachlich hat der Sieg der Demokratie in Deutschland nicht zu einer 
Milderung, sondern zu einer Verschiirfung der Klassengegensiitze gefiihrt, 
weil auf der einen Seite die NutznieBer der kapitalistischen Produktion 
diese mit allen Kraften nach den Stiirmen des Krieges und der Revolution 
wieder festigen wollten, wahrend auf der anderen Seite das Proletariat, 
wenn auch zum groBen Teil noch instinktiv, einen Ausweg aus den Noten 
der Gegenwart nur in der Beseitigung der kapitalistischen Produktion 
sieht. So halten denn auch in den ersten Revolutionsmonaten die kamp
fenden Proletarier trotz aller Unzulanglichkeiten und aller Unvollkom
menheit der Rateorganisation mit zaher Energie am Riitegedanken fest. 
Die groBen Generalstreikbewegungen der Februar- und Marztage zwingen 
die Regierung zu Konzessionen; sie verspricht, die Arbeiterrate in der Ver
fassung zu »verankern«. Auf der einen Seite sind diese Konzessionen ein 
Beweis dafiir, daB das Proletariat nur dann Erfolge verzeichnen kann, 
wenn es seine eigene Kraft einsetzt. Auf der anderen Seite aber zeigt das 
Verankerungsversprechen, daB der Umfang des Erfolges abhangig ist von 
dem Grade der Machtanwendung: d. h., die Arbeiterkampfe der Februar
und Marztage waren zu wenig einheitlich, und infolgedessen nicht genug 
stoBkraftig, urn dem Rategedanken restlos zum Siege zu verhelfen. Die 
regierenden Gewalten gab en nur insoweit klein bei, als sie unter dem 
Drucke des proletarischen Ansturmes unbedingt muj3ten. Daraus ergibt 
sich die Lehre, daB zum endgiiltigen Siege des Rategedankens die konzen
trierte Stoj3kraft des gesamten Proletariats organisiert und eingesetzt wer
den mu£. 
Die » Verankerung« in der Verfassung ist fiir den Rategedanken, wie fiir 
den Sozialismus ein Danaergeschenk. Dei Festlegung der Rateorgane auf 
eine der kapitalistischen Struktur des Staates Rechnung tragende Verfas
sung bedeutet die Erdrosse!ung, zum mindesten aber die Liihmung des 
konsequenten Rategedankens. Eine Rateorganisation von Regierungs- und 
Parlamentsgnaden muB sich gefallen lassen, an den Karren des Kapitalis
mus gespannt zu werden. Die sich auf die Verankerung in der Verfassung 
aufbauende Rategesetzgebung, vor allem das Betriebsrategesetz der Regie
rung, bestatigen diese Tatsache. Auf jeden Fall zeigt die hier skizzierte 
Entwicklung, daB bei jeder Verquickung des Rategedankens mit der land
laufigen Demokratie der erstere stets den Kiirzeren ziehen mu£. 
Ein weiterer Grund fUr den Verfall der Rateorganisation in der ersten 
Revolutionsphase ist darin zu suchen, daB die Arbeiterrate, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, nicht aus der groBen proletarischen Masse und noch 
vie! weniger aus dem Mutterboden der proletarischen Revolution, aus den 
Betrieben und Berufen hervorgingen, sondern ihr Entstehen zufalligen 
Parteikonstellationen verdankten. In sehr vie!en Fallen wurden bei Bil-
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dung der Arbeiterrate nicht einmal die Mitglieder der beiden sozialdemo
kratischen Parteien gefragt, sondern die Arbeiterrate wurden einfach aus 
den fiihrenden Parteigruppen heraus ernannt. Das urspriingliche Pari tats
prinzip, d. h. die gleichmaBige Verteilung der Arbeiterratssitze auf die bei
den sozialdemokratischen Parteien, ging im weiteren Verlaufe der revolu
tionaren Entwicklung mehr und mehr in die Briiche, denn Reformsozialis
mus und revolutionarer Sozialismus lassen sich auf die Dauer nicht an die 
gleiche Deichsel spann en. Nur in wenigen Teilen Deutschlands bildeten 
sich Rateorganisationen zur Vberwachung des Produktionsprozesses. In 
der Hauptsache finden wir sogenannte kommunale Arbeiterrate, deren 
Macht aber nicht iiber eine mehr oder weniger umfangreiche Kontrolle der 
stadtischen Behorden und einiger staatlicher Verwaltungsstellen hinaus
geht. Damit ziehen sich aber diese Arbeiterrate die Feindschaft der Staats
biirokratie zu, die ihnen unter Berufung auf die Demokratie durch Mini
sterialerlasse, Gemeindebeschliisse usw. mit ziemlichem Erfolg das Lebens
licht auszublasen sucht. Und da diese Arbeiterrate nur eine schwache Par
teigrundlage und nicht den Riickhalt bei den proletarischen Massen haben, 
verschwinden sie in vielen Orten von der politischen Bildflache oder wer
den zur Bedeutungslosigkeit herabgedriickt, und konnen sich nur noch auf 
Gebieten betatigen, auf denen das kapitalistisch-biirokratische System zur 
Bedeckung seiner BlOBe ein proletarisches Feigenblatt fiir niitzlich halt, 
wie z. B. auf dem Gebiete des Schleichhandels oder der Wohnungsnot. 
Nicht wenig beigetragen zur Untergrabung der Position der kommunalen 
Arbeiterrate hat auch der Konflikt zwischen Parteidisziplin und proleta
rischer Pflicht, der viele sozialdemokratische Arbeiterrate nur mit halbem 
Herzen der Rateorganisation angehoren lieB. Viele Arbeiterrate aus sozial
demokratischem Lager haben eifrig zur Erdrosselung der Rateorganisatio
nen beigetragen, weil ihre regierenden Parteifiihrer schon aus ihrem Selbst
erhaltungstrieb Feinde des Rategedankens sein muBten. Da die meisten 
dieser kommunalen Arbeiterrate nicht unter der Kontrolle des Proletariats, 
ja sehr haufig nicht einmal unter der Kontrolle ihrer Parteigenossen stan
den, damit auch das Rateprinzip der Abberufbarkeit ihnen gegeniiber 
nicht zur Geltung kam, hat sich hier und da, wo noch Arbeiterrate gedul
det werden, eine Art Rateburokratie, ja sogar manchmal eine gewisse 
Ratekorruption herausgebildet. 
Aus alledem geht hervor, daB, solI der Rategedanke lebendig bleiben und 
zum Siege kommen, die bisherigen alten Formen der Rateorganisation 
griindlich beseitigt werden miissen. An ihre Stelle muB ein Ratesystem 
treten, das auch allen Anforderungen des konsequenten Rategedankens 
gerecht wird. 

III. 

Ich sagte schon eingangs, daB die Aufgabe des revolutionaren Ratesystems 
darin besteht, die Theorie des Sozialismus in die Praxis umzusetzen. Diese 
'I'heorie, wie auch die tatsachlichen Erfahrungen der sozialen Kampfe leh-
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ren uns, daB diese Aufgabe nur yom Proletariat gelost werden kann. Dar
aus geht hervor, daB das Ratesystem im engsten Zusammenhange steht mit 
dem Begriff: Diktatur des Proletariats. Dieses Wort ist zu allen Zeiten ein 
SpieBerschreck gewesen. Neuerdings malen aber auch die Reformsoziali
sten die Diktatur des Proletariats als Popanz an die Wand. 
Gewisse Vorgange in Ruftland, Ungarn, Miinchen usw. geben ihnen dazu 
einen Schein der Berechtigung. 
Eine Diktatur, die sich nicht auf proletarische Massen, sondern nur auf 
eine proletarische Minderheit aufbaut und die ihre Herrschaft nur mit 
militarischen Gewaltmitteln aufrechterhalten kann, tragt den Keim des 
2erfalls von vornherein in sich. 
Eine Diktatur aber, in der Millionen klassenbewuftter Proletariar die Ver
wirklichung des Sozialismus durchsetzen wollen, braucht nicht ihr Schwer
gewicht auf militarische Gewaltmittel und terroristische Akte zu legen, sie 
kann sich durchsetzen auf Grund der in ihr wohnenden Massendynamik, 
wenn es auch bei ihrer Durchfiihrung nicht iiberall ohne Reibungen und 
Kampfe abgehen wird, in denen die gegenrevolutionaren Gegner dem 
Proletariat die Waffen und Methoden des Biirgerkrieges aufzwingen 
werden. 
1m Ratesystem solI zunachst die Diktatur des Proletariats organisatorisch 
vorbereitet werden. Zum Zweiten 5011 mit ihm die politische Macht er
kampft und zum Dritten nach erfolgtem Siege die Diktatur des Proleta
riats im Wirtschaftsprozeft sowohl wie im Staatsapparat durchgefuhrt 
werden. 
Fiir die Praxis heiBt das, daB die Errichtung der Diktatur des Proletariats 
unbedingt zur Foige haben muB eine durchgreifende Enteignung des kapi
talistischen Unternehmertums: deren Privateigentum an Produktionsmit
teln wird Allgemeineigentum. 
Da aber im Interesse der Allgemeinheit der ProduktionsprozeB nicht Ian
gen Storungen und Erschiitterungen ausgesetzt werden darf, muB der Auf
bau des Ratesystems von vornherein auf die Weiterfuhrung der Prod uk
tion in sozialistischem Sinne eingestellt sein. Es Iiegt in der Natur unserer 
revolutionaren Zeit, daB das Ratesystem, selbst wenn es schein bar rein 
okonomisch angelegt und aufgebaut wird, yom ersten Tage an politische 
Wirkungen auslost und direkt oder indirekt in politische Kampfe hinein
gezogen wird. 
Von diesen Gesichtspunkten ausgehend, versucht jetzt die fiihrende Ober
schicht des kiassenbewuBten revolutionaren Proletariats ein Ratesystem 
aufzubauen, das sich zunachst auf dem Boden des Produktionsprozesses 
erheben 5011. Schon die ersten vorbereitenden Schritte haben die ganze 
kapitalistische, staatsbiirokratische und militarische Welt gegen diesen Plan 
mobil gemacht. Der feine Klasseninstinkt der herrschenden und besitzen
den Kreise erkannte in diesem Rateplan eine drohende Gefahr fUr ihren 
Besitz und fUr ihre Macht. Gerade das Toben der Gegenrevolutionare ist 
aber fur uns der beste Beweis dafiir, daB wir auf dem rechten Wege sind. 
Diesem unseren revolutionaren Ratesystem stellt die Regierung ein Rate-
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system gegeniiber, das dies en Namen in keiner Weise verdient. Die Rate
organisation, die durch die Gnade der Regierung und des Parlaments zu
stande kommen solI, verleugnet den revolutionaren Ursprung des Rate
gedankens und schlagt seinem proletarisch-sozialistischen Grundcharakter 
ins Gesicht. Das Ratesystem der Regierung hat das sogenannte Betriebs
rategesetz zur Grundlage. Nach diesem Gesetz sollen die Rate aber nicht 
etwa irgendeine Rolle im Produktionsprozesse spielen, und noch viel weni
ger sOllen sie der kapitalistischen Produktion das Grab schaufeln, nein, sie 
soIlen vielmehr die Betriebe vor »Erschiitterungen bewahren« und dem 
Unternehmertum behilflich sein, »den Betriebszweck zu erreichen«. Der 
Betriebszweck ist aber letzten Endes die Erzielung von Profiten, Dividen
den, Tantiemen usw. Auch die anderen Etagen des Rategebaudes, das die 
Regierung auf ihrem Betriebsrategesetz errichten will, sind ganz wurm
stichige Gebilde. So soIlen z. B. in dem Bezirkswirtschaftsrat die Betriebs
rate sich mit gerissenen Vertretern des Unternehmertums an den griinen 
Tisch setzen und mit ihnen iiber Sozialisierungsmoglichkeiten plaudern. 
Diese Rate diirfen dann auch den Behorden, Unternehmerorganisationen 
usw. »Anregungen« geben. Es bedarf wohl keiner weiteren Argumente, 
urn dem Leser verstandlich zu machen, daB auf Grund dieses Ratesystems 
die kapitalistische Produktion nicht beseitigt, sondern auf lange hinaus 
befestigt wird. Das Proletariat solI mit einer verlogenen Rateparole in den 
Dienst seiner kapitalistischen Klassengegner gesteIlt werden. 
Demgegeniiber ist im revolutionaren Ratesystem kein Raum fiir das Un
ternehmertum. Auch dieses System solI sich aufbauen auf den Betrieben 
und Berufen, den KeimzeIlen des Produktionsprozesses. Hier ist auch der 
Ort, wo aIle Proletarier, gleichviel welcher Parteirichtung sie angehoren, 
eine gemeinsame Beriihrungsflache haben. Sie aIle sind Ausbeutungsobjekte 
des Kapitals; der Gegensatz zwischen proletarischen und kapitalistischen 
Interessen tritt hier am sinnfalligsten zutage. Dieser Gegensatz wird am 
klarsten erkannt von den klassenbewuBten und sozialistisch geschulten 
Arbeitern, die daher in erster Linie Schopfer und Trager der revolutiona
ren Rateorganisation sein miissen. Sie miissen aber weit mehr als bisher in 
den Betrieben Einfluft zu erlangen suchen auf die gleichgiiltigen und poli
tisch ungeschulten Mitarbeiter, damit auch diese in der Rateorganisation 
das einzige Mittel, der kapitalistischen Frohn ledig zu werden, erblicken. 
Dieser EinfluB muB stan dig lebendig bleiben, denn es liegt ja im Wesen 
des Ratesystems, daB die Anteilnahme des Arbeiters nicht mit erfolgtem 
Wahlakte erledigt ist, sondern daB die Betriebsrate unter steter Kontrolle 
ihrer Wahler stehen sollen. Das setzt natiirlich eine fortwahrende geistige 
Betatigung des einzelnen Arbeiters voraus, so daB der Rategedanke auch 
ein wirksames Mittel gegen die Herdentiergewohnheiten groEer Proleta
rierschichten sein wird. 
Auf den organisatorischen Aufbau des revolutionaren Ratesystems im ein
zelnen will ich hier an dieser Stelle nicht eingehen. Der Leser hat in seinem 
Betriebe, in seinem Berufe jetzt Gelegenheit genug, diese organisatorischen 
Fragen naher kennen zu lernen. 
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Nur auf eines sei noch hingewiesen. Die oben geschilderten Aufgaben des 
Ratesystems lassen ohne weiteres erkennen, daB der Rategedanke nicht nur 
fiir die Handarbeiter Geltung hat, sondern daB unbedingt auch die Kopf
arbeiter in seinen Dienst gestellt werden miissen. Die Uberwachung und 
Kontrolle der kapitalistischen Produktion, dann aber auch die Uberfiih
rung derselben in die sozialistische erfordert eine Fiille geschulter Krafte, 
wie lngenieure, Techniker, Buchhalter, Wissenschaftler usw., denen daher 
auch unbedingt ein Platz im Ratesystem eingeraumt werden muG. Diese 
Kopfarbeiter sind in ihrer iiberwaltigenden Mehrheit dem Kapital gegen
iiber auch nichts anderes als Proletarier; auch sie miissen ihre Arbeitskraft 
verkaufen, urn leben zu k6nnen. Und es war nur ein besonders raffinierter 
Schachzug des Unternehmertums, zwischen Handarbeiter und Kopfarbei
ter einen Trennungsstrich zu ziehen. 1m Ratesystem aber kann die Briicke 
geschlagen werden zwischen dies en proletarischen Schichten. Erst dann 
wird verwirklicht werden, was einem Lassalle einst in dem Bunde von 
Wissenschaft und Arbeit vorschwebte. 
Soviel iiber den Rategedanken und seine Anwendung. Das letzte Wort 
iiber dieses Thema habe ich nicht gesprochen, es wird auch sobald nicht 
gesprochen werden. In dem Auf und Nieder der sozialen Revolution, die 
nach den Erschiitterungen des Krieges durch alle Lander der Welt hin
durchgeht, wird der Rategedanke in immer neuen Formen nach Ausdruck 
ringen. Der einzelne Proletarier aber, der die Siegeskraft dieses Gedankens 
erkannt hat, kann an dem Platz, an den ihn das Leben gestellt hat, jeder
zeit mitarbeiten, dem Sozialismus und damit einer h6heren Kulturform 
den Sieg zu bereiten. 
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Das Ratesystem im ktinftigen Wirtschaftsleben * 
Richard Muller 

Der Aufbau unseres zusammengebrochenen Wirtschaftslebens kann nur 
das Werk der Arbeiterrate sein. Halten wir uns noch einmal kurz vor 
Augen, was unserem Wirtschaftsleben fehlt: Kohle und Rohstoffe sind 
vorHiufig zur Aufrechterhaltung der Produktion vorhanden, ihre Zufiih
rung an die wichtigsten Industriegruppen ist notwendig, damit zunachst 
Verkehrsmitte1, Werkzeuge usw. hergestelIt werden konnen. Es darf nicht 
mehr in das Ermessen der Unternehmer gestelIt werden, es darf nicht das 
Interesse am Profit maBgebend sein, ob der Betrieb geschlossen wird, son
dern die Aufrechterhaltung der Produktion im Interesse der AlIgemeinheit 
ist notwendig. Das Wenige, was wir aus diesem entsetzlichen Kriege an 
Rohstoffen gerettet haben, muB sparsam und planmaBig zum Wiederauf
bau des Wirtschaftslebens verwendet werden. Die Unternehmer haben ge
zeigt, daB sie nur ein Interesse kennen, das Interesse am Profit, wo der 
nicht zu finden ist, da raucht auch kein Schornstein. Scharfste KontrolIe 
alIer Industrie-, Hande1s-, Verkehrs- und Gewerbebetriebe durch die Ar
beiterschaft ist unbedingt erforderlich. Die Arbeiterschaft muB Kontrol
leure wahlen, die den gesamten ProduktionsprozeB kontrolIieren und im 
sozialistischen Geiste zu leiten versuchen. Nicht nur das, sondern auch die 
planmaBige und organische Dberleitung der privatkapitalistischen Produk
tionsweise in eine sozialistische ist vorzubereiten und zur Durchfiihrung 
zu bringen. Die Arbeiterschaft muB sehr hart arbeiten, wenn das deutsche 
Yolk wieder bessere Jahre sehen solI, sie wird hart und schwer arbeiten, 
die Arbeitsfreude wird wiederkehren, wenn die Garantien gegeben wer
den, daB nicht wieder der alte, kapitalistische Klassenstaat, sondern das 
sozialistische Staatswesen errichtet wird. 
Urn die Produktion aufrechtzuerhalten und nur der AlIgemeinheit dienst
bar zu machen, bedarf es der Arbeiterrate. Diese miissen ausgebaut und 
mit den erforderlichen Rechten versehen werden. Das ist fiir die Arbeiter
schaft der beste Beweis, daB ein sozialistisches Deutschland geschaffen 
wird. 
Gleich nach Ausbruch der Revolution bildeten sich alIerorts Arbeiterrate. 
Ohne Leitung, ohne daB eine Agitation entfaltet worden war, schuf sich 
das revolution are Proletariat diese Organe. Wenige Wochen spater ordnete 
der VolIzugsrat Neuwahlen der Arbeiterrate an, urn eine gewisse Organi
sation in diese revolution are Korperschaft zu bringen. Aber auch diese 

• Aus: Der Arbeiter-Rat. Jg. 1 (1919). Nr. 4. 
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Wahlen konnten nidlt das bringen, was gewunscht wurde. Galt es doch, 
Millionen von Wahlern zu erfassen und zu Berufswahlkorpern zusammen
zuschlieBen, ohne daB auch nur die geringste Vorarbeit geleistet werden 
konnte. Immerhin kam eine Korperschaft zustande, deren Bedeutung nicht 
unterschatzt werden darf, die aber fur die Zukunft in dieser Form nicht 
beibehalten werden kann. Die Organisation der Arbeiterrate bedarf einer 
Umformung, sie muB so gestellt sein, daB sie die ihr gestellten revolution a
ren Aufgaben erfullen kann. Die revolutionaren Organe des Proletariats 
mussen die Nerven des gesamten Wirtschaftslebens werden. Uberall, selbst 
die unscheinbarsten Funktionen ubernehmend, mussen sie zusammenlaufen 
und einen starken, leistungsfahigen Hauptnerv bilden. Dieses Nerven
system darf nicht starr, nichts Festes werden, sondern muB ein sdndig sich 
bewegendes, flieBendes, alles Ungeeignete ausscheidendes Gebilde sein. 
Der organisatorische Aufbau der Arbeiterrate wird bedingt durch die zu 
lOsenden Aufgaben. Industriegruppen und Berufsorganisationen mussen 
die Grundlage bilden. In allen Betrieben sind Betriebs-, Berufs- oder 
Bauernrate zu wahlen. Jede in sich abgeschlossene Abteilung eines Pro
duktionsbetriebes wahlt sich einen, oder falls die Uberwachung der Abtei
lung es erfordert, mehrere Betriebsrate. Diesen Betriebsraten liegt es ob, 
fur eine, dem Allgemeinwohle dienende Produktion zu sorgen. Nicht nur 
die Kontrolle und Uberwachung der Produktionsmittel ist notwendig, 
sondern dasselbe gilt auch fur die in der Abteilung beschaftigten Personen. 
Die sozialistische Produktionsform erfordert auch die zwem.maBigste und 
vollkommenste Erfassung der menschlichen Arbeitskraft. Die Betriebsrate 
unterstehen der standigen Kontrolle ihrer Wahler und durfen nur so lange 
ihre Tatigkeit ausuben, als sie das Vertrauen derselben besitzen. 
Die Betriebs- oder Berufsrate einer ortlichen oder zu einem Wahlkorper 
zusammengelegten Industrie- oder Berufsgruppe treten zusammen und 
wahlen die Arbeiterrate, die der Bestatigung der im Wahlkorper erfaBten 
Person en bedurfen. Den Arbeiterraten liegt es ob, den technischen und 
kaufmannischen Betrieb zu kontrollieren und zur Leitung des Betriebes 
geeignete Personen heranzuziehen. Sie tragen die Verantwortung fUr die 
Leitung des gesamten Produktionsprozesses der ihnen unterstellten Be
triebe und konnen jederzeit durch ein MiBtrauensvotum der Betriebs- oder 
Berufsrate oder der in dem Betriebe tatigen Personen abberufen werden. 
Die gesamten Arbeiterrate einer zu einem Bezirk zusammengeschlossenen 
Industrie- oder Berufsgruppe treten zusammen und wahlen ein Mitglied 
zu dem fur den Bezirk und fur diese Gruppe zustandigen Bezirks-Wirt
schaftsrat. Der Bezirks-Wirtschaftsrat wahlt den Reichs-Wirtschaftsrat. 
Der Reichs-Wirtschaftsrat gibt sich zur Leitung der Geschafte einen Zen
tralrat. 
Das gesamte Reichsgebiet ist in Wirtschaftsbezirke zu gliedern. Z. B. konnte 
GroB-Berlin, die Kreise Teltow, Niederbarnim und Potsdam-Osthavel
land, einen Wirtschaftsbezirk bilden. Die Industriegruppen dieses Bezirkes 
(Holzarbeiter, Metallarbeiter, Textilarbeiter usw.) sowie die Gruppen des 
Handels und Gewerbes (Banken, Kaufleute usw.), wie auch des Verkehrs 
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(Eisenbahn, Post usw.) und der Land- und Forstwirtschaft, des weiteren 
auch die freien Berufe (Krzte, Juristen, Schriftsteller usw.) wahlen je 
einen Vertreter zum Bezirks-Wirtschaftsrat. Der Bezirks-Wirtschaftsrat 
wahlt einen Vertreter zum Reichs-Wirtschaftsrat. Die Mitglieder des Be
zirks- wie auch des Reichs-Wirtschaftsrats konnen jederzeit von ihren 
Wahl ern abberufen werden, desgleichen auch die Mitglieder des Zen
tralrats. 
Der Reichs-Wirtschaftsrat ist berufen, alles zur Sicherung und Aufrecht
erhaltung des gesamten Wirtschaftslebens Erforderliche zu veranlassen. Er 
arbeitet Gesetze und Verordnungen aus, die der Nationalversammlung 
unterbreitet werden, wie auch aile Gesetze, die von der Nationalversamm
lung ausgearbeitet werden, dem Reichs-Wirtschaftsrat zu unterbreiten sind. 
Der Reichs-Wirtschaftsrat regelt die gesamte Produktion fur das Reich 
und verteilt die Auftrage gleichmaBig an die Bezirke. Die Bezirks-Wirt
schaftsrate regeln die Produktion im Bezirk und teilen die yom Reichs
Wirtschaftsrat erhaltenen Auftrage den Betrieben im Bezirke zu und tref
fen auch sonst selbstandig aile fUr den Bezirk erforderlichen MaBnahmen. 

Dieser von mir der Offentlichkeit zur Diskussion unterbreitete Vorschlag 
zum Aufbau der Rateorganisation in Deutschland bedarf noch der Er
lauterung. Die Aufgaben jeder der vorgeschlagenen Organisationen mus
sen spezialisiert werden, urn deren Notwendigkeit nachzuweisen. Das soil 
spater geschehen. Ich bin mir schon heute klar daruber, daB die Gegner 
des Ratesystems meine Vorschlage in Grund und Boden verdammen wer
den. Von ihnen erwarte ich auch keine fruchtbare Kritik. Aber aile die
jenigen, die zu der Dberzeugung gekommen sind, daB unser zusammen
gebrochenes Wirtschaftsleben nur durch die freudige Mitarbeit der Arbei
terklasse, der Hand- und Kopfarbeiter aufgerichtet werden kann, bitte ich, 
meine Vorschlage einer Kritik zu unterziehen und durch andere Vorschlage 
zu erganzen. Nur dann kommen wir vorwarts. 
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Andeutungen ftir eine Grundlage des Ratesystems * 

Artur Kreft 

Nachdem alle Dbelstande der parlamentarischen Demokratie Yom deut-
6chen Proletariat erkannt und durch den Anschauungsunterricht am Bilde 
der Nationalversammlung auch andere weite Schichten des deutschen Vol
kes stutzig wurden, ist falschlich nicht das parlamentarische System, son
dern die Demokratie fiir alle Mangel und Fehler des ganzen Staatsauf
baues verantwortlich gemacht worden. 
So finde ich es auch begreiflich, wenn man glaubt, daB das ausgedehnteste 
und freieste Wahlrecht immer ein Produkt erzeugen muB, das eine Kopie 
der Nationalversammlung wird. DaB nur so wenig Sozialisten in die Na
tionalversammlung hineingewahlt sind und die vorwartsdrangende, revo
lutionare Masse besonders schwach an Zahl ihrer Vertreter sich durchsetzte, 
wird dem Umstand zugeschoben, daB bei der allgemeinen und gleichen 
Wahl soviel Nichtproletarier mitgewahlt haben und daB aus diesem 
Grunde die Wahlberechtigung eingeschrankt werden muB, soli die gesetz
gebende Korperschaft ein anderes Aussehen erhalten. 
Dieser Irrtum, er kann leicht verhangnisvoll werden, beginnt bereits schad
liche Wirkungen hervorzurufen. 
Man stellt nicht mehr der parlamentarischen Demokratie die Ratedemo
kratie, sondern dem demokratischen System das Proletariersystem gegen
iiber. 
In der Einschrankung des Wahlrechts macht sich diese falsche Auffassung 
des Ratesystems bemerkbar. Auch der Wahlrechtsvorschlag des Berliner 
Vollzugsrats der A.- u. S.-Rate Berlins stellt das Wahlrecht fiir die Arbei
terratswahlen auf eine Grundlage, die den AusschluB ganzer Bevolke
rungsschichten yom Wahlrecht bedeutet, trotzdem aber keine andere Wir
kung erzielt, als den verstarkten Widerstand gegen das Ratesystem, eine 
ungeheure Arbeit fiir die Durchfiihrung dieser Wahl und die Ablenkung 
von dem eigentlichen Hauptunterschied zwischen parlamentarischer Demo
kratie und Ratedemokratie. Nicht die Grundlage der parlamentarischen 
Demokratie, die Demokratie (auf deutsch Volksherrschaft) ist schlecht, 
sondern der Parlamentarismus ist es, der aus Volksherrschaft die Volks
ausschliepung macht. 
Von jeher hat die Einschrankung des Wahlrechts immer jedem Staat und 
jeder Klasse das Genick gehrochen, die auf dieses Unrecht die Staatsgewalt 
aufhauten. Man lese die Geschichte Yom alten Sparta his zum alten Preu
Ben, die zwingt wahrhaftig Lehre anzunehmen. 
* Aus: Der Arbeiter-Rat, Jg. 1 (1919), Nr. 16. 
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Wiirde man schlieBlich es begreiflich finden, wenn eine Minderheit im 
Volke sich mit allen Mitteln durchzusetzen versucht, eine so gewahige 
Mehrheit, wie sie das deutsche Hand- und Kopfproletariat im Staate dar
stellt, hat es wirklich nicht notig, zum Mittel der "Wahleinschrankung« zu 
greifen. 
Von der Demokratie will das deutsche Volk nicht abriicken, die ist er
kampft und soli wahrhaftig wiirdig im Ratesystem ihren Ausdruck finden. 
Der Parlamentarismus dagegen kommt dem deutschen Volk jetzt aus dem 
Halse heraus, ihn abschaffen heifh es. Alle aufwartsstrebenden Geister 
werden uns dabei helfen. 

* 
Man kann das deutsche Volk nach seiner Berufstatigkeit leicht in sechs 
groBe Gruppen eingliedern, die alle notwendig und deshalb auch gleich
wertig bei der jetzigen Hohe der Zivilisation sind. Wenn aber selbst eine 
verschiedene Bewertung der einzelnen Gruppen vorgenommen werden 
muB, diese auch noch verschwindet, wenn wir ein wahres Kuhurvolk ge
worden sind. 
Diese sechs Gruppen: 
1. Volkswirtschaft, 
2. Verwahung, 
3. Rechtsprechung, 
4. Wissenschaft, 
5. Gesundheits- und Wohlfahrtspflege, 
6. Kunst, 
erfassen wohl die gesamte erwachsene Bevolkerung innerhalb der deut
schen Grenzen. GewiB, der wohlhabende und zinsgenieBende Tagedieb 
wird kaum in eine dieser Gruppen eingegliedert werden konnen. Hat er 
aber wirklich ein Interesse, sich am Neuaufbau des Staates zu beteiligen, 
so wird ihm die Gruppe der Wissenschaft nicht hinderlich sein, sein Wahl
recht auszuiiben. Es ist ja nicht unmoglich, daB der Mann tatsachlich fiir 
die Wissenschaft in Stun den der Langeweile ein lebhaftes Interesse zeigt. 
Und wenn der sehen eintretende Fall zu verzeichnen ist, daB eine Prosti
tuierte ihr Staatsbiirgerrecht ausiiben will, dann soil noch derjenige gefun
den werden, der es ihr mit sachlichen Gegengriinden beweist, daB sie nicht 
in die Gruppe Gesundheits- und Wohlfahrtspflege einzugliedern ist. Wie 
wenig aber die Wahlbeteiligung von Personen, die nach dem Gerechtig
keitsempfinden des Arbeiters nicht zu wahlen haben, einen EinfluB auf 
das Wahlergebnis ausiiben konnen, weiB jeder, der die Anzahl der echten 
Hand- und Kopfarbeiter aus der Statistik kennt. 
Sich dam it abzuqualen, daB ein raudiges Schaf nicht unter die gesunden 
kommt, ist eine iiberfliissige und lassige Arbeit. Nur ein preuBisd:ter Bu
reaukrat kann fiir solche Registrierarbeit Verstandnis finden. Und wenn 
man von der ungeheuer schwierigen Aufgabe faseh, die die Erfassung aller 
schaffenden Stan de mit sich bringen soli, so kann ich dies en Bureaukraten 
nur sagen: Man schafft so gern sich Sorg' und Miih', sucht Dornen auf und 
findet sie. 
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Die einfache ErkHirung: Jeder Volksgenosse (ohne Unterschied des Ge
schlechts und Berufs), der mithelfen will am Neuaufbau des Staates, hat 
das Recht, sich in die Wahlerliste eintragen zu lassen, enthebt diejenigen, 
die die Wahlvorarbeiten leisten sollen, jeder technischen Schwierigkeit. 
Wie vorteilhaft diese GroBziigigkeit den Aufbau des Ratesystems unter
stiitzt, werden wir gleich sehen. Meine Ausfiihrungen werden vielleicht 
dem Anhanger des Zweikammersystems weniger sympathisch sein, die An
hanger aber eines rein en Ratesystems, das neben sich keinen zweiten Appa
rat im Staate mehr duldet, werden einsehen, daB auf diesem Wege vor
wartszukommen ist, und daB das, welches das wichtigste ist, ein Rate
system innerhalb der alten Geometrie der Verwaltungsdistrikte und ohne 
Zerschlagung des alten Verwaltungsapparates, sofort moglich ist. 

* 
Der Aufbau der untersten Stufe des Ratesystems, oder besser gesagt, der 
Ratedemokratie, beginnt mit der Wahl der Arbeiterrate. 
Ein Arbeiterrat so11 der Vertrauensmann seiner Berufsgenossen des Indu
striebetriebes, der Verwaltung usw. sein. Ihm werden die leitenden Funk
tionen iibertragen, und er iibernimmt fiir die Fiihrung der Geschafte die 
Verantwortung. 
Zuerst den Industriebetrieb; eine Fabrik von etwa 1000 Beschaftigten sei 
das Beispiel: 
Die 1000 Arbeiter und Angeste11ten so11en ihren Betriebsleiter, den Arbei
terrat, wahlen. Sie konnen nun den alten Besitzer und bisherigen Betriebs
leiter wieder wahlen oder ihn durch eine Vertrauensperson ersetzen, die 
bess ere Garantien flir die Umwandlung der kapitalistischen Produktions
weise in die sozialistische gewahrleistet. Glaubt man, daB die Geschafts
tiichtigkeit des Besitzers als wertvolle Kraft benutzt werden so11, so wah
len die Arbeiter und Angestellten einen zweiten Arbeiterrat hinzu, der die 
Geschaftsfiihrung mit gleichen Rechten und gleicher Verantwortung iiber
nimmt. 
Der sofortige Abruf beider kann jederzeit erfolgen, allerdings muB den 
Betriebsleitern das Recht gegeben sein, die Entscheidung der nachst hohe
ren Rateorganisation anzurufen. 
Die jederzeitige Abberufung mag wohl manchem Arbeiterrat wie ein 
Damoklesschwert iiber dem Haupte schweben, niemals kann aber die echte 
Demokratie auf dieses Recht verzichten. 
Ein zweites Beispiel, und zwar aus der Gruppe der Verwaltung: 
Die Ortseingessesenen wahlen den Gemeindevorsteher oder besser gesagt, 
den Gemeinderat. Sie konnen den alten Gemeindevorsteher, falls er ihnen 
vertrauenswiirdig erscheint, wiederwahlen oder aber eine neue Person an 
seine Stelle treten lassen. Das wichtigste ist und bleibt immer, daB die 
gewahlte Person die Verantwortung fiir die Geschaftsfiihrung seines Ver
waltungsbezirks iibernimmt. Erscheint es zweckmaBig, eine zweite Person 
mit gleichen Rechten und Pflichten dem Gemeinderat beizuordnen, so mag 
es geschehen, desto schneller wird eine neue Geistesrichtung den alten 
Staatsmechanismus zu meistern und zu verbessern wissen. 
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Die Gemeinderate des Kreises wahlen die nachste hohere Instanz, den 
Landrat. Auch bei dieser Wahl kann der Landrat abgelost, gewahlt oder 
ein zweiter ihm zur Seite gestellt werden. PaBt er nicht, eignen sich be ide 
nicht, dann sind es die Gemeinderate, die handeln miissen. 

* 
Es wiirde nicht innerhalb des Rahmens dieses kurzen Aufsatzes liegen, aIle 
die sechs Gruppen der Volkswirtschaft vorzufUhren und zu zeigen, wie 
sich in dies en Gruppen die untersten Rate durch die allgemeine Wahl der 
Berufsgenossen bilden. 
Ich habe seit mehreren Monaten untersucht, ob die bestehenden Institutio
nen fiir eine Ratedemokratie verwertbar sind, oder ob es notwendig ist, 
den ganzen alten Apparat zu zertriimmern, die alte Geometrie der Ver
waltungsdistrikte auszulOschen und neu zu konstruieren oder aber ob es 
fUr die schnelle Durchfiihrung des Ratesystems nicht zweckmaBiger ist, die 
Neugestaltung auch dem neuen System zu iiberlassen. 
Wer von der Notwendigkeit der schnellen AblOsung des Parlamentarismus 
durchdrungen ist, wird das vorhandene auszuniitzen versuchen. Durch 
meine Untersuchungen bin ich zu dem Resultat gekommen, daB in allen 
Gruppen verantwortliche und leicht ablOsbare Rate die lei tend en Funk
tionen innerhalb der Berufsgruppe sofort ubernehmen konnen, daB die 
Stockung des gesamten Mechanismus nicht in Frage gestellt ist und daB die 
Erneuerung des alten Inhalts moglich wird, also die Umwandlung der 
kapitalistischen Produktion in die sozialistische nicht mehr an der Starr he it 
der alten Masse scheitert. 
1st aber einmal eine elastische Basis gefunden, und die sollen die unteren 
Rate in der Ratedemokratie sein, so ist der Aufbau des neuen Staats
wesens gesichert. 
Nicht langer wird die Maschine rechts herum laufen, wenn die Maschi
nisten die Steuerung auf links stellen, denn die hochsten Rate, die Volks
beauftragten, haben eine zuverlassige Hilfstruppe in den unteren Raten. 
Diese werden immer die vorwartsdrangende Kraft zur Durchfiihrung des 
Sozialismus sein, konnen sie doch nur fruchtbringende Arbeit leisten, so
lange ihre Berufsgenossen in ihrer Arbeit die richtige Interessenvertretung 
~ehen. 

Wir wiirden nun in der Ratedemokratie in allen sechs Gruppen der Volks
genossen eine untere Rateorganisation schaffen konnen. Dr. Ludwig Ben
dix halt in der Rechtspflege denselben Weg wie in Produktion und Ver
waltung fur gangbar, allerdings sind auf diesem Gebiete besondere Ver
haltnisse zu beriicksichtigen. Das wesentliche ist, daB auch die Rechtspre
chung durch die Berufsgenossen und die Rateorganisation ihre Starrheit 
verliert und eine Reorganisation von unten auf moglich ist. 
Leichter ist selbstverstandlich die Bildung der unteren Rate in der Wissen
schaft und Kunst, desgl. in der Gruppe Gesundheitspflege und Volks
wohlfahrt. 

94 



Das Entscheidende darf niemals aus dem Auge gelassen werden: Die Rate 
einer jeden Berufsgruppe sind die verantwortlichen Leiter in ihrem Kom
petenzbereich. Sie sind nach Bestatigung der nachst hoheren Rateorganisa
tion innerhalb ihres Berufs durch die Berufsgenossen sofort abrufbar. 
Hierin liegt der grofhe Segen des Ratesystems, der desto wertvollere 
Friichte tragt, je hoher der Aufbau des Ratesystems nach oben in Wirkung 
tritt. Schattenseiten des Parlamentarismus, wie die dauernde Wiederwahl 
eines ungeeigneten Delegierten konnen gar nicht Platz greifen. Der Ar
beiterrat, einerlei ob er 1ndustrierat oder Gemeinderat ist, kann niemals 
gegen den Willen der Berufsgenossen gehalten werden. Es ist keine Orga
nisation vorhanden, die den Delegierten zur Wahl stellt, sondern der im 
Betriebe oder in der Gemeinde mit den Aufgaben Vertraute kommt nur 
als Kandidat in Frage. Keine kunstfertige Dialektik kann den Berufs
genossen die mangelnde Sachkenntnis verschleiern, falls sie bei ihrem Rat 
vorhanden ist. An seinen taglichen Arbeiten muB er seine Fahigkeiten be
weisen, und kein Gefiihl der Dankbarkeit oder Gutmutigkeit wird einen 
Arbeiterrat auf seinem Platz lassen, wenn z. B. die Arbeiter und Ange
stell ten eines 1ndustriebetriebes durch eine verfehlte MaBnahme ihres 
Betriebsleiters geschadigt werden. 
Und dann sei auch hier gleich auf den groBen Vorzug aufmerksam ge
macht, der dies em System es ermoglicht, neue Trager heranzubilden und 
fUr ihre Aufgabe zu befahigen. 
Aus Klugheit wird jede Berufsgruppe, wenn es sich einmal nicht ermog
lichen laBt, daB der alte Mann yom alten Platz verschwindet, ihm eine 
Mithilfe in dem Mann der Zukunft geben. Der macht dann eine gute 
Schule durch, in der ihm am best en gelehrt wird: Wie leitet ein Arbeiterrat 
seinen Betrieb? Wie liest er die Bucher des Unternehmers? Wie stellt er 
den Prozentsatz der allgemeinen Geschaftsunkosten fest? usw. 
Nur ein ganz schnell skizziertes Bild von der Grundlage des Ratesystems 
habe ich hier entworfen. Die vielen Fragen, die der Vertretung und Lei
tung der kleineren Betriebe, die Stellung der Angestellten im Handel, die 
der Hausangestellten, sind nicht beruhrt worden. Aber diese Volksgenos
sen lassen sich wunderbar erfassen und ihre Krafte fur die Raterepublik 
verwerten. 1ch glaube, daB in der Broschure: »Diktatur des Proletariats 
oder Ratedemokratie?« auch in dies em Sinne Losungen angedeutet sind, 
die wertvolle Fingcrzeige den Kampfern fUr das Ratesystem gegen konnen. 
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Die Betriebsrate zur Zeit der Diktatur 
des Proletariats * 
Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Techniker 

(Voraussetzung: Die Betriebe sind enteignet und zu Industrieverbanden 
zusammengeschlossen. ) 

A) Grundsatze fur die Bildung 'Von Betriebsraten 

§ 1 
In allen Betrieben wirtschaftlidl-produktiver Tatigkeit, die dauernd oder 
voriibergehend 20 Arbeiter besdlaftigen, sind Betriebsrate zu errichten. 
In allen Betrieben, die dauernd weniger als 20 Arbeiter besdlaftigen, ist 
ein Vertrauensmann zu wahlen. Die Vertrauensleute fadllidl gleidler Be
triebe bilden bezirksweise einen Betriebsrat, dem alle angesdllossenen Be
triebe unterstehen. 
1st in einem Berufsfadl die Bildung eines Betriebsrates gemiiB Abs. 2 nidlt 
moglidl oder angangig, so ist dieses dem fachlidl ahnlichen anzusdllieBen. 
Betriebe im Sinne dieses Gesetzes sind alle Unternehmungen, soweit sie in 
Industrie-Verbanden zentralistisdl zusammengefaBt werden konnen. 
(Anm.: Fiir nidlt zentralisierte wirtsdlaftlidl-produktive Betriebe gelten 
die Bestimmungen sinngemaB.) 
Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes sind alle werktatigen Personen, die ihr 
Arbeitsverhiiltnis mit dem Betriebe selbstandig abgeschlossen haben, ein
sdllieBlidl aller jugendlidlen Arbeiter unter 18 Jahren und aller Heim
arbeiter. 
Diese Bestimmung gilt audl fiir Jugendlidle, die zum AbsdlluB eines 
Arbeitsvertrages die Genehmigung ihres gesetzlidlen Vertreters (Vater, 
Vormund) braudlen. 
Wanderbetriebe (Baustellen, Montagen, Sdlaustellungen usw.) werden 
audl dann von dem zustandigen Betriebsrat vertreten, wenn die Arbeits
stiitte auBerhalb ihres Gemeindebezirkes liegt. Dodl kann der zustandige 
Betriebsrat seine Funktionen fiir die Zeit der Abwesenheit aus seinem 
Bezirk dem fadllidl und bezirksweise zusammengesetzten Betriebsrat der 
augenblicklidlen Arbeitsstatte iibertragen. In diesem letzten Falle miissen 
die Betriebe durdl eine, dem jeweiligen Arbeiterstand entsprechende An
zahl von Vertrauensleuten im Betriebsrat vertreten sein. 
Setzt sidl ein Unternehmen aus mehreren selbstandigen Betrieben zusam
men, so hat jeder Betrieb einen eigenen Betriebsrat zu wahlen, der aus sei-

• Aus: Der Arbeiter-Rat, Jg. 2 (1920), Nr. 4. 
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ner Mitte eine den Betriebsverhaltnissen entsprechende Anzahl von Perso
nen zur Bildung eines Hauptbetriebsrates entsendet. 
Verliert ein Betriebsratsmitglied die Mitgliedschaft in seinem Abteilungs
betriebsrat, so scheidet er auch aus dem Hauptbetriebsrat aus. 

§ 2 
Die Mitgliederzahl des Betriebsrats wird durch BeschluB der Betriebsver
sammlung bzw. bei einem bezirksweise zu errichtenden Betriebsrat durch 
die Vertrauensleute der angeschlossenen Betriebe festgesetzt. Sie solI nicht 
unter drei Person en betragen und im allgemeinen den Bediirfnissen ent
sprechen. Es $Ol1en moglichst a11e Betriebsabteilungen bzw. a11e Fachrich
tungen (bei den bezirksweise zusammengesetzten Betriebsraten) durch eine 
Person vertreten sein. Der iibergeordneten Rateorganisation steht das 
Einspruchsrecht gegen die Zahl der Mitglieder des Betriebsrates und die 
endgiiltige Festsetzung zu. Wird Einspruch erhoben, so ist gemaB § 25 zu 
verfahren. 

B) Wahlver/ahren 

§ 3 
Die Mitglieder des Betriebsrats und auch des Abteilungsbetriebsrats bzw. 
die Vertrauensleute oder die Bevollmachtigten (§ 4 Abs. 4 u.S) sind in 
geheimer Wahl fiir die Dauer des Geschaftsjahres zu wahlen. Gewahlt ist, 
wer die absolute Stimmenmehrheit erhalten hat. Haben Kandidaten nicht 
die absolute Stimmenmehrheit erhalten, so findet solange ein neuer Wahl
gang statt, his die erforderliche Anzahl gewahlt ist. 1st nach zehn Wahl
gangen die erforderliche Anzahl nicht gewahlt, so beste11t die iibergeord
nete Rateorganisation die fehlende Anzahl kommissarisch. Urn bei not
wen dig werden den Nachwahlen eine neue Wahlhandlung zu vermeiden, 
sind etwa 50 Prozent Ersatz-Betriebsrate zu wahlen. Fiir die Abberufung 
dieser Ersatzmanner gilt dasselbe wie fUr die eigentlichen Betriebsrate. 
(§ 3 Abs. 3.) 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
Die Gewahlten stehen dauernd unter der Kontrolle ihrer Wahler und miis
sen ihr Amt sofort niederlegen, wenn ihnen die absolute Mehrheit der 
Wahlberechtigten (§ 4) das Vertrauen abspricht. In diesem Fa11e treten 
die Ersatzleute in der Reihenfolge der Liste an die Stelle der Abgetretenen. 
1st in der Betriebsversammlung (§ 22), welche iiber die Absetzung des Be
triebsrates oder einzelner Mitglieder des Betriebsrates beschlieBt, nicht die 
absolute Mehrheit aller Wahlberedltigten des Betriebes fiir die Abberu
fung, so ist eine neue Versammlung anzuberaumen, die endgiiltig mit 
absoluter Mehrheit der Erschienenen beschluBfahig ist. 
Wiederwahl ist zulassig. 

§ 4 
Wahlberechtigt sind alle in dem Betriebe beschaftigten Arbeiter, soweit sie 
das 18. Lebensjahr iiberschritten haben. 

97 



Wahlbar sind aIle sozialistisch organisierten und in dem Betrieb tatigen 
Arbeiter iiber 21 Jahren. 
Kann ein Betriebsrat aus Mangel an wahlbaren Personen nicht gewahlt 
werden, so bestellt die iibergeordnete Rateorganisation einen solchen kom
missarisch. Hat ein Betrieb einen eigenen Betriebsrat, so wahlen aIle be
triebstatigen Jugendlichen einen BevolImachtigten. 
Fiir den bezirksweise zusammengesetzten Betriebsrat wahlen die Jugend
lichen entsprechend ihrer Starke im Bezirk eine Anzahl von BevolImach
tigten. 
Die BevolImachtigten der Jugendlichen nehmen an den Sitzungen ihres 
Betriebsrates mit beratender Stimme tei!. 

§ 5 
Die sachlichen Kosten bei der Wahl werden von dem Betrieb getragen. 
Lohnkiirzungen diirfen anlaBlich der Wahl nicht erfolgen. 

§ 6 
Der Obmann des Betriebsrats (§ 14) hat spatestens vier Wochen vor Ab
lauf der Amtszeit dem Betriebsrat zur Vorbereitung der neuen Wahl und 
zur Fassung der nach § 1 Abs. 4 und 5 und § 2 erforderlichen und zulassi
gen Beschliisse einzuberufen. Der Betriebsrat hzw. die Vertrauensleute 
eines bezirksweise zusammengeschlossenen Betriebsrates haben spatestens 
drei Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit eine Betriebsversammlung einzu
berufen. Diese und die in ihr vorzunehmende Wahl wird durch einen 
besonderen, von der oberen Rateorganisation zu ernennenden Wahlkom
missar, der nicht dem betreffenden Betriebe angehoren darf, geleitet. Der 
Wahlkommissar darf die Wahl in einem Betriebe nur einmalleiten. 

C) Aufgaben 

§ 7 
Dem Betriebsrat untersteht: 
a) Die EinstelIung und Entlassung alIer Arbeitnehmer auBer der Betriebs
lei tung und der Betriebsaufsicht (§ 8). Die Betriebsleitung hat Einspruchs
recht mit aufschiebender Wirkung. Das Einspruchsrecht erstreckt sich nur 
auf die Wahrnehmung wirtschaftlicher Betriebsinteressen und die fachliche 
Qualitat der menschlichen Arbeitskrafte. Erhebt die Betriebsleitung gegen 
die EinstelIung oder Entlassung Widerspruch, so ist gemaB § 25 zu ver
fahren; 
b) die Festsetzung der Arbeitsleistung, der Arbeitsdauer und der Entloh
nung in Gemeinschaft mit der oberen Rateorganisation und den Gewerk
schaften. Die Betriebsleitung hat an den Verhandlungen mit beratender 
Stimme teilzunehmen; 
c) die gemeinsame Regelung alIer Nebenabreden mit der Betriebsleitung 
(AufstelIung der Arbeits- und Betriebsordnung, Festsetzung von Zusatzen 
zur Lohn- und Gedingeordnung, Bestrafungen, Lohnkiirzungen, soziale 
Betriebsfiirsorge usw.). In StreitfalIen ist gemaB § 25 zu verfahren; 
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d) die Beseitigung von Differenzen, die sich innerhalb des Betriebes erge
ben, im Einvernehmen mit der Betriebsleitung; 
e) die Dberwachung der Durchfiihrung des beruflichen Arbeiterschutzes 
und die Ausarbeitung von VorschHigen zu seiner Vervollkommnung; 
f) die Dberwachung der Durchfiihrung aller erlassenen Verordnungen der 
iibergeordneten Rateorganisation und aller sonstigen getroffenen Verein
barungen, die das Arbeitsverhaltnis der Betriebsangehorigen angeht; 
g) die Dberwachung der Lehrlingsausbildung (Anm.: maBgebendes Ziel 
der Lehrlingsausbildung 5011 nicht die Arbeitsleistung sein, sondern deren 
umfassende, vielseitige und griindliche Ausbildung in der Berufstatigkeit); 
h) die Dberwachung der Produktionsleistung des Betriebes nach Giite und 
Menge der Arbeitserzeugnisse, der rationellen Behandlung und Verwen
dung der Rohstoffe und Betriebsmaterialien und der Produktionsmittel, 
sowie der Beseitigung aller eintretenden Hemmungen in der Produktions
weise. Die Betriebsleitung hat die Verantwortung fUr die Leistung. 

§ 8 
Der Betriebsrat wahlt nach Anhoren der Betriebsversammlung die Mit
glieder der Betriebsleitung und der Betriebsaufsicht, mit Ausnahme der in 
Abs. 2 aufgefUhrten Aufsichtspersonen, nach einer von der Bezirksleitung 
(das ist die fachliche Oberleitung der zu einem Bezirk vereinigten fachlich 
gleichen oder ahnlichen Betriebe) unter Zustimmung des Bezirksrats (das 
ist die der Bezirksleitung als Kontrollorgan beigegebene und dem Betriebs
rat iibergeordnete Rateorganisation) aufzustellende Kandidatenliste. Der 
Betriebsrat hat das Recht, bei Aufstellung dieser Liste, die mindestens zwei 
Namen enthalten muB, mitzuwirken. 
Die Wahl der Aufsichtspersonen, denen die unmittelbare Fiihrung oder 
Beaufsichtigung der Arbeiterkolonnen oder Arbeitergruppen obliegt, er
folgt nach einer gemeinsam von der Betriebsleitung und dem Betriebsrat 
aufzustellenden Kandidatenliste durch die Betriebsversammlung, oder fiir 
den Fall, daB eine besondere Betriebsabteilung vorhanden ist, durch diese. 
Die Betriebsversammlung (Betriebsabteilung) ist vor endgiiltiger Aufstel
lung der Kandidatenliste iiber diese zu horen. Die Liste muB wenigstens 
zwei Namen enthalten. 
Bei Differenzen iiber die Kandidatenfrage ist gemaB § 25 zu verfahren. 
Die Entlassung von Mitgliedern der Betriebsleitung und der Betriebsauf
sicht erfolgt auf Antrag des Betriebsrats durch die Bezirksleitung unter 
Zustimmung des Bezirksrats. Die Bezirksleitung kann die Entlassung auch 
aus eigener Initiative nach Zustimmung des Bezirksrats vornehmen. 
Die in Abs. 2 erwahnten Aufsichtspersonen werden durch die Betriebslei
tung unter Zustimmung des Betriebsrats entlassen. 
Bei Differenzen iiber die Entlassung ist gemaB § 25 zu verfahren. 

§ 9 
Der Betriebsrat hat beratende Stimme bei der Festsetzung der Arbeitspro
zesse und Arbeitsmethoden. Die Entscheidung liegt in den Handen der 
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Betriebsleitung, welche die Verantwortung tragt. Der Betriebsrat hat Ein
spruchsrecht. Erhebt er Einspruch, so ist gemaB § 25 zu verfahren. 

§ 10 
Der Betriebsrat nimmt an der Geschaftsleitung kenntnisnehmend und be
rat end tei!. Den von ihnen Beauftragten sind samtliche Biicher und Unter
lagen des Geschaftsbetriebes vorzulegen. 

§ 11 
Dber Beschwerden der Arbeiter und der Betriebsleitung gegen Entschei
dungen des Betriebsrates beschlieBt zunachst die Betriebsversammlung; 
gegen die Entscheidungen der Betriebsversammlung kann Berufung ein
ge1egt werden. Wird Berufung eingelegt, so ist gemaB § 25 zu verfahren. 

§ 12 
Beim Bestehen eines Hauptbetriebsrats (§ 1, Abs. 8) neb en Abteilungs
betriebsraten stehen den letzteren nur die Obliegenheiten und Befugnisse 
der Betriebsrate fiir die von ihnen vertretenen Einzelbetriebe zu. Der 
Hauptbetriebsrat ist fiir die gemeinsamen Angelegenheiten der verschiede
nen Betriebsabteilungen zustandig. 

§ 13 
Bei Betrieben, die dem bezirksweise zusammengeschlossenen Betriebsrat 
unterstehen (§ 1, Abs. 2), iibt der Vertrauensmann des betreffenden Betrie
bes die Funktionen des Betriebsrats unter Verantwortung des zustandigen 
Betriebsrats aus. Fiir den Fall, daB in solchen Betrieben aus irgendwe1chen 
Griinden Vertrauensmanner nicht gewahlt werden konnen (Zwergbetriebe 
usw.), iibernimmt der Betriebsrat die Funktionen des fehlenden Vertrau
ensmannes. 

D) Geschaftsfuhrung 

§ 14 
Der Betriebsrat hat aus seiner Mitte einen Obmann, einen Stellvertreter 
und einen Schriftfiihrer zu wahlen. Diese Wahl hat spatestens drei Tage 
nach Geschaftsiibernahme zu erfolgen. 
Wahlberechtigt sind alle Mitglieder des Betriebsrates beziehungsweise beim 
bezirksweise zusammengesetzten Betriebsrat samtliche Vertrauensleute. 
Fiir das Wahlverfahren findet § 3 sinngemaBe Anwendung. 

§ 15 
Hat der Betriebsrat mehr als drei Mitglieder, so kann er aus seiner Mitte 
Ausschiisse zur Erleichterung seiner Geschaftsfiihrung bilden. 

§ 16 
Der Betriebsrat ist der Betriebsversammlung fiir die Erfiillung selner 
Pflichten verantwortlich. 
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§ 17 
Die Beschliisse des Betriebsrats werden mit Stimmenmehrheit der erschie
nenen Mitglieder gefaEt, bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als ab
gelehnt. 

§ 18 
Dber jede Verhandlung des Betriebsrats ist eine Niederschrift anzuferti
gen, die den Wortlaut der Beschliisse und die Stimmenmehrheit, mit der 
sie gefaEt sind, enthalten muE und von dem Obmann und dem Schrift
fiihrer zu unterzeichnen ist. Beim bezirksweise zusammengesetzten Be
triebsrat ist jedem Vertrauensmann der angeschlossenen Betriebe eine Ab
schrift auszuhandigen. 

§ 19 
Sonstige Bestimmungen iiber die Geschaftsfiihrung konnen in einer Ge
schaftsordnung, die sich der Betriebsrat mit Zustimmung der Betriebsver
sammlung bzw. beim bezirksweise zusammengeschlossenen Betriebsrat der 
Vertrauensleute giht, getroffen werden. 

§ 20 
Die Mitglieder des Betriebsrats verwalten ihr Amt unentgeltlich als Ehren
amt. Sie haben jedoch Anspruch auf Ersatz ihrer bar en Aufwendungen. 
Versaumnis von Arbeitszeit wegen Zugehorigkeit zum Betriebsrat hat eine 
Minderung der Entlohnung nicht zur Folge. 
Die durch die Geschaftsfiihrung des Betriebsrats entstehenden Kosten tragt 
der Betrieb hzw. aIle angeschlossenen Betriehe. Fiir die Sitzungen, die 
Sprechstunden, die laufende Geschaftsfiihrung sind die erforderlichen 
Raume und Geschaftsbediirfnisse (Hilfskrafte, Telephon, Biiro-Utensilien) 
YOm Betrieb kostenlos zur Verfiigung zu steIlen, bzw. sind die Kosten auf 
aIle angeschlossenen Betriebe der Arbeiteranzahl entsprechend zu verteilen. 

§ 21 
Das Amt einzelner Betriebsratsmitglieder, ebenso der Vertrauensleute er
lisdlt bei Niederlegung, durch Ausscheiden aus der Beschaftigung im Be
trieb oder in der Betriebsabteilung, die sie gewahlt hat, oder durch einen 
BeschluB der Betriebsversammlung bzw. der Vertrauensmannerversamm
lung, der jederzeit gemaB § 3, Abs. 3, herbeizufiihren ist. 

§ 22 
Die Betriebsversammlung besteht aus den Arbeitern des Betriebes. In Be
trieben mit Abteilungsbetriebsraten tritt an die Stelle der Betriebsver
sammlung die Abteilungsbetriebsversammlung, die aus der Gesamtheit der 
Arbeiter der Abteilung besteht. Die Vertrauensmannerversammlung be
steht aus den Vertrauensmannern aller angeschlossenen Betriebe. 
Die Bestimmungen dieses Gesetzes iiber die Betriebsversammlungen sind 
auch auf die Abteilungsbetriebsversammlungen und ebenso die Vertrauens
mannerversammlungen anzuwenden. 

101 



§ 23 
Der Obmann ist berechtigt, und auf Verlangen von mindestens einem 
Fiinftel der Arbeiter bzw. Vertrauensleute verpflichtet, eine Betriebsver
sammlung bzw. Vertrauensmannerversammlung einzuberufen. Die Be
triebs- bzw. Vertrauensmannerversammlung kann wahrend der Arbeits
zeit auch ohne Zustimmung der Werksleitung stattfinden, doch sollen 
diese nach Moglichkeit in die arbeitsfreien Zeiten gelegt werden. 
Die Betriebsversammlung hat zu beschlieBen, ob sie die Tatigkeit des Be
triebsrats gutheiBt oder miBbilligt. Wird ein MiBbilligungsbeschluB mit 
einer Mehrheit gefaBt, die der Mehrheit der wahlberechtigten Arbeiter ent
spricht, so hat der Betriebsrat zuriickzutreten. Wird der BeschluB nicht mit 
dieser Mehrheit gefaBt, so ist eine neue Betriebsversammlung anzuberau
men, bei der die einfache Mehrheit der Erschienenen beschluBfahig ist. 
Die Betriebsversammlung kann Antrage an den Betriebsrat beschlieBen, 
die diese auszufiihren hat. 

§ 24 
Der Betriebsleitung ist untersagt, die Arbeiter in der Ausiibung des Wahl
rechts zu den Betriebsraten oder in der Annahme oder Ausiibung der Ta
tigkeit als Mitglied des Betriebsrats zu behind ern oder sie wegen der An
nahme oder der Art der Ausiibung zu benachteiligen. 
Eine Entlassung der Mitglieder des Betriebsrats kann wahrend ihrer Amts
dauer nicht erfolgen. 
SolI ein ehemaliges Mitglied des Betriebsrats oder ein Vertrauensmann aus 
dem Betrieb entlassen werden, in dem er friiher Betriebsrat oder Ver
trauensmann war, so ist die geplante Entlassung zehn Tage vor der Aus
fiihrung dem Bezirksrat zu melden. Der Bezirksrat kann gegen die Ent
lassung Einspruch erheben. Erfolgt Einspruch, so hat dieser aufschiebende 
Wirkung und ist gemaB § 25 zu behandeln. 

§ 25 
An einem fiir die Betriebsrate der verschiedenen Industrie-Verbande zen
tral gelegenen Orte ist ein Bezirksgerichtshof zu errichten, dem die Recht
sprechung in allen Streitfragen obliegt, die sich aus der Anwendung des 
vorliegenden Gesetzes ergeben. Die Rechtsprechung dieses Gerichtshofes ist 
endgiiltig mit Ausnahme von Fallen, in denen der Bezirksrat oder die 
Bezirksleitung als Klager oder als Beklagte auftreten. Wird die Entschei
dung in dies en Fallen angefochten, so steht dem das Urteil anfechtenden 
Teil die Berufung an einen yom Reichswirtschaftsrat zu ernennenden Zen
tralgerichtshof (dem auch die Dberwachung der Einheitlichkeit in der 
Rechtsprechung der BezirksgerichtshOfe untersteht) zu. 
Die Besetzung der BezirksgerichtshOfe erfolgt mit einem rechtskundigen 
Richter, zwei wissenschaftlich und praktisch gut durchgebildeten Fachleu
ten und vier Angehorigen der Arbeiterschaft, zwei Vertreter der letzt
genannten Gruppen miissen aus einem Betriebe oder Beruf entnommen 
werden, der fiir den jeweiligen Streitfall in Frage kommt. 
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Betriebsrate, Fachrate, Kontrollrat und die 
V orbereitung der V ollsozialisierung * 

Guo N eurath 

S ozialisierung 

Eine Wirtschaftsordnung sozialisieren heiBt, die Wirtschaft einer plan
mapigen Verwaltung zugunsten der Gesellschaft durch die Gesellschaft 
zu fiihren. 
Wir sprechen im folgenden grundsatzlich von einer »Sozialisierung der 
ganzen Wirtschaftsordnung«, d. h. von einer »Vollsozialisierung«, urn so 
von vornherein den Sprachgebrauch abzulehnen, der den Ausdruck »So
zialisierung« anwendet, wenn ein Betrieb in das Eigentum seiner Arbeiter 
iibergeht, die Gewinnbeteiligung eingefiihrt, ein Landgut an Einzelsiedler 
verteih oder eine Fabrik verstaatlicht, eine »Teilvergesellschaftung« durch
gefiihrt wird. Eigentumsanderungen sol he man immer »Vergesellschaftun
gen«, nie »Sozialisierungen« nennen. Besonders irrefiihrend ist es, eine 
ganz durchgefiihrte Vergesellschaftung des Kohlenbergbaus als Vollsozia
lisierung zu bezeichnen. Der Ausdruck Vollsozialisierung wurde fiir die 
Forderungen des Programms Kranold/Neurath/Schumann zum erstenmal 
im Marz 1919 verwendet. Selbst wenn aIle Betriebe in das Eigentum der 
Arbeiter iibergingen, die Marktordnung aber bestehen bleibt, waren wir 
von der Sozialisierung weit entfernt; es konnten dann die Arbeiter gewis
ser Betriebe Vorzugsrenten beziehen - sie wiirden die anderen ausbeuten -
es konnten Krisen, Arbeitslosigkeit usw. auftreten. Wir werden sogar nur 
dann von der »Sozialisierung ganzer Wirtschaftszweige« sprechen, wenn 
diese Wirtschaftszweige einem sozialistischen Gesamtplan eingefiigt, ihre 
Leistungen (Kohle, Schuhe, Transportverrichtung usw.) planmaBig be
herrscht werden. 
Sozialisierung der Wirtschaftsordnung ist ihrem Wesen nach Dbergang 
von der Herrenwirtschaft zur Gemeinwirtschaft, 
von der Verkehrswirtschaft zur Verwaltungswirtschaft, 
von dem Reingewinn zum Wirtschaftsplan, 
von der Wildwirtschaft zur Planwirtschaft. 
Dies bedeutet Entwicklung 
von der Geldwirtschaft zur Naturalwirtschaft, 
von der Herrenherrschaft zur Gemeinherrschaft, 
und bezweckt auch den Dbergang 
von der Unternutzung zur Vollnutzung. 

In der iiberlieferten Ordnung sind die Lebenslagen der Menschen (Nah
rung, Kleidung, Wohnung, Gesundheit, Bildung, Vergniigungen, Arbeit 

* Erschienen: Berlin 1920. 
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und MuBe) nicht auf Grund allgemeiner Regeln verteilt, geschweige denn 
nach Regeln, wie sie etwa Eltern ihren Kindern gegeniiber anwenden wiir
den. Es gibt Vorzugslebenslagen, von denen ein groBer Teil vererblich ist, 
kurzum, wir sehen deutlich die Zeichen einer Herrenwirtschaft. Die Sozia
listen streb en dagegen eine Gemeinwirtschaft an. Sollte zunachst die Schaf
fung gleicher Lebenslagen nicht moglich sein, so wiirden von Sozialisten 
Vorzugslebenslagen nur in bestimmten Fallen zugestanden werden kon
nen: 
Aus Dankbarkeit wiirde besonders verdienten Arbeitern, Eltern, Lehrern, 
Dichtern, Erfindern, Arzten usw. ein bevorzugtes Dasein vor allem im 
Alter bereitet werden. 
Ais Mittel zur Leistungssteigerung konnte z. B. einem Erfinder besondere 
MuBe, einem Komponisten besondere Wohnungs- oder Kleidungsverhalt
nisse bewilligt werden. 
SchlieBlich kann im Interesse der Gesamtheit unter Umstanden denen eine 
Pramie zugestanden werden, die sich sonst zu bestimmten Arbeiten nicht 
bereit finden; es kann einem erfolgreichen Arzt, dem die Entdeckung eines 
Heilmittels keine Sondermiihe kostete, gelingen, auf diese Weise eine 
Monopollebenslage zu erlangen, was von seiner Seite unsozialistisch ge
handelt ist, wenn er die Pramie nicht einmal als seelischen Anreiz fiir seine 
Leistung notig hat. Wenn tiichtigen Arbeitern, Betriebsleitern, Arzten, 
Ingenieuren, Erfindern, Kiinstlern dieses Mehr an manchem zugestanden 
wird, so ist darauf zu sehen, daB hierdurch keine Entfremdung der Men
schen erfolgt. Eine Vererbung dieses Mehr hatte zu unterbleiben. Ein durch 
die Wirkung bestimmter Einrichtungen bevorzugtes Schicksal von Kindern 
darf es in der sozialistischen Ordnung nicht geben. Der Sohn des pramiier
ten Ingenieurs hatte keine besseren Schulen zur Verfiigung als der Sohn 
eines faulen Heizers. Mit einer Vererbung des Berufes kann man sich, falls 
sie keine Vererbung eines Vorrechtes bedeutet, sondern nur die einer Son
derart, bei der Sozialisierung abfinden, dies gilt insbesondere von der Ver
erbung bauerlichen Kleinbesitzes, der von der Familie selbst bewirtschaftet 
wird. 
DaB durch Zufalligkeiten des Marktverkehrs die Lebenslagen der Men
schen bestimmt, durch sie die einen reich, die anderen arm gemacht werden, 
ist mit einer sozialistischen Ordnung unvereinbar. Die Verkehrswirtschaft 
muB daher in der sozialistischen Ordnung verschwinden, an ihre Stelle 
tritt die Verwaltungswirtschaft, die wir uns nicht so sehr durch staatliche, 
als vielmehr durch andere gesellschaftliche Organe geleitet denken wollen. 
Wie we it in ihr die bisherigen Unternehmer, die bisherigen Beamten eine 
Stelle finden werden, ist zum Teil eine Frage ihrer Leistungsfahigkeit, zum 
Teil eine politische Frage, da die Sozialisierung moglicherweise in einem 
Zeitpunkt erfolgt, in dem die Unternehmer und Beamten der Wandlung 
sich zu widersetzen versuchen. Der fachlich Tiichtigste kann aber durch 
Widerstand zum Ungeeignetsten werden. 
Wenn der Markt im iiberlieferten Sinne beseitigt wird, konnen die Betriebe 
nicht mehr wie bisher im Hinblick auf den Reingewinn geleitet werden. 
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Dieser angebliche »Wirtschaftlichkeitsanzeiger«, auf den so viele nicht ver
zichten wollen, hat uns weder vor Krisen noch vor Arbeitslosigkeit und 
absichtlicher Zerstorung schon erzeugter Waren bewahrt. Die sozialistische 
Wirtschaft fragt nicht nach dem Reingewinn, sondern nach den Wirkungen 
einer bestimmten Wirtschaftsfiihrung auf die Lebenslagen der heute Leben
den und ihrer Nachkommen. Sie muG sich auf Grund der Statistik Wirt
schaftsplane entwerfen, die ihr zeigen, was von bestimmten Produktions
weisen an Vermehrung der Wohnung, Kleidung usw., an Verminderung 
der Arbeit, der Erkrankungshaufigkeit usw. zu erwarten ist. Aus dem 
Wirtschaftsplan ist zu entnehmen, wieviel Arbeit durchschnittlich auf 
jeden entfallt, wenn das Lebensminimum aller befriedigt und fur die 
Zukunft durch Anfertigung von Maschinen, Bau von Kanalen, Unterwei
sung der Jugendlichen vorgesorgt werden soll, wieviel Arbeit daruber hin
aus, wenn die Bedarfsdeckung eine reichlichere sein solI. Es ist Sache des 
freien Entschlusses, wenn uberhaupt einmal WirtschaftspUine den Aus
schlag geben, wie die auf jeden entfallende Arbeitszeit verteilt wird. Es 
konnen Gruppen nebeneinander bestehen, welche die auf sie entfallende 
Arbeit verschieden unter ihre Mitglieder verteilen. Eine Gruppe (Anhan
ger von Popper-Lynkeus) wird vielleicht jeden durch eine Anzahl Jahre 
an der Deckung des Minimums arbeiten lassen (was ubrigens sehr mannig
faltige Arbeiten ermoglicht), so daG er die ubrige Lebenszeit ohne Arbeit 
fur sich leben kann, wenn er auf ein Mehr an Behagen verzichtet. Eine 
andere Gruppe wird dem einzelnen es moglichst freistellen, ob er an der 
Erzeugung des Notbedarfs oder an der des Luxus mitwirken will, solange 
die Notbedarfserzeugung gesichert ist, z. B. auch durch die Arbeit all derer, 
die ihr ganzes Leben lang als Landwirte, Tischler usw. tatig sein wollen 
und hierzu befahigt sind und darauf verzichten, nach einer bestimmten 
Anzahl Jahre mit einem Anspruch auf das Minimum sich zur Ruhe zu set
zen. Wechsel der Arbeitsweise, unter Umstanden Zwang zu gewissen uner
freulichen Arbeiten im Dienste der Gesamtheit, und vieles andere ist Sache 
der Oberlegung, wenn iiberhaupt einmal grundsatzliche Erwagungen wirk
sam werden. Die hier entwickelte Organisation sichert alle sozialistische 
Wirtschaftsmoglichkeiten; welche ein Yolk wahlen soIl, wird hier nicht 
erortert. 
An die Stelle der ungeregelten Wildwirtschaft, wie man die uberlieferte 
Wirtschaftsform zu nennen vorgeschlagen hat, tritt nun die Planwirtschaft, 
die von einer Stelle aus alles uberdenkt. Das muG nicht - wie viele Wild
wirtschaftler behaupten - zu einer Unterjochung jeder freien Entschlie
Gung fiihren. Der einzelne Bauer, Handwerker usw. mag ruhig we iter
arbeiten. Es genugt, daG er den Gesamtplan nicht stort und daG dafur 
gesorgt ist, Storungen wieder auszugleichen. Das ist mit Hilfe von Reserve
magazinen und anderen Veranstaltungen moglich. 
Diese Umwalzung fuhrt aber weiter, als es auf den ersten Anblick scheint. 
Sie bedeutet das Ende der Geldwirtschaft. In steigendem MaGe - Ansatze 
dazu sind schon da - wird der Naturallohn, die unmittelbare Sicherung 
von Wohnung, Nahrung, Kleidung usw. Platz greifen, eben so der inter-
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nation ale Warentausch, d. h. wir kommen zu einer vollendeteren Form der 
N aturalwirtscha/t. 
Es ware denkbar, daB die Lebenslagenverteilung im Sinne der Gemein
wirtschaft durch einen Monarchen oder eine herrschende Bureaukratie ver
fiigt wiirde. Wir brauchen wohl mit einer solchen Moglichkeit nicht ernst
lich zu rechnen. Der Sozialismus scheint heute nur aus dem Willen der 
Massen geboren werden zu konnen. Die Herrenherrscha/t wird fallen und 
irgendeiner Form der Gemeinherrscha/t Platz machen, zu der allein he ute 
die Sozialisten, vor allem die Fabrikarbeiter, Vertrauen haben, wenn es 
gilt, den Sozialismus zu sichern. Viele denken, daB in einer Ubergangszeit 
die Herrenherrschaft der entschlossenen Sozialisten in Frage komme, die 
aber nur einer Gemeinherrschaft vorzuarbeiten hatten. Die politische Be
deutung dieser Bestrebungen zu erortern ist hier nicht der Platz. 
Wir haben schon angedeutet, daB man von der Sozialisierung nicht nur 
eine andere, grundsatzliche Verteilung der Lebenslagen erwartet, sondern 
auch eine Beseitigung der Krisen und aller Kraftverschwendung, eine Be
seitigung aller unniitzen Reklame, alIer unniitzen VerkaufsstelIen, alIer 
unniitzen Mannigfaltigkeit, kurzum alIer Unternutzung. Man erhofft von 
ihr eine Steigerung der Leistungsfahigkeit unter Beriicksichtigung gemein
wirtschaftlicher Gesichtspunkte, man erhofft eine Vollnutzung, wobei frei
lich die Freude des Arbeiters an seinem Werk und sein Wohlbefinden 
ebenso in Rechnung zu stell en ist, wie jede Mehrleistung der Produktion. 
Der Sozialismus kann sich den Akkordlohn, das Taylorsystem zunutze 
machen, mit denen die iiberlieferte Ordnung die Menschen zu knechten 
wuBte. Ob Freilich der Sozialismus all diese Formen groBstadtischer Rie
senbetriebe nicht spater einmal iiberwinden wird, urn im Sinne des »Kom
munistischen Manifestes« Ackerbau und Industrie zu vereinigen, den 
Unterschied von Stadt und Land zu beseitigen und ein neues Leben auf 
einer neuen Erde zu beginnen, bleibe hier unerortert. 
Wer von der Sozialisierung weitgehende Kraftersparnis bei der Produk
tionsweise sowie der Verteilung und damit Vermehrung der zur Verfii
gung stehenden Menge an Wohnung, Nahrung, Kleidung usw. erhofft, 
kann aus politischen Erwagungen heraus und im Interesse moglichst rei
bungs loser Entwicklung den mitarbeitenden Unternehmern verhaltnis
maBig giinstige lebenslangliche Pramien fiir die erste Zeit der Sozialisie
rung - nur von der sprechen wir hier - bewilligen. Die Ubernahme der 
Fabriksleitung durch den Sohn kiime nur im Falle einer besonderen Eig
nung in Frage, wie ja auch die Ubernahme der kleinbauerlichen Wirtschaft 
durch den Sohn entsprechend den Bestimmungen der Anerbengesetze, wie 
sie z. B. fiir Tirol gelten, nur dann zulassig ist, wenn er sie selbst zu lei ten 
imstande und bereit ist. 
Eine »Entschiidigung der Unternehmer zum vollen Wert der Betriebe«, 
wie sie auch von sozialistischer Seite vorgeschlagen wurde, kann im FaIle 
der Vollsozialisierung nicht in Frage kommen. In dem fiir die Unterneh
mer giinstigsten Fall kann eine »Entschadigung« in Form einer Zusatz
pramie zum »Arbeitseinkommen« der mitarbeitenden Unternehmer unter 

106 



Beriicksichtigung jenes Einkommensteils erwogen werden, der bisher von 
ihnen »konsumiert« wurde, aber es kann doch nicht der Teil »entschadigt« 
werden, der bisher von ihnen »investiert« wurde, d. h. der Erweiterung 
der Betriebe und der Neugriindung diente. Da nach Durchfiihrung der 
Vollsozialisierung eine »Investition« nur durch die Gesamtheit erfolgte, 
wiirden die entschadigten Unternehmer genotigt sein, die ganze Entschadi
gung zu »konsumieren«, d. h. ihre bisherige Lebenslage wesentlich, ja viel
fach ungeheuerlich zu verbessern! In welchem MaBe ein Teil der »Kon
sumquote« als Zusatzrente zu einem Arbeitseinkommen oder als Alters
pension zugestanden wird, entscheidet die Gesamtheit. Es ist eine politische 
Frage, wie weit man, ohne das Ziel des Sozialismus zu gefahrden, urn den 
Dbergang zu erleichtern, den Unternehmern »Konsumquoten« iiber das 
normale Arbeitseinkommen hinaus bis zum Lebensende zugesteht. Ein 
Unternehmer, der wahrend der Sozialisierung nicht weiter arbeiten will, 
ware wohl ohne Entschadigung zu enteignen oder gar wegen wirtschaft
licher Desertion zu bestrafen. 1m ersten Stadium der Sozialisierung geniigt 
es vielleicht, die Unternehmer unter Kuratel zu stellen, ohne zu einer for
mellen Enteignung zu schreiten. Die Enteignung der Betriebe mit bevor
rechtetem Einkommen ware jedenfalls der AbschluP, muB aber nicht der 
Beginn der Sozialisierung sein. Freilich kann Widerstand der Unternehmer 
sie sofort notwendig machen. 
Arbeitslose Einkommen bleiben bei Einfiihrung der allgemeinen Arbeits
pflicht, die mit der Sozialisierung verbunden ist, wohl nur alter en Leuten 
und Kranken, umgewandelt in Leibrenten, erhalten. 

Machtergreifung 

Die Sozialisierung ist einerseits eine wirtschaftstechnische Aufgabe, sie setzt 
eine Neuorganisation voraus. Man muB Wirtschaftsplane entwerfen ler
nen, muB sich mit der Durchfiihrung planwirtschaftlicher MaBnahmen ver
traut machen. Andererseits aber bleiben die trefflichsten Sozialisierungs
plane ohne Wirkung - auch dann, wenn sie die menschlichen Charaktere, 
die Produktionsformen usw. eines Zeitalters ausreichend beriicksichtigen -
solange die Macht fehlt, sie durchzusetzen. 
Dariiber, wie diese Macht errungen werden wird, ob durch Wahl ergebnisse, 
durch Generalstreiks oder durch blutige StraBenkampfe, ob durch parla
mentarische Demokratie oder durch Ratediktatur, kann man verschiedener 
Meinung sein und vermag sich doch auf ein Sozialisierungsprogramm zu 
einigen, das im groBen und ganzen von der Form der Machtergreifung 
unabhangig ist. Die Sozialisten sind heute mehr durch ihr,e Anschauungen 
iiber die Formen der Machtergreifung und Machtausiibung als durch ihre 
Anschauungen iiber die erhoffte Wirtschaftsordnung voneinander getrennt. 
Diese Tatsache legt es nahe, die sozialistische Wirtschaftsorganisation mog
lichst in sich geschlossen zu gestalten, urn sie nicht allen politis chen Tages
erschiitterungen auszusetzen. 
Man kann iibrigens die politische Stellungnahme eines Sozialisten scharf 
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bekampfen, auch Vorschlage, welche die Machtverteilung wahrend der 
Sozialisierung betreffen und dennoch seine Organisationsplane hoch
schatzen. 

S ozialisierungsorganisation 

Den Sozialisierungsprogrammen, die in Deutschland und tlsterreich ak
tuelle Bedeutung gewonnen haben (Otto Bauer, Kranold-Neurath-Schu
mann, Wissell-Moellendorf) ist die Zusammenfassung einzelner Wirt
schaftszweige in groBen Verbanden eigen. Wahrend die Programme "Otto 
Bauer« und »Wissell-Moellendorf« diese Verbande vorwiegend nach den 
Rohstoffen gruppieren, die ihrer Produktion zugrunde liegen, ist das Pro
gramm »Kranold-Neurath-Schumann« vorwiegend konsumorientiert. Der 
Verbrauch ist das Ziel der Wirtschaft; er wird nach dies em Programm 
grundlegend fUr den Aufbau der Produktion und Verteilung. Dies Pro
gramm will den Verb and en die Herrschaft iiber Nahrung, Wohnung, Klei
dung usw. sichern und ihnen die Produktion moglichst vom Rohstoff bis 
zum Fertigfabrikat in die Hand geben. Alle drei Programme denken an 
eine wirtschaftliche Zentralstelle. Bei Otto Bauer ist es die Zentralbank, 
bei Wissel-Moellendorf der Reichswirtschaftsrat, der Unternehmer und 
Arbeiter, Handler und Konsumenten umfaBt, bei Kranold-Neurath-Schu
mann das Zentralwirtschaftsamt in Verbindung mit dem Arbeiter- und 
Bauernkontrollrat. In allen drei Program men wird die bisher begonnene 
Konzentration durch Bildung von Verbanden im Sinne Wilhelm Neuraths, 
Walter Rathenaus u. a. fortgefiihrt, was in Dbereinstimmung mit den 
Anschauungen des Marxismus steht, wie sie etwa Hilferding in seinem 
»Finanzkapitalismus« zum Ausdruck bringt. Die Forderung nach Konzen
tration in Verbanden kann grundsatzlich mit der Forderung nach Vermeh
rung der GroBbetriebe Hand in Hand gehen (Otto Bauer), oder aber diese 
Frage als eine rein technische beziehungsweise psychologische unerledigt 
lassen und z. B. neben der GroBindustrie und der GroBlandwirtschaft die 
planmaBige Beherrschung der Produktion durch Bauerngenossenschaften 
und Handwerkergenossenschaften grundsatzlich bestehen lassen (Kranold
Neurath-Schumann). 
Es fragt sich nun, welche Organe sichern die Schaffung und das Funktio
nieren dieses Aufbaus? Es ware durchaus denkbar, daB die Unternehmer, 
die Bankleute gewaltige trustartige Gebilde in ihrem eigenen Interesse 
schaffen, eine Planwirtschaft zwar, aber keine sozialistische. Wie schiitzen 
sich die Sozialisten gegen dies en Gang der Entwicklung innerhalb der 
Wirtschaftsorganisation? Es sind mancherlei Moglichkeiten erortert wor
den. Hier werde eine dargestellt, welche der immer starker anschwellenden 
Betriebsrate- und Gildenbewegung gerecht zu werden sucht. 

Wirtschaftliche Rate 

Wer die Wirtschaft heute ernstlich sozialistisch gestalten will, muB sich auf 
die breiten Massen, vor all em die Fabrikarbeiter, stiitzen. Sie sind die Tra-
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ger des Sozialisierungsgedankens, sie allein verfiigen iiber geniigende Auto
ritat, urn sozialistische Grundsatze unter Umstanden nicht nur gegen den 
Willen einzelner Unternehmer, sondern auch gegen den Willen einzelner 
Arbeiter durchzusetzen. Die staatliche Autoritat ist eben so wie die des 
Unternehmertums erschiittert. Beide begegnen in weiten Kreisen tiefem 
Milhrauen, ja vielfach so gar starkem Halt Sozialisten sind vielfach von 
der Anschauung durchdrungen, daB die staatliche Beamtenschaft das Wohl 
der Arbeiterschaft weniger zu fordern trachte, als das der ihnen naher 
stehenden Schichten. Wo Bureaukratie und Unternehmer versagen, kann 
die Autoritat der Arbeiterorganisationen, die Autoritat der Bauerngenos
senschaften an ihre Stelle treten. 1m folgenden soli in erster Reihe die 
Sozialisierung der 1ndustrie erortert werden, weshalb die Handwerker, 
Bauern, Arzte usw. im allgemeinen nicht behandelt werden. 1hre Organi
sation ist aber in ahnlichem Geiste wie die der 1ndustriearbeiter durch
fiihrbar. 
Wir verfiigen in Mitteleuropa iiber zwei Einrichtungen innerhalb der 
Arbeiterschaft, die fiir die Sozialisierung in Betracht kommen, die Gewerk
scha/ten und die Betriebsrate. Die Genossenschaften, welche in England 
eine groBe Rolle spielen, sind hier weniger entwickelt. Die groBen Gegen
satze innerhalb der Arbeiterschaft, welche sich seit der Revolution ver
scharft haben, sind stellenweise auch in der Gewerkschafts- und Betriebs
ratebewegung iiberdeutlich zutage getreten. Es ware fiir die Organisation 
der Sozialisierung von groBtem Wert, wenn man die Gewerkschafts- und 
Betriebsratebewegung zu zielbewuBter Umgestaltung der iiberlieferten 
Ordnung vereinigen konnte. Manche behaupten freilich, daB dies schwere 
politische Nachteile hatte, da der revolution are Geist der Betriebsrate 
durch die vorsichtige Gewerkschaftsbureaukratie unaufhorlich gebremst 
werde. Die folgenden Darlegungen gehen von der Annahme aus, daB es 
gelingen werde, Gewerkschaften und Betriebsrate in der Organisation der 
wirtscha/tlichen Rate in irgendeiner Form zu energischem Zusammen
arbeiten zu vereinigen. Zahlreiche Gewerkschaftler sind ernstlich darauf 
aus, die Betriebsratebewegung mit der Gewerkschaftsbewegung zu ver
kniipfen, indem sie in den Gewerkschaften nicht reine Tarifvertrags- und 
Schutz organisation en sehen, sondern vor all em wohlorganisierte Stiitzen 
des kommenden Sozialismus. Auf die Dauer wird die zuwartende Stel
lungnahme mancher Gewerkschaftler der Sozialisierung gegeniiber unhalt
bar, besteht doch die Gefahr, daB die Arbeiter dadurch den Gewerkschaf
ten innerlich entfremdet werden. 
Wenn die organisierte Arbeiterschaft die Sozialisierung auf allen Stufen 
der Wirtschaft sichern soli, muB sie entsprechende Organe besitzen. 
Denken wir uns die Sozialisierung in vollem Gange. Ein Zentralwirt
scha/tsamt entwerfe in seiner Naturalrechnungszentrale Wirtschaftsplane, 
fiir die ein statistisches Amt mit statistischen Nachweisestellen Material 
sammIe. Die Landesverbande der einzelnen Wirtschaftszweige fUr Ernah
rung, Bekleidung, Wohnungs- und Bauwesen, Bildung und Vergniigen, 
Gesundheit, Produktionsmittel und Halbfabrikate, Bergbau, Forstwirt-
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schaft und Landwirtschaft, Verteilung (Handel usw.), Verkniipfung (Geld 
und Kredit), tHfentlicher Dienst, Transport, umfassen als oberste Stufe 
die vorhandenen und zu schaffenden Vereinigungen der Betriebe, wie 
Kartelle, Genossenschaften usw. Von den Landesverbanden (Wissell-Moe1-
lendorf: Wirtschaftsbiinde, Otto Bauer: Organisierte Wirtschaftszweige) 
gehen Nahrung, Kleidung, Hausbrandkohle usw. an die Zentralkonsum
organisation, welche die Verteilungsstellen, Konsumvereine, Warenhauser 
sowie beauftragte Einzelabgabestellen, als die zunachst Kaufleute fungie
ren, mit allem Erforderlichen versorgt. Auf dem Lande sind besondere 
genossenschaftliche T erritorialorganisationen zu errichten, we1che sowohl 
die Produkte der Landwirtschaft iibernehmen als auch Konsumartikel ab
geben; sie sind landliche Verteilungsstellen, als deren Organe die bisherigen 
Handler fungieren konnen. Die Territorialorganisationen wiirden Yom 
landwirtschaftlichen Landesverband (Zentralgenossenschaft) nur in dem 
MaBe Diinger, Maschinen, Zucker, Petroleum, Kleider, Schuhe usw. fiir 
die Bauern bekommen, als diese Lebensmitte1, Getreide, Butter usw. ent
sprechend den Ernteertragen abliefern. 
Die Zentralkonsumorganisation wiirde den Ausbau der vorhandenen und 
die Errichtung neuer Konsumgenossenschaften und ahnlicher Einrichtungen 
machtig fordern. 
Ohne die Einzelheiten hier weiter zu besprechen, sei nur hervorgehoben, 
daB private Betriebe ebenso wie verstaatlichte oder sonstwie verges ell
schaftete Betriebe in gleicher Weise der Gesamtorganisation eingefiigt wer
den. Sie unterscheiden sich nur durch die Art, wie ihre Leitung bestimmt 
wird, voneinander. Es ware auch moglich, fiir vergesellschaftete und nicht 
vergesellschaftete Betriebe verschiedene Oberstufen vorzusehen (vgl. Otto 
Bauer: Der Weg zum Sozialismus). Die Wirtschaft der Landesverbande ist 
wesentlich von dem Bankkonzern (Otto Bauer: Zentralbank) abhangig, 
der die gesamte Geld- und Kreditbewegung auf Grund des yom Volke 
beschlossenen Wirtschaftsplanes beeinfluBt. 
Diese Organisation der Produktion und Verteilung kann in sehr verschie
dener Weise von dem gesamten politis chen Aufbau und den Arbeiter
organisationen abhangen. Es ware denkbar, daB ein absoluter Monarch 
die Wirtschaft durch eine Zentralstelle regiert. Es konnte dies auch eine 
Regierung tun, die YOm Parlament abhangig ist. Unabhangig von der 
Entwicklung der Planwirtschaft ist die Entfaltung der Arbeiterorganisa
tionen; sie konnen sich bemerkbar machen, bevor noch von Planwirtschaft 
die Rede ist. Solange die Arbeiterschaft sich darauf beschrankt, die unteren 
Stufen der Wirtschaft zu kontrollieren, was z. B. in der »Konstitutionel
len Fabrik« der Fall ist, kann die Planwirtschaft noch durchaus gegen das 
Arbeiterinteresse geleitet werden. Erst eine Arbeiterkontrolle, welche in 
der zentralen Wirtschaftsstelle einsetzt, sichert die Durchfiihrung der So
zialisierung innerhalb der Wirtschaftsorganisation. Diese Kontrolle der 
Wirtschaft durch iibereinandergestaffelte wirtschaftliche Rate kann in 
einem Staate vor sich gehen, der parlamentarisch regiert ist, sie ist aber 
auch in einem Staate moglich, dessen parlamentarische Regierung und 
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Beamtenschaft von politischen Raten iiherwacht wird. Wir konnten uns 
denken, daB die Verwaltungshehorden ratemapig organisiert sind, die 
Wirtschaftsorganisation aber aus Verbanden mit einer gewissen Selbstver
waltung unter einer Zentralstelle besteht, die von wirtschaftlichen Raten 
kontrolliert werden. SchlieBlich gibt es noch den Fall, daB die Wirtschaft 
von Raten geleitet, nicht nur kontrolliert wird, und den Fall, daB poli
tische und wirtschaftliche Rate zusammenfallen. Eine systematische Erfor
schung der Gemeinwirtschaft macht eine genaue Erorterung all dieser FaIle 
erforderlich. Wir wollen uns hier mit dem wohl nachstliegenden Fall be
schaftigen, daB wahrend des Bestehens einer Parlamentsregierung die Ar
beiterschaft Organe fiir die Sicherung der Sozialisierung vorbereitend 
schafft. Die Gesamtheit der Parlamentswahler dedu sich nicht mit der 
Gesamtheit der Werktatigen (Fabrikarbeiter, Beamte, Lehrer usw.), welche 
in den wirtschaftlichen Raten vertreten sind, wahrend in einer Raterepu
blik die politisch Wahlberechtigten mit den wirtSchaftlich Wahlberechtig
ten zusammenfallen. Es gibt Formen der Raterepublik, in denen nur die 
sozialistischen Werktatigen (Fabrikarbeiter, Beamte, Lehrer usw.) wahlen. 
Da hier die wirtschaftliche Organisation fiir sich besprochen wird, wollen 
wir von einer gesellschaftstechnischen Erorterung der politischen Ra te
organisation absehen, die wohl meist wirtschaftliche Lahmungen voriiber
gehender Art im Gefolge haben diirfte. Die russischen Sozialisatoren stre
ben denn auch immer mehr von der kollegialen Verantwortlichkeit zur 
individuellen und wenden sich damit yom urspriinglichen Rategedanken 
abo Wenn freilich die Frage der Raterepublik aufgeworfen wird, treten 
soIche Gesichtspunkte meist ganz zuriick, da dann das MachtprobIem aIIes 
andere beherrscht. 
Die Regelung der Produktion und der Verteilung erfolgt technisch durch 
die Landesverbande der einzelnen Wirtschaftszweige unter dem EinfluB 
des Zentralwirtschaftsamtes. Die Sicherung der Sozialisierung ist Aufgabe 
der wirtschaftlichen Rate. Schon die Vorbereitung dieser Sicherung setzt 
voraus, daB man die Ziele der Sozialisierung klar vor Augen hat. 
Selbst unter giinstigen Machtverhaltnissen, welche den sofortigen Beginn 
der Vollsozialisierung gestatten, bedarf die Ausgestaltung der sozialisti
schen Wirtschaft wohl Jahre, wahrend die wirtschaftliche Lage den soforti
gen Beginn moglich macht. Besonders in der Anfangszeit der Sozialisierung 
miissen die Rate die Durchfiihrung aller zentralen Verfiigung kontrol
lieren. 

Betriebsrate 

Wenn einmal die Sozialisierung beginnt, hat jeder Betriebsrat dafiir Sorge 
zu tragen, daB die vorhandenen Rohstoffe im Sinne des Wirtschaftsplanes 
verwertet, daB die Gelder des Unternehmens zur Anlage planentsprechen
der Neuerungen aufgewendet werden. Die Betriebsrate miissen in der 
Sozialisierung diese Aufgabe iibernehmen, nicht weil sie dazu durch ihre 
fachliche Stellung an sich besonders geeignet waren, sondern weil wir in 
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absehbarer Zeit auf keine Kontrollorgane rechnen konnen, die dem So
zialismus so treu ergeben sind, wie die Betriebsrate und dem Betrieb so 
nahe stehen wie sie. Was fiir Umstande sonst das Vordringen der Betriebs
rate historisch fOrdern, bleibe unerortert. 
Die heutigen engeren Aufgaben der Betriebsrate geben reichlich Gelegen
heit, sie fiir die Zukunft vorzubereiten. Schon heute ist die Beiziehung von 
Sachverstandigen in gewissen Fallen in Aussicht genommen; die Sozialisie
rungsorganisation wird besondere Sachverstandigengruppen vorsehen miis
sen, urn den Betriebsraten auf Anruf Fachleute zur Verfiigung stell en zu 
konnen, welche in bedenklichen Fallen die Betriebsverhaltnisse technisch 
und kaufmannisch iiberpriifen. Diese Sachverstandigenorganisation ware 
dem Zentralwirtschaftsamt und dem Kontrollrat als oberster Instanz der 
wirtschaftlichen Rate dienstlich unterstellt, nicht dem Staat und nicht den 
Produktionsverbanden. Wir hatten folgende Sachverstandigengruppen zu 
unterscheiden: 
1. Kommerzielle (Buchhaltung, Kalkulation usw.). 
2. Arbeitsphysiologische und -psychologische (Gewerbehygiene, Ermii-

dungsfrage usw.). 
3. Betriebstechnische (Taylorsystem, Akkordsystem usw.). 
4. Technische. 
5. Gesellschaftstechnische (Wirtschaft, Statistik, Recht). 
Urn diese Kontrolle sinngemaB veranlassen und beaufsichtigen zu konnen, 
bediirfen die Betriebsrate einer gewissen Ausbildung auf technischem und 
kaufmannischem Gebiet. Eine weitgehende Spezialausbildung der Betriebs
rate zu diesem Zweck wurde dem Betriebsrategedanken widersprechen. Es 
wiirden dann die zu Betriebsraten gewahlt werden, die iiber solche Spe
zialausbildung verfiigen, nicht jene, welche den Geist des Sozialismus am 
nachdriicklichsten vertreten. Diese Betriebsrate mit Spezialausbildung wiir
den zwar formell riickberufbar sein, in Wirklichkeit aber zu immer wieder 
gewahlten »Kontrollbeamten« der Betriebsarbeiter werden. Der eine ware 
Bilanzspezialist, der andere Kalkulationsspezialist usw. Es ist offensicht
lich dem Rategedanken mehr gedient, wenn man den Betriebsraten nur so 
vie! an Kontrolle iibertragt, als ein groper Teil der Arbeiterschaft nach 
geringer Schulung leisten kann; die zu hoherer Spezialausbildung befahig
ten Arbeiter aber werden besser zu Spezialsachverstandigen ausgebildet, 
und jener Sachverstandigenorganisation eingefiigt, die fallweise von allen 
Betrieben beigezogen wird. Mit der Schaffung einer solchen Sachverstandi
genorganisation konnte vorbereitend schon heute beg onnen werden. Die 
Betriebsrate konnten in enge Verbindung mit Sachverstandigen treten. In 
den nach Wirtschaftszweigen organisierten Betriebsrateschulen sind sie be
reits an gemeinsame sachliche Behandlung wirtschaftlicher Fragen zu ge
wohnen und konnten regelmapig die augenblickliche Lage ihrer Wirt
schaftszweige und im Zusammenhang damit die Neugestaltung sorgfaltig 
und fachgemaB mit Sachverstandigen erortern. So wie man hygienische 
Plane, StraBen- und Bauprojekte durchdenkt, kann man auch Gesell
schaftsprojekte vorberaten. Es ist kein Gliick fiir den Sozialismus, wenn 
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er ruckweise in Zeiten des Umsturzes durch notwendig iibereilte MaBnah
men vorwartsgebracht werden muB, weil man in den Ruhepausen verab
saumt hat, den Geist zu schulen, Einsicht und Erkenntnisse zu sammeln. 
Solche rein sachlichen Besprechungen konnen auch Gelegenheit geben, mit 
jenen Fachleuten anderer Geistesrichtung, unter denen sich selbst Unter
nehmer befinden mogen, Fiihlung zu nehmen, welche gemeinwirtschaft
liche Bewegungen nicht grundsatzlich ablehnen. 
DaB die Betriebsrate als Leiter der Betriebe auch nach durchgefiihrter 
Sozialisierung im allgemeinen nicht in Frage kommen, bedarf wohl nach 
dem iiber die Kontrolle Gesagten keiner langen Begriindung. Abgesehen 
davon, daB ein AusschuB von mehreren Leuten meist ungeeignet ist, einen 
groBen Industriebetrieb zu leiten, gilt dies in erhohtem MaB, wenn dieser 
AusschuB in seiner Zusammensetzung sdndig wechselt. Auch ist es mit den 
Grundsatzen straffer Organisation unvereinbar, daB die Leitung von den 
Geleiteten jederzeit abgesetzt werden kann. Man kann die Leitung vollig 
abhangig machen von einem obersten wirtschaftlichen Rat - auch das ist 
gesellschaftstechnisch nicht immer einwandfrei - aber nicht yom eigenen 
Betriebsrat, so lange man die Produktion in den GroBbetrieben nicht we
sentlich verschlechtern will. Dieser bestenfalls »aufgeklarte« Absolutismus 
der Fabriksleitung, den ein »Volkskommissar« in einem Riesenbetrieb 
ebenso ausiiben miiBte wie ein Fabrikdirektor oder ein Unternehmer, kann 
fiir viele mit ein Grund sein, die Beseitigung der GroBbetriebe anzustre
ben und als Ersatz die Schaffung kleiner Industriebetriebe in Verb in dung 
mit dorflichen Siedlungen zu fordern. Die einfacheren technischen Ver
haitnisse, die geringere Zahl cler Beteiligten gestattet moglicherweise einen 
Verzicht auf die iiberlieferte Betriebsautoritat. Aber in der iiberlieferten 
Ordnung ist die Autoritat irgencl einer Stelle unabweisbar. 
Die Betriebsrate sind zukiinftige Organe der Sozialisierung, sie haben in
zwischen aber auch traditionelle Gewerkschaftsaufgaben iibernommen. Die 
Kontrolle der Verhaitnisse zwischen Unternehmung und Arbeitern ist 
ihnen auch gesetzlich iibertragen. Hier ist die engste Verkniipfung mit den 
Gewerkschaften ungemein naheliegend. Die Schwierigkeit innerhalb der 
iiberlieferten Ordnung, Arbeiterinteressen zu vertreten und gleichzeitig 
die Neugestaltung anzustreben, bleibt den Betriebsraten ebensowenig wie 
den Gewerkschaften erspart. Wie lockend winkt z. B. die Gewinnbeteili
gung der Arbeiter, welche als augenblicklicher Scheinerfolg von manchen 
Arbeitern und Gewerkschaftern angestrebt wird, und doch muB sie im 
Interesse des Sozialismus moglichst bekiimpft werden. Sie verkniipft den 
Arbeiter mit Konjunkturerfolgen der iiberlieferten Ordnung und erweckt 
in ihm aile Unternehmerinstinkte, lahmt seine StoBkraft gegen die iiber
lieferte Ordnung, laBt die Arbeiter des einen Betriebs zu Konkurrenten 
der Arbeiter des anderen werden, was der Solidaritiit der Arbeiter zu
widerlauft. 
Wir sehen so, daB die Betriebsratebewegung nebeneinander drei Ziele ver
folgt, denen jeder Betriebsrat gleichzeitig dienen kann. 
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I. Die Wirtschaftsbeherrschung 
Sie ist das oberste Ziel, bringt sie dom allein den Sozialismus. Der Betriebs
rat hat sim als Anwalt der Gesamtheit, als Glied seines Wirtsmaftszweiges 
zu fiihlen, wenn er ihr dienen will. 

II. Die Betriebsbeherrschung 
Sie ist ein oft zu sehr betontes Nebenzie!, dessen Erreimung ein Nimt
sozialist, wie Heinrich Freese, in seiner »Konstitutionellen Fabrik« mit 
fordern half! Auf die »Mitleitung« innerhalb der Fabrik kommt es weni
ger an als auf die »Mitleitung« innerhalb der Wirtsmaft. Doch ist jede 
Machterweiterung der Arbeitersmaft zu begriiBen und im Sinne der So
zialisierung zu verwenden. 

III. Die Kontrolle der Arbeits- und Lohnbedingungen 
Das ist die gewerkschaftlime Aufgabe im iiberlieferten Sinne, we!me 
innerhalb der bisherigen Ordnung verfolgt wird. Sie ist auch weiterhin 
von groBer Wichtigkeit, bis das erste Zie! voll erreicht ist. 

Lokale F achrate 

Die Durchfiihrung der Sozialisierung setzt in der jetzigen Periode die 
Kontrolle ganzer Wirtschaftszweige durm die in ihnen Tatigen voraus. 
Der Betriebsrat einer Fabrik ist nur als Glied einer umfassenden Organisa
tion wirtsmaftlimer Rate fahig, der Sozialisierung wirksam zu dienen. 
Er vertritt sonst allzuleimt die Kirchturminteressen seines Betriebes - ge
legentlim gar gegen die Allgemeinheit. Es sind Falle bekannt, in den en 
Betriebsrate, we!che die Leitung einer Fabrik iibernommen hatten, den 
Betriebsraten einer anderen Fabrik Rohstoffe abjagten, wie es die Unter
nehmer nimt besser gekonnt hatten. Wir horen, daB der auf sim geste!lte 
Betriebsrat gelegentlim mit dem Unternehmer gegen die Arbeiter anderer 
Betriebe gemeinsame Same mamt, um die Lebenslage der eigenen Arbeiter 
zu verbessern. Betriebsrate, die ihren Arbeitern entgegen allen sozialisti
smen Grundsatzen bevorzugte Verpflegung verschaffen, wahrend die 
Arbeiter anderer Betriebe aus dies em Grunde weniger erhalten, gelten oft 
als besonders tiichtig. 
Derlei kann durm Moralpredigten allein nimt gebessert werden. Dazu 
bedarf es einer geeigneten Organisation. Ihre unterste Stufe bilden die 
lokalen Fachriite einzelner Stadte und Gebiete, die aus den Delegierten 
der Betriebsrate bestehen, einschlieBlim der De!egierten, welme die Ver
trauensleute der kleinen Betriebe wahlen, und der De!egierten, we!me von 
den Berufstatigen gewahlt werden, die nimt in Betrieben tatig sind - so 
entsenden die Werktatigen in den Spidlern (Ji.rzte, Krankenpfleger, 
Beamte, Arbeiter usw.) durch die Betriebsrate, die Einzelarzte unmittelbar 
Delegierte in den lokalen Famrat fiir Gesundheitswesen. Wir konnen 
unter Beriicksichtigung der gewerksmaftlimen Gruppierung fiir die Auf
stellung der lokalen Famrate folgende Wirtsmaftszweige abgrenzen: 

114 



I. Beherrschung der Lebenslagen 
1. Ernahrungswesen 
2. Bekleidungswesen 
3. Wohnungs- und Bauwesen 
4. Bildung und Vergnugungen 
5. Gesundheitswesen 

II. Beherrschung der Zwischenprodukte 
6. Maschinenindustrie und chemische Industrie 

Ill. Beherrschung der Urproduktion 
7. Bergbau 
8. Forstwirtschaft 
9. Landwirtschaft 

IV. Beherrschung der Organisation 
10. Transportwesen 
11. Verknupfung (Geld- und Kreditwesen) 
12. Verteilung (Handel) 
13. Offendicher Dienst 

Wir kennen demnach einen »lokalen Fachrat des Bekleidungswesens fUr 
das Gebiet 1«, einen »lokalen Fachrat des Bekleidungswesens fur das Ge
biet II« usw., die ihre Aktionsausschusse in einem »Landesfachrat fur Be
kleidungswesen« des ganzen Landes vereinigen. 
Die lokalen Fachrate konnen bereits ernsdich an der Gestaltung einer plan
mafligen Gemeinwirtschaft mitwirken. Sie kennen genau die Verhaltnisse 
ihres Wirtschaftszweiges und sind von Sachverstandigen beraten wohl in 
der Lage, Vorschlage uber eine einheitliche Regelung der Produktion in 
dem von ihnen ubersehenen Gebiet zu machen. Die Buchdru<ker und 
Graphiker konnen z. B. die planmaflige Verteilung der Auftrage, die 
Stillegung veralteter und ungesunder Betriebe und Vollausnutzung hoch
wertiger Betriebe, die Verwendung der vorhandenen Produktionsmittel 
zur Massenherstellung guter Bucher, Lehrmittel usw. fur breite Kreise an
regen, wobei erwachsende Lasten auf die Gesamtheit der Betriebe oder die 
Allgemeinheit iiberwalzt werden konnen. Der lokale Fachrat fur Ernah
rungswesen konnte die planmaBige Regelung der Brotversorgung ins Auge 
fassen. 
Wir sehen, die lokalen Fachrate als Vereinigungen der Betriebe eines Wirt
schaftszweiges, nicht die Vereinigungen der Betriebsrate verschiedener 
Wirtschaftszweige sind gesellschaftstechnisch am geeignetsten, die kom
mende Sozialisierung durch Schulung, Besprechungen und Anregungen 
vorzubereiten. 
Nur in gewissen Fallen werden die Aktionsausschusse der lokalen Fachrate 
eines Gebietes zu lokalen Fachratsgruppen zusammentreten (z. B. Fach
ratsgruppe im Gebiet I). Hierher zahlt z. B. die Konsumkontrolle. Die 
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Zentralkonsumorganisation ist nicht als eigener Verb and gedacht, sondern 
von allen Landesverbanden abhangig. Sie wird auch nicht von einem Lan
desfachrat, sondern von einem AusschuB des die Vertreter aller Landes
fachrate umfassenden obersten Kontrollrates kontrolliert. Die Kontrolle 
der lokalen Konsumorganisation fallt der lokalen Fachratsgruppe zu, weil 
sie fiir eine gleichartige Behandlung aller zu sorgen hat. 
Die lokalen Fachrate wurden am zweckmafJigsten mit den lokalen Ge
werkscha/tsorganisationen verbunden werden. Damit dies reibungslos 
moglich ist, miiBten aIle Gewerkschaften nach Betrieben gruppiert werden. 
Die in dieser Richtung gehenden Bestrebungen werden durch die Betriebs
ratebewegung kraftig gefordert. 
Eine gewisse Schwierigkeit wird sich spater, wenn es gilt, die Fachrate auch 
gesetzlich festzulegen, daraus erg eben, daB die Betriebsrate aile Arbeiter, 
die Gewerkschaften nur die organisierten umfassen. Ob man zu P/licht
gewerkscha/ten fortschreiten oder einen anderen Ausweg wahlen wird, 
braucht heute noch nicht entschieden zu werden. Die Gewerkschaftspflicht 
wiirde die Gewerkschaften durch den Mitgliederzuwachs starken, aber 
insofern schwachen, als auch zahlreiche widerwillige, uninteressierte, ja 
geradezu antisozialistische Elemente in sie aufgenommen wiirden. 
In welch em AusmaB die lokalen Fachrate die »Industrievereinigungen« 
einzelner Wirtschaftszweige kontrollieren konnen, ist deshalb nicht leicht 
zu bestimmen, weil es fraglich ist, wie weit die Vereinigungen lokal abge
grenzt werden konnen. Gewisse Kartelle und andere Vereinigungen wer
den oft das Gebiet mehrerer Fachrate umspannen. Rein lokale Industrie
vereinigungen schaffen ist wohl nicht immer moglich. Das hindert aber 
nicht, daB die lokalen Fachrate die Betriebsgruppen dieser Gebiete im 
Sinne der sozialistischen Planwirtschaft kontrollieren und fUr die Kon
trolle der Kartelle usw. gruppenweise Delegierte ernennen. Fiir die Kar
teIle, Genossenschaften usw. werden zuweilen eigene Wirtschaftsrate mit 
Sonderaufgaben zu bestimmen sein. 
Innerhalb der Fachrate ganzer Wirtschaftszweige (z. B. Bekleidungs
wesen) wird es Unterabteilungen geben (z. B. Schuherzeugung, Kleider
erzeugung usw .. ) DaB fiir besondere Pflege der Statistik Vorsorge zu tref
fen ist, bedarf keiner weiteren Erwahnung. 

Landesfachriite 

Der Landesfachrat eines Wirtschaftszweiges VereInlgt die Aktionsaus
schiisse der lokalen Fachrate dieses Wirtschaftszweiges. Er kontrolliert den 
entsprechenden Landesverband. Nur der Landesfachrat fur Verteilung 
kontrolliert nicht die Zentralkonsumorganisation, da deren Kontrolle 
einem AusschuB des Kontrollrates, also der Gesamtheit der Landesfachrate, 
iiberwiesen ist. Der Landesfachrat fiir Verteilung hat auBer den Organisa
tionsaufgaben innerhalb der eigenen Rategruppe nur als Teil des Kontroll
rates eine Funktion auszuiiben. 
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Die Landesfachrate entsprechen ganz genau den Landesverbanden. Wie 
weit sie an der Auswahl der Leitung dieser Verbande mitwirken, ist we
sentlich eine Machtfrage. Die Mitbeteiligung der Arbeiterorganisationen 
an der Leitung der Landesverbande ist auch erwagenswert, sie hat aber 
leicht eine Schwa chung, nicht eine Starkung der wirtschaftlichen Macht zur 
Folge, da die Landesfachrate zusammen mit den Gewerkschaften durch die 
Streikgewalt, solange die Sozialisierung nicht voll gesichert ist, als auBen
stehende Kontrollstellen wirksamer eingreifen konnen, als innerhalb einer 
Leitung, zu der besondere Sachkenntnis erforderlich ist. Ungenugende 
Fachbildung macht das Mitglied einer sol chen Leitung leicht zum Zu
schauer, wahrend derselbe Mann auBerhalb dieses Ausschusses die Richtung 
der Verbandsleitung wesentlich kraftiger beeinflussen kann. Der Fabrik
arbeiter ist innerhalb einer Kartelleitung den anwesenden Fachleuten, 
gleichgultig, ob es nun Unternehmer oder Direktoren sind, meist von vorn
herein unterlegen. Man muB zwischen wirksamem Mitleiten und wirk
samem Beeinflussen einer Leitung einen wesentlichen Unterschied machen. 
Die gesellschaftstechnische Erorterung dieser Moglichkeiten wurde mit zu 
den Sozialisierungsvorarbeiten gehoren. Durch die Beeinflussung der Lei
tung im ganzen wird die Initiative der Leiter weit weniger gelahmt als 
durch die Teilnahme AuBenstehender an der Leitung selbst, die durch die 
Aufnahme von Interessenvertretern leicht schwerfallig wird. Moglicher
weise werden die Verhahnisse die Teilnahme der Arbeiter an der Leitung 
erzwingen, wenn Widerstiinde gebrochen werden mussen, aber gesell
schaftstechnisch ware das zu bedauern. 
Die Landesfachrate hatten zusammen mit den Gewerkschaften nicht so 
sehr ihre Sonderinteressen, als die Gesamtinteressen zu vertreten. Wenn 
der Kontrollrat entsprechend dem Wirtschaftsplan dar auf dringt, konnte 
z. B. der Landesfachrat fUr Wohnungs- und Bauwesen gleich zu Beginn 
der Vollsozialisierung erklaren, die durch ihn zusammengefaBten Arbeiter 
wurden nur noch fUr solche Bauten Ziegel, Zement usw. liefern, nur an 
solchen Bauten mitarbeiten, in welch en Wohnungen fur breite Massen ge
schaffen werden. Die Kohlenarbeiter konnen die Kontrolle uber die Ver
wendung der Kohle fur Zwecke breiter Massen erzwingen, wenn der Lan
desfachrat fUr Bergbau in entsprechende Verhandlungen mit dem Landes
verband fUr Bergbau eintritt. Die Transportarbeiter konnten im Sinne des 
anerkannten Wirtschaftsplanes die nicht im offentlichen Interesse gelege
nen Transporte verhindern. An die Stelle zersplitterter Einzelhandlungen, 
wie sie heute nicht sehen sind, trate ein geschlossenes Vorgehen aller Werk
tatigen im Sinne der Sozialisierung. 
Der Fachrat und die Gewerkschaft der Bergarbeiter z. B. kann aber all das 
sinngemaB nur unternehmen im Einvernehmen mit allen beteiligten Fach
raten und Gewerkscha/ten. Sonst droht ein Syndikalismus der Wirtscha/ts
zweige, der eben so bedrohlich werden kann, wie der Syndikalismus der 
Betriebe. 
Wie weit z. B. der Bankkonzern von einem AusschuB des Kontrollrates 
mitkontrolliert wird, da der Landes-Bankrat vielleicht nicht uber die 
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notige Weite des Blicks verfugt, bleibe als Einzelheit unerortert. Es han
delt sich hier vor allem darum, die Hauptlinien der Organisation kraftig 
zu zeichnen. 

Kontrollrat 

Die Landesfachrate kontrollieren, wenn die Sozialisierung begin nt, ein
zelne Wirtschaftszweige; die Gesamtheit der Wirtschaft wird durch ein 
Organ kontrolliert, das zur Star kung seiner Autoritat allen Sozialisten 
gegenuber samtliche Gruppen umfassen muB, welche fur die Sozialisierung 
wirksam werden konnen. Neben den Landesfachraten sind es vor all em 
die Gewerkschaften - die vielleicht einmal mit den Landesfachraten ver
schmolzen werden - die neben den Arbeitslosen, Jugendlichen und ande
ren Gruppen vertreten sein mussen. 
Urn der Erstarrung vorzubeugen, die auch den wirtschaftlichen Raten 
droht, weil besonders gegenuber tuchtigen Raten yom Ruckberufungsrecht 
wenig Gebrauch gemacht werden wird, kommen dazu noch Arbeiter und 
Arbeiterinnen vom Arbeitsplatz, die automatisch, ohne ruckberufen zu 
werden, wieder an die Drehbank, an den Webstuhl usw. zuruck muss en. 
Ihr Wiedereinrucken in den Kontrollrat durfte erst nach einer langen 
Zeitspanne gestattet sein. Solche Arbeiter und Arbeiterinnen, die ohne Be
triebsrate zu sein, in die zentrale Kontrolle kommen, werden bei allen 
Verbesserungsvorschlagen, die erortert werden, an die Fabrik, den Schacht, 
denken, in dem sie nach wenigen Monaten wieder arbeiten werden, urn 
doppelt kraftig mitzuwirken, wenn ihr eigenes Los beraten wird. Durch 
die enge Zusammenarbeit mit dem Zentralwirtschaftsamt werden diese 
Arbeiter und Arbeiterinnen mit allgemeineren Gedanken vertraut, die sie 
dann an den Arbeitsplatz mitbringen. Gerade diese Arbeiter und Arbeite
rinnen wurden sich besonderen Vertrauens bei der Arbeiterschaft erfreuen, 
das bekanntlich selbst gegenuber den Betriebsraten manchmal schon zu 
wanken beginnt. 
Der Kontrollrat wird fur die Kontrolle der Wirtschaft Ausschusse auf
stellen, welche fur die einzelnen Wirtschaftszweige aus Vertretern aller 
Landesfachrate bestehen, nicht etwa nur aus den Vertretern der Landes
fachrate, welche die Kontrolle innerhalb der Verbande durchfuhren. 
Der Kontrollrat tritt mit dem Zentralwirtschaftsamt in Verbindung, das 
eine Kontrollzentrale aufstellt, welche den unmittelbaren Verkehr mit den 
untersten Stellen durch einen besonderen Berichterstattungsdienst herstellt, 
der von den ublichen Zwischenstellen unabhangig ist. 
In welchem MaBe der Kontrollrat eine reine Aufsichtsinstanz, in welchem 
MaBe er entscheidende Berufungsinstanz fur die niederen Rate ist, wie 
weit ihm BeschluBkraft zukommt, ist vor allem eine Macht/rage. Gesell
scha/tstechnisch bestehen gegen die Erweiterung seines Ein/lusses nicht die 
grundsatzlichen Bedenken, welche wir gegen die Verselbstandigung der 
anderen Rate vorgebracht haben. Es ist leichter, die Wirtschaft eines gan-
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zen Landes sinnvoll ohne besondere Fachkenntnisse zu leiten, als einen 
einzelnen Betrieb. Die Probleme der Kohlenverwendung, der Ziegelver
wen dung, sind einfach gegenuber den Kalkulationsfragen, den Produk
tionsfragen einer einzelnen Fabrik. Der Kontrollrat in seiner Gesamtheit 
kennt die Spaltung in Produzenten und Konsumenten nicht, er ubersieht 
auf einmal, wie die Erzeugung von Wohnung, Nahrung, Kleidung usw., 
von Produktionsmitteln usw., mit der Arbeitszeit und der Lebenslage 
jedes einzelnen zusammenhangt. Die Trennung der Lebenslagenfestsetzung 
durch getrennte Lohnverhandlung und Preisverhandlung hort auf, wenn 
er sich voll entfaltet hat. 
Der Kontrollrat wird zum berufenen Vertreter der sozialistischen Forde
rung nach einem Generallohnsystem auch noch innerhalb der unsozialisier
ten Wirtschaft. Es ware Aufgabe der im Kontrollrat zusammengefaBten 
Werktatigen, die Verteilung der Lohngesamtheit nach sozialistischen 
Grundsatzen zu erzwingen, ehe noch aIle Unternehmergewinne beseitigt 
sind. Zu diesem Zweck muBte eine Grundskala aufgestellt werden, welche 
die Lohne yom letzten Hilfsarbeiter bis zum ersten Direktor zu umfassen 
hatte. Eine Trennung in Arbeiter- und AngestelltenlOhne entfiele. Abwei
chungen der Lohne einzelner Arbeiterkategorien von der Grundskala 
konnten nur auf Grund allgemein anerkannter Regeln erfolgen, z. B. 
hoherer Lohn fur die angestrengteren Bergarbeiter im Schacht. AuBerdem 
waren fur die einzelnen Stadt- und Landgebiete Sonderzuschlage zu be
stimmen. 
Diese einheitliche Lohnbemessung setzt voraus, daB die Gesamtheit der 
Werktatigen die Lohnauszahlung etwa durch die Gewerkschaften in die 
Hand nimmt. Die Unternehmer hatten dann, solange die Vollsozialisie
rung noch nicht durchgefiihrt ist, die Lohnsumme im ganzen abzufuhren, 
waren aber nicht mehr mit ihrer Verteilung betraut. Mehrgewinne der 
Exportindustrie wurden zu einem Fonds vereinigt, der die Lohne aller 
Arbeiter, nicht nur die der Exportarbeiter, erhoht. 
Einzellohnkampfe wurden damit ihr Ende finden. Es gabe nur noch einen 
Kampf urn die Gesamtheit der Lohne. Solange es noch eine Unternehmer
herrschaft gibt, trate an die Stelle des Streiks, den eine einzelne Arbeiter
gruppe beschliejJt - was bisher nur als Notbehelf ungeordneten Kampfes 
gelten konnte - der Streik, den die Gesamtheit der Arbeitenden beschliejJt. 
Dies muB kein Generalstreik sein, da es sich z. B. darum handeln konnte, 
im Interesse aller Arbeitenden die Exportindustrie zur Zahlung einer hohe
ren Gesamtlohnsumme zu zwingen, die von den Gewerkschaften verteilt 
wurde. 
Der Kontrollrat wird auch die Festsetzung eines Generalpreissystems kon
trollieren, das mit dem Generallohnsystem zusammen die Lebenslagen be
stimmt. Damit wird die Schraube ohne Ende: erhohte GeldlOhne, erhohte 
Geldpreise, erhohte Geldlohne, erhohte Geldpreise usw. beseitigt, da die 
Verteilung als ein Akt auf tritt, was schlieBlich zur Auflosung des Marktes 
und der Geldherrschaft fuhrt. AIle solche Konzentrationen der Lebens
lagenbestimmung liegen im Interesse des Sozialismus. 
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Alle Schulung der Betriehsrate hatte diese umfassenden Prohleme in den 
Vordergrund zu stell en und der Enge reiner Betriehsfragen kraftig ent
gegenzuwirken! Die Betriehsrateschulen waren nach WirtschaJtszweigen 
zu gruppieren. Die Gegenstande waren den Sachverstandigengruppen an
zupassen. Alle Gegenstande waren unter dem Gesichtspunkt der Soziali
sierung zu erortern, auch die rein hetriehstechnischen Einrichtungen. 

Durchfuhrung der Wirtschaftskontrolle 

Wir hahen die Organisation der Wirtschaftskontrolle in groBen Ziigen 
kennengelernt. Gehen wir nun zu einigen Einzelheiten iiher, die das Bild 
vervollstandigen mogen. Wenn Betriehe, Vereinigungen, Landesverhande 
die iihereinandergestaffelten Stell en innerhalh der Wirtschaftszweige sind, 
so entsprechen ihnen die Betriehsrate, lokalen Fachrate, Landesfachrate als 
Kontrollorgane, die auf den Gang der Wirtschaft vor allem durch den 
ohersten Kontrollrat EinfluB nehmen. 
Die Betriehsrate der Fahriken kontrollieren im FaIle der Sozialisierung im 
Einvernehmen mit der Kontrollzentrale des Zentralwirtschaftsamtes und 
der Sachverstandigenorganisation, die vor allem Buchsachverstandige, 
Techniker usw. heistellen muB, sowohl die Arheitsverhaltnisse als auch die 
MaBnahmen der Fahriksleitung auf dem Gehiete der Materialverwertung 
und der Investititonen. Eingriffe stehen ihnen auf dies em Gehiete selbst 
nach vollstandiger Sozialisierung nicht zu. 
Betriehsrate giht es aher auch in den Kartellhureaus. Diese Betriehsrate 
kontrollieren nur den inneren Betrieb der Bureaus, nicht etwa die Kartell
politik! Dazu sind Delegierte der lokalen Fachrate hestimmt. Es ware ein 
Widersinn, das Schicksal einer groBen Gruppe von Betriehen nicht einem 
AusschuB aller dieser Betriehe, sondern dem AusschuB desjenigen Betriehes 
anzuvertrauen, der die Wirtschaftsleitung umfaBt. 
Das gilt selhstverstandlich auch yom Betriehsrat des Landesverhands
hureaus eines Wirtschaftszweiges. Diese Betriehsrate sind durch Delegierte 
in dem lokalen Fachrat wie die anderen Betriehsrate dieses Wirtschafts
zweiges vertreten. DaB der Betriehsrat eines Landesverhandshureaus yom 
Landesfachrat mit hesonderen Kontrollaufgahen hetraut werden kann, fiir 
deren Durchfiihrung er ihm verantwortlich ist, gehort nicht hierher. 
Schlie£lich sei noch die personliche Zusammensetzung der wirtschaftlichen 
Rate gestreift. Wir miissen die Rate als Kampfmittel von den Raten als 
Dauerorganisation trennen. Als Kampfmittel konnen sie ausschlieBlich aus 
iiherzeugten Sozialisten hestehen; werden sie aher von einer parlamenta
rischen Regierung errichtet, dann miissen sie aIle Arheitenden umfassen. 
Da die als Rate gewahlten Person en Berufsgenossen sind, besteht keine 
Gefahr, daB die verstadterte Intelligenz die Willensvertretung iihernimmt, 
wie dies in den Parlamenten der Fall ist. 
Da grundsatzlich alle Werktatigen in den wirtschaftlichen Raten zu ver
treten waren, sind auch die Hausfrauen, soh aId dies die machtpolitische 
Lage erlauht, in die Rate aufzunehmen. Sie hatten sinngemaB etwa in den 
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Landesverband fiir Verteilung ihre Vertreter zu entsenden. Es entspricht 
sozialistischen Grundsatzen, eine Hausfrau, die selbst tatig ist und ihre 
Kinder erzieht, d. h. eine von der Gesamtheit als notwendig anerkannte 
Arbeit leistet, als vollwertige Arbeiterin zu entlohnen und als Werktatige 
in den Raten zu beriicksichtigen. 
Die lokalen Fachrate hatten grundsatzlich moglichst aIle Berufsarten zu 
umfassen, welche in ihrem Wirtschaftszweig auftreten. Die Fachrate der 
Produktionsmittelerzeugung hatten z. B. Schlosser, Schmiede, Tischler usw., 
Buchhalter, Zeichner usw. der Metallbetriebe aufzuweisen. 
Die wirtschaftlichen Rate konnten nach gelegentlich geau~erten Anschau
ungen, wenn der Sozialismus politisch ausreichend gesichert erscheint, in 
der erst en Sozialisierungsperiode aIle in ihren Betrieben tatigen Unterneh
mer neben den in der »Betriebsleitung« tatigen Direktoren usw. mitwah
len lassen. Diese wiirden kaum einige Prozent der Gesamtvertreter entsen
den. DajUr ware formell das demokratische Prinzip gewahrt, dessen Ver
letzung unverhaltnismafJig grofJen Widerstand erzeugt. Zu glauben, da~ 
die Ausschaltung der wenigen Betriebsleitervertreter das Stimmenverhalt
nis zugunsten des Sozialismus ausschlaggebend verschiebe, ist ein offen
sichtlicher Irrtum. Viele sind Freilich der Meinung, da~ diese Beriicksichti
gung demokratischer Empfindungen, da~ diese Erwagung der Moglichkeit, 
da~ man auch ohne scharfste Druckmittel auskommen konne, die Sto~kraft 
der Sozialisten schwache. Aber das sind politische Probleme, die hier un
erortert bleiben sollen. 
In der Dbergangszeit sind die Unternehmer vielleicht noch langere Zeit als 
tatsachliche Macht vorhanden. Es ist dann notig, ihnen als Betriebsleiter 
eine Vertretung zu geben, deren EinflufJ sich von selbst verringert, wenn 
die Macht der Unternehmer sinkt. Dies ware bei einer sol chen Art der Ver
tretung der Fall, die nur den mitarbeitenden Unternehmer, sofern er Be
triebsleiter ist wie andere Betriebsleiter, nicht den rentenbeziehenden Ak
tionar beriicksichtigt. Schwerste Bedenken bestehen gegen die Schaffung 
einer paritatischen Unternehmervertretung, wie sie z. B. Wissell und Moel
lendorff in ihren Unternehmerraten vorsehen, die mit den Arbeiterraten 
zu Wirtschaftsraten zusammentreten sollen! Abgesehen davon, da~ damit 
gewisse Gruppen, die eine Mittelstellung einnehmen, wie Krzte, Hand
werker usw. organisatorisch dazu gedrangt werden, die Unternehmer
gruppe zu starken, ist der Unternehmerrat dauernd eine paritatische 
Macht, ohne Riicksicht auf die Wandlungen der Zeit. Ein solches Kompro
mi~ wiirde das Ziel der Sozialisierung gefahrden, nicht ein blo~es Kom
promi~ der Durchfiihrung sein. 
Um der Vertretung der Unternehmer »als solcher« auszuweichen, wird 
auch die Fiihrung der »Vereinigungen« und »Verbande« den Vertretern 
der »Betriebsleitungen« zu iibertragen sein, wobei die Betriebsleiter teils 
Unternehmer, teils Direktoren, teils bestellte Regierungskommissare sein 
werden, je nachdem, ob es sich um private Einzelunternehmungen, Aktien
gesellschaften oder offentliche Betriebe handelt. Eine Knderung des Cha
rakters der Unternehmungen - Umwandlung eines Privatbetriebes in einen 
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offentlichen Betrieb - andert nur die Person des Vertreters in der Leitung 
der Vereinigung oder des Landesverbandes und ihre Abhangigkeit, nicht 
aber die Struktur der Fiihrung! 
Ob Freilich machtpolitisch eine solche Losung moglich ist, hangt vor aHem 
davon ab, ob sich die Unternehmerschaft, sei es aus Einsicht, sei es unter 
auBerem Druck, dazu entschlieBt, mitarbeitend die kommende Gemein
wirtschaft gestalten zu helfen. Die Sozialisten haben kein Interesse daran, 
dies von vornherein zu verhindern. Wir miissen uns dariiber klar sein, daB 
die neue Wirtschaft der Mitwirkung zahlreicher Manner bedarf, die orga
nisatorische Erfahrungen besitzen. Wenn auch die Mehrzahl der fUhren
den Personen auf dem Gebiete der Industrie und des Bankwesens der 
planmaBigen Gemeinwirtschaft scharfsten, ja oft geradezu sinnlosen 
Widerstand entgegensetzen, so kann doch andererseits eine Wandlung brei
ter Kreise immerhin in Frage kommen, die auch Marx und Engels im kom
munistischen Manifest in dem FaHe erwarten, daB der Sozialismus offen
sichtlich die Oberhand gewinne. Je naher einer den Sozialismus glaubt, urn 
so starker wird er mit den Mannern und Frauen rechnen, welche die neue 
Ordnung als umgewandelte begriiBen oder sich mit ihr soweit abfinden, 
daB sie an ihr mitarbeiten. Solchen Menschen den Dbergang erleichtern, 
im iibrigen aber der iiberlieferten Wirtschaftsordnung energisch und ohne 
KompromiB entgegentreten und die Sozialisierung sofort beginnen wollen, 
ist kein Widerspruch. Es kann fUr den Sozialismus der Glaube gefahrlich 
werden, die Arbeitermassen konnten unter Anwendung schar fer terro
ristischer Mittel sich geniigende Hilfskcafte fiir einen gedeihlichen Aufbau 
sichern. 
Manche Freilich sind im Interesse des Sozialismus fUr riicksichtsloses Vor
gehen und Ausschaltung der iiberkommenen Funktionare auf die Gefahr 
hin, damit den gesamten Wirtschaftsaufbau zu zerstoren. Ja, einzelne glau
ben sogar nur auf den Triimmern der Vergangenheit aus einem Chaos die 
Zukunft gestalten zu konnen, von der sie oft kein klares Bild besitzen. Ob 
diese Anschauung siegt, hangt nicht so sehr von ihrer Richtigkeit, als viel
mehr davon ab, wie sehr die Widerstande gegen den Sozialismus den Ar
beitern eine geordnete an das Dbereinkommen ankniipfende Wandlung als 
unwahrscheinlich erscheinen lassen. Der Verzwei/elnde /ragt nicht mehr 
nach dem Sinn der EinzelmajJnahme, in ihm werden HajJ und Rache 
lebendig. 
Dieser Zustand, den wohl nur wenige an sich selbst wiinschen werden, 
kann urn so leichter vermieden werden, je mehr man die Zukunft unmittel
bar sich entwickeln sieht, je mehr man taglich an dem Werk arbeitet. 
Gerade die wirtschaftlichen Rate geben zu hoffnungsfrohen Arbeiten alIer 
Art reichen AnIaK GroBe organisatorische Aufgaben locken auch Nicht
sozialisten an. Aber, daB friedliche MaBnahmen mit Sicherheit einen Er
folg verbiirgen, kann nicht als bewiesen gelten. Es ist zum Teil Sache des 
Temperaments, wie lange einer noch die friedlichen Mittel versucht. Wer 
geringe organisatorische Phantasie hat, neigt am leichtesten zu einer aus
schlieBlichen Pflege der politis chen Machtmittel. Die AufstelIung der iiber-
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einandergestaffelten Rate als Organe der Vorbereitung und der Schulung 
bedarf keines Gesetzes, sondern nur des Entschlusses zielbewuBter Sozia
listen. Die wirtschaftlichen Rate fiihren die Arbeiter auf eine Warte, von 
der aus sie das Schicksal der Wirtschaft und einzelner Wirtschaftszweige 
zu verfolgen sich gewohnen, nicht auf die Lohnbewegungen und die Er
folge innerhalb der Fabrik beschrankt bleiben. Aber selbst dieses vorlaufige 
Ziel erfordert dreierlei: 

Wille, Erkenntnis und Arbeit! 
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Deutscher Au£bau und die Kammer der Arbeit * 

Max Cohen 

Wie miissen wir in Deutschland unsere Politik einrichten, urn das russische 
Chaos zu vermeiden und urn der bereits vielerorts eingetretenen wirt
schaftlichen Anarchie Herr zu werden? Vor aHem muB eine einheitliche 
richtunggebende und grundlegende Idee un sere Innen-, AuBen- und Wirt
schaftspolitik lei ten: die Idee der Produktionspolitik, die der wahre und 
eigentliche Inhalt jeglicher Politik ist und bleiben muE. Die Produktion ist 
die beste und tiefste Quelle men schlicher und nationaler Kraft. Aus der 
Produktion heraus sind die wahren Griinde aller bisherigen Machtkampfe 
entstanden, und es ist notig einzusehen, weshalb bis heute eine Klasse iiber 
die andere Klasse, eine Nation iiber die andere zu herrschen bemiiht war: 
damit die unterdriickte Klasse oder die unterdriickte Nation fiir die herr
schende produziere. Karl Marx hat einmal in einem seiner Briefe die tref
fen de Bemerkung gemacht: wer nicht begreift, daB eine Nation die andere 
auszubeuten vermoge, konne auch nicht begreifen, daB eine Klasse die 
andere ausbeute. In allen die Produktion betreffenden Fragen liegt bis 
zur Stun de die eigentliche QueUe jeglicher Ausbeutung, und die Haupt
triebkraft dieser Ausbeutung miissen wir in der Tatsache suchen, daB fiir 
eine wahrhafte und umfassende Befriedigung aller die Konsumdecke zu 
kurz war und vorlaufig auch zu kurz ist. Die Kampfe, die aus der Aus
beutung einer Klasse oder einer Nation durch die andere entstehen, kon
nen nur bei unendlich gesteigerter Produktion ein Ende finden. Diese 
grundlegende Bedeutung der Produktion muB man sich vor allem klar
machen und zugleich begreifen, welchen auBerordentlichen Wert sie 
schlechthin fiir das menschliche Leben ausmacht. Auch das Individuum ist, 
Yom Gesichtspunkt der Gemeinschaft aus gesehen, nur dann ein hoheres 
We sen, wenn es schaffend seine Kr1ifte regt. Das knappe Schlagwort also 
ist berechtigt und wahr, wenn wir sagen: der Inhalt aller Politik muB 
Produktionspolitik sein. Unter dieser Fahne muB Deutschland seine Men
schen sammeln. 
Die beiden wichtigsten Gebiete der Innenpolitik sind die Wirtschaftspoli
tik (mit Sozialpolitik) und die Verfassung, und die Hauptfrage der Wirt
schaftspolitik wiederum kann nur lauten: wie kann sich der Sozialismus 

* Der folgende Text ist - unter Auslassung einer kurzen Einleitung, in der sich Cohen 
gegen die Theorie und Praxis der russischen Rate absetzt - nur unwesentlich gekiirzt. Er 
erschien, betitelt als »Deutscher Neuaufbau und Arbeiterschajt« zusammen mit einem 
zweiten Aufsatz .Was wird aus dem Rategedanken?« im Sommer 1920 als Broschiire 
unter dem oben gewahlten Titel. 
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durchsetzen, ohne daB die schwer en Erschiitterungen weiterdauern, die, 
durch den Krieg hervorgebracht, auch die jetzige Revolutionszeit fortwah
rend durchzu<xen? ... 
Die erste Frage, die wir natiirlich aufwerfen miissen, lautet: konnen wir 
die Produktion durch zweekentsprechende MaBnahmen derart steigern, 
daB bei der Verteilung der Giiter auf den einzelnen soviel entfallt, daB 
eine wahre menschliche, von MiBgunst untereinander freie Gemeinschaft 
hergestellt werden kann? Heute sind wir noch lange nicht so weit, und 
wollten wir augenblieklich nach der Methode verfahren, die eine russische 
Boischewistengruppe einmal anwandte, indem sie groBe, besonders kost
bare Spiegel in kleine Teile zerschnitt, damit jedes ihrer Mitglieder einen 
Teil erhielt, so ware das vollkommen zweeklos. Man konnte in diesem 
FaIle (und sehr viele liegen natiirlich ebenso) die Notdurft des einzelnen 
ruhig zugeben; allgemein angewendet aber wiirde nidus anderes dabei 
herauskommen, als beim Zerschneiden einer fiir aIle unzureichenden Deeke: 
es friert ein jeder, auch wenn man sie, urn jedem wenigstens etwas zu 
geben, in noch so viele Teile zerschneidet ... Der Sozialismus bedeutet auch 
Verteilung, die Freilich nur dann Sinn haben kann, wenn eine hochent
wiekelte Produktion vorhanden ist, die geniigend Giiter zur Verteilung 
herzustellen vermag. 
Dnter dem Gesichtswinkel der Produktionspolitik miissen wir eben falls 
Sozialpolitik betreiben. Sie darf nicht zur bloB en Char it as werden, son
dern jedes kranke, zur Produktion aus irgendwelchen Griinden voriiber
gehend unfahige Glied der staatlichen Gemeinschaft muB geheilt werden, 
damit es wieder leistungsfahig zum Produzieren wird. Urn hier kein MiB
verstandnis aufkommen zu lassen: das solI nicht in der kalten Weise 
geschehen, die im Menschen nur eine Maschine sieht. Nein, das Gefiihl der 
menschlichen Solidaritat solI in allen Dingen richtunggebend sein, und 
nimmermehr darf fiir den Sozialismus der Mensch, der Selbstzweek ist, 
ein Mittel zum Zweek werden. DaB aber nur der schaffende Mensch seine 
Pflicht gegen sich und gegen die Gemeinschaft erfiillt, daB das Schaffen 
aller Menschen Ziel und Sehnsucht werde, daB innerlich-geistiges Gliiek 
wie materieller Wohlstand nur dem schaffenden Menschen als einzelnem, 
wie allen zur Gemeinschaft Verbundenen zuteil werden kann: das zu 
begreifen ist notig, wenn wir Sozialismus haben wollen ... 
DaB der Aufbau un serer Wirtschaft nicht leicht sein wird, wissen wir aIle. 
Er wird die hochste Anforderung an jeden einzelnen stell en und wahre 
Schopferkraft von den zur Fiihrung gelangten Mannern erheischen. Denn 
das, was wir jetzt in Deutschland haben, kann man kaum noch Wirt
schaftsleben nennen. Es ist ein miides Weiterschleppen von Tag zu Tag, 
bei dem man nicht weiB, ob man die namste Woche nom erleben wird. 
Diese in der Vorkriegszeit kraftstrotzende, von der FiiIle der Giiter iiber
quellende deutsme Wirtsmaft ist heute ein iiberall leek gewordenes Fahr
zeug geworden, in das immer neue Locher geschlagen werden, durm die 
dauernd der wilde Strom eindringt. Er muB das Schiff zum Sinken brin
gen, wenn es nicht gelingt, die Lomer alsbald zu verstopfen. Nimt aIle 
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sehen die Schwere der Gefahr und mancher unterschatzt wohl gar die 
ungeheure Katastrophe, die eintreten muB, wenn das mit Miihe und Not 
gerade noch iiber Wasser gehaltene Fahrzeug in die Tiefe versinken und 
ungezahlte Menschen und den letzten Rest un serer wirtschaftlichen Werte 
mit sich reiBen wird. 
Woher soli da die Rettung kommen? Konnen die Rate sie bringen, an 
denen die deutsche Arbeiterschaft mit einer Zahigkeit hangt, die ihresglei
chen sucht? In den Monaten, die seit dem Ausbruch der Revolution ver
Hossen sind, haben die Rate eine ungeheuere Machtposition errungen. Sie 
sind bis zu einem gewissen Grade Inhalt und Mittel der ganzen Arbeiter
bewegung geworden. GewiB kann man von ihnen auch wie von einem 
Schlagwort reden, doch handelt es sich hier urn ein Schlagwort, dessen 
gesunder Kern unverkennbar ist und auch von immer weiteren Schichten 
des deutschen Yolks begriffen wird. Die Arbeiter sehen in den Raten ihre 
unmitte1bare Vertretung, die sowohl in den Betrieben ihre speziellen Be
rufsinteressen wahrnehmen, als auch den ProduktionsprozeB so gehalten 
sollen, daB wir zum Sozialismus gelangen. Es ware iiberaus toricht, den 
von der gesamten deutschen Arbeiterschaft getragenen Rategedanken nicht 
benutzen und vor der Tatsache die Augen verschlieBen zu wollen, daB die 
Produktion nur dann wieder in Gang gesetzt werden kann, wenn die 
Arbeiter zu Mittragern der Produktion gemacht werden. Das kann aber, 
wie die Dinge sich entwickelt haben, nur durch die Rate geschehen. Es 
kommt daher vor allem darauf an, den Raten ein Tatigkeitsgebiet zu 
schaffen, das ihrem besonderen Charakter entspricht. Das wiirde am besten 
dadurch erreicht, wenn der vom zweiten RatekongreB angenommene An
trag der sozialdemokratischen Mehrheitsfraktion, der Kammern der Ar
beit fordert, Gesetzeskraft erhielte, damit auf diese Weise all die Krafte 
gesammelt werden, die zur Wiedererweckung unseres Wirtschaftslebens 
unentbehrlich sind. 
Die wichtigsten Punkte des Antrags sollen hier kurz erlautert werden. 
Dabei sei eine grundsatzliche Bemerkung vorausgeschickt. Ohne den ehr
lichen Versuch, die deutsche Wirtschaft zu sozialisieren, das heiBt, sie auf 
den Weg zur sozialistischen Wirtschaftsweise zu fiihren, wird Deutschland 
nicht mehr lebensfahig sein. Natiirlich kann diese Sozialisierung nur ein 
organischer UmbildungsprozeB sein, der nicht von heute auf morgen zu 
verwirklichen ist, von dem auch niemand zu sagen vermag, in welchem 
Umfang und in we1chem Tempo er durchgefiihrt werden kann. Die Haupt
sache ist, daB ein Anfang gemacht wird, und daB die Arbeiter sehen: hier 
wird ein Unterbau geschaffen, der als Instrument der Sozialisierung 
brauchbar ist. 
Zu diesem Zweck sollen fiir jedes Gewerbe (natiirlich auch fiir die Land
wirtschaft und die freien Berufe) Produktionsrate geschaffen werden, die 
aus den Vertretern (Raten) aller in dem Gewerbe tatigen Kategorien (ein
schlieBlich der Betriebsleiter) in paritatischer Zusammensetzung gebildet 
werden. Die Wahl der Vertreter fUr den Produktionsrat findet nach Be
trieben oder in den zu Berufsverbanden zusammengefaBten Betrieben 
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statt. Der Produktionsrat des einzelnen Gewerbezweigs der Gemeinde 
wird mit dem Produktionsrat des gleichen Zweiges in Kreis, Provinz, Land 
und Reich zu einem Zentralproduktionsrat verbunden. Die Produktions
rate sind, da sie aus den in allen Berufsarten tatigen Personen, also aus 
wirklichen Sachverstandigen bestehen, diejenige Instanz, die am besten die 
fiir die Hebung der Produktion (mit ihr muB jede wirkliche Sozialisierung 
beginnen) geeignete VorschIage mach en kann. Die verschiedenen Produk
tionsrate bilden den natiirlichen Unterbau fiir die Kammern der Arbeit, 
die in der kleinsten Wirtschaftseinheit: in der Gemeinde, respektive der 
zusammengelegten GroBgemeinde, beginnen und iiberall neben den bishe
rigen, aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen Vertretungen, also in 
Gemeinde, Kreis, Provinz, Land und Reich bestehen sollen. Die Wahl in 
die Kammer der Arbeit erfolgt durch die verschiedenen Produktionsrate 
des betreffenden Territoriums, die die Delegierten fiir diese wahlen. Die 
Kammern der Arbeit sollen aber vollig gleichberechtigt neben den anderen 
Volksvertretungen stehen. Mit dem Vertretersystem der Kammer der Ar
beit wird ein anderer Querschnitt durch das deutsche Yolk gezogen. Die 
Wahl zu dies em berufsstandisch zusammengesetzten Parlament erfaBt das 
deutsche Yolk in ganz anderen Schichtungen, und die Wahl findet unter 
ganz anderen Gesichtspunkten statt, als die Wahl zum allgemeinen Volks
parlament. 
Die entscheidenden Satze dieses yom RatekongreB an genom men en Vor
schlags lauten wortlich: 
»Die Grundlage der sozialistischen Republik muB die sozialistische Demo
kratie sein. Die biirgerliche Demokratie wertet in ihrem Vertretersystem 
die Bevolkerung nach der bloBen Zahl. Die sozialistische Demokratie muB 
deren Erganzung bringen, indem sie die Bevolkerung auf Grund ihrer 
Arbeitstatigkeit zu erfassen strebt. 
Dies kann am besten durch die Schaffung von Kammern der Arbeit ge
schehen, zu denen alle arbeitleistenden Deutschen, nach Berufen gegliedert, 
wahlberechtigt sind. 
Jedes Gesetz bedarf der Zustimmung beider Kammern, doch erhalt ein 
Gesetz, das in drei aufeinanderfolgenden Jahren von der Volkskammer 
(Gemeindevertretung, KreisausschuB, Provinzialvertretung, Landtag, 
Reichstag) unverandert angenommen wird, Gesetzeskraft. Jede der beiden 
Kammern hat das Recht, eine Volksabstimmung zu verlangen. 
Der Kammer der Arbeit gehen in der Regel alle Gesetzentwiirfe wirt
schaftlichen Charakters (vor allem die Sozialisierungsgesetze) zuerst zu. 
Es liegt ihr ob, auf diesem Gebiet die Initiative zu ergreifen. Der Volks
kammer gehen in der Regel die Gesetzentwiirfe allgemein politis chen und 
kulturellen Charakters zuerst zu. Die Zuteilung der Delegierten auf die 
einzelnen Berufe wird durch besonderes Gesetz geregelt.« 
Die yom Produktionsrat vorgeschlagenen SozialisierungsmaBnahmen wer
den von der Kammer der Arbeit gepriift, damit festgestellt werden kann, 
welche Riickwirkungen auf andere Gewerbe sich ergeben, wenn das So
zialisierungsgesetz erlassen wird. Der Produktionsrat ist aber auch die 
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Instanz, die ohne Riicksicht auf die Klasseninteressen der Unternehmer 
wie der Arbeiter nach rein sachlichen Griinden zu entscheiden vermag. 
Hier werden weder die Unternehmer noch die Arbeiter fiir sich allein Her
ren der Sache sein. Und wer da glaubt, daB die im Produktionsrat vertre
tenen Arbeiterrate nun darauf loswirtschaften wiirden, unterschatzt das 
Verantwortungsgefiihl der Arbeiter, die Gelegenheit zu wirklicher Einsicht 
in die Produktionsbedingungen erhalten haben. Das alles kann im Pro
duktionsrat geschehen, wo sowohl die technischen Voraussetzungen der 
Produktion, ihre Absatzbedingungen wie auch all ihre vielfachen Ver
kniipfungen dargelegt werden konnen. Wenn man einmal annehmen 
wollte, daB die Produktionsleiter aus privatkapitalistischen Griinden eine 
bestimmte SozialisierungsmaBnahme zu verhindern trachteten, so wiirde 
das kaum etwas niitzen, da die Arbeiterrate als Mitbeteiligte vollen Ein
blick in den Gang der Dinge haben. Umgekehrt werden aber auch von den 
Arbeiterraten produktionstechnische Griinde, die etwa gegen Sozialisie
rungsmaBnahmen sprechen konnten, ebenso anerkannt werden, so daB die 
zige Verhinderung gemeinwirtschaftlicher MaBnahmen, wie gegen wilde 
Produktionsrate gleichermaBen einen Schutz sowohl gegen die eigenniit
Sozialisierungen und phantastischen Radikalismus sein werden. Und wenn 
irgendwo, so werden hier die Arbeiter den unschatzbaren und unersetz
lichen Wert der Privat-Initiative im Unternehmen begreifen und wiirdigen 
lernen. Die Sozialisierung ist, das muB mit aller Deutlichkeit ausgesprochen 
werden, nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Man ist nicht des
halb Sozialist, weil man die Sozialisierung an sich will, sondern es kommt 
darauf an, was man mit ihr zu bezwecken sucht. Der Zweck aber kann nur 
lauten: Erhohung und Intensivierung der Produktion; denn ohne sie kann 
die Giitererzeugung nicht so vermehrt werden, daB der wahre Sinn des 
Sozialismus zur Erfiillung kommt. Die Sozialisierungen miissen sich daher 
in die Anordnungen einfiigen, die zur Entfesselung und Vermehrung der 
produktiven Krafte notig sind. In den... Grundsatzen Blochs fiir die 
Sozialisierung ist ... ein Leitsatz vorhanden, der in diesem Zusammen
hang erwahnt werden soll. Er lautet: 
"Die Sozialisierung darf nicht Selbstzweck sein. Sie erfolgt zur Erhohung 
der wirtschaftlichen Gesamtleistung und hat sich in das allgemeine System 
der MaBnahmen einzuordnen, die auf eine Erweiterung, Intensivierung 
und Rationalisierung der Produktion abzielen. Unter den Formen der 
Sozialisierung kommt die Verstaatlichung heute nur in wenigen, eng um
grenzten Fallen in Betracht. Ihre Voraussetzung bildet ein starker und 
sicher funktionierender Staatsorganismus, der heute nicht vorhanden ist, 
sondern erst geschaffen werden muB. Namentlich sind als Vorbedingung 
einer staatswirtschaftlichen Tatigkeit groBen Stils erst besondere Organe 
der nationalen Produktivkrafte zu schaffen. Man wird daher auch aus 
diesem Grund bei der Staatsverfassung neben den Parlamenten des all
gemeinen Wahlrechts auf die Bildung besonderer Produzentenkammern 
(Kammer der Arbeit) Bedacht nehmen miissen. 
Die ersten Objekte der Sozialisierung bilden diejenigen Betriebe, die iiber 
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das Land gehen und selber Voraussetzungen eines Fortgangs der nationa
len Wirtschaft sind, eben so wie sie umgekehrt zu deren Vereinheitlichung 
beitrag en (Verkehrswesen, Wasserwirtschaft, Elektrizitatsversorgung 
usw.).« 
Vnter dieser Voraussetzung wird die Sozialisierung ein Mittel zur Pro
duktionserhohung. Wo sie das nicht ist, wirkt sie schadlich, und dann darf 
sie nicht vorgenommen werden. Die Arbeiter miissen und konnen daher 
uber die Notwendigkeit von SozialisierungsmaBnahmen nur yom Stand
punkt des Produzenten entscheiden; eine Entscheidung Yom rein en Klas
senstandpunkt aus, der sich im Gegensatz zum Produzenten fiihlt, ist hier 
schlechterdings unmoglich. Dabei werden iibrigens auch die besonderen 
Klasseninteressen der Arbeiter am besten gewahrt; denn eine verniinftige 
Verteilung der Guter (das muB man immer wiederholen) ist nur moglich, 
wenn sehr vie! produziert wird. Nur also, wenn die getroffenen MaBnah
men wirklich zur Erhohung der Produktion fiihren, hat die Arbeiterschaft 
als Klasse ein Interesse an Ihnen. Die Aufhebung der Klassenunterschiede 
ist nur bei ungeheurer Steigerung der Produktion denkbar, denn nur diese 
ermoglicht sowohl die reichliche wie die gleichmaBige Verteilung, die ein 
wesentlicher Bestandteil der Vorgange ist, die zum allmahlichen Ver
schwinden der Klassenunterschiede fiihren werden. 
Die Aufhebung der Klassen ist aber nicht von heute auf morgen erreichbar. 
Sie ist ein EntwicklungsprozeB, wie die Vmbildung der Wirtschaft selber. 
Beide Dinge gehoren eng zusammen und sind, genau genommen, nichts 
anderes, als verschiedene Seiten derselben Sache. Solange aber noch Klas
sen vorhanden sind, sind Organe zum Kampf fur die Klasseninteressen 
unentbehrlich. Diese Kampforgane der Arbeiterklasse waren bisher die 
Gewerkschaften, die, das wird jeder Kenner der Verhaltnisse bestiitigen, 
dieser Aufgabe ausgezeichnet gerecht geworden sind. Aus kleinen Anfan
gen entstanden, haben sie immer groBere Aufgaben in Angriff genommen 
und auch gelost. Sie waren die eigentlichen Trager der Sozialpolitik wie 
des Tarifvertragwesens, ohne das eine Sicherung der Produktion auf lan
gere Zeit hinaus nicht denkbar gewesen ware. Dadurch haben die Gewerk
schaften ein ausgezeichnetes Hilfsmitte! zur Erlangung qualifizierter Ar
beit geschaffen und zugleich dem jiingeren Nachwuchs die Moglichkeit der 
Einarbeit und Entfaltung gegeben. In der mit der Arbeit fiir die Tarifver
trage zusammenhangenden Tatigkeit ist der Produktionsgedanke klar er
kennbar, und er ist eben falls zutage getreten bei der im Oktober 1918 
erfolgten Griindung der Arbeitsgemeinschaft, deren groBen Zug niemand 
verkennen kann. Ihre Schaffung hat Arbeitgeber und Arbeitnehmer end
giiltig und deutlich als gleichberechtigte und aufeinander angewiesene Fak
toren der nationalen Wirtschaft bestatigt. 
Es ware eigentlich eine durchaus richtige Entwicklung gewesen, wenn die 
Gewerkschaften auch das Organ der Arbeiter im ProduktionsprozeB ge
worden waren. Wenn das nicht geschehen ist, so muB man den Grund 
dafur in einer gewissen Schwerfalligkeit des Mechanismus ihrer Organ is a
tionen suchen. Daher sind die Neubildungen der Arbeiterrate ohne sie, 
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zum Teil sogar gegen sie, entstanden. Es ist nicht allzu verwunderlich, 
daB die Gewerkschaften, die sich (was bei groBen Organisation en leicht 
der Fall ist) als Se!bstzweck betrachteten, die uberall auftauchenden Rate 
als eine Storung empfanden. Diese Auffassung ist aber falsch, und es ware 
richtiger, wenn die Gewerkschaften versuchen wurden, das Versaumte so 
schnell wie moglich nachzuholen und in engste Beziehungen mit den Raten 
zu kommen. Dieses Zusammenkommen wird Freilich auBerordentlich er
schwert, wenn man, wie das Regierung und Nationalversammlung getan 
haben, in den Raten eine Konkurrenzorganisation fur die Gewerkschaften 
schafft. Denn die Zusammenfassung der Betriebsrate, die die speziellen 
Berufsinteressen der Arbeiter zu vertreten haben, in Bezirksarbeiterrate 
und in einen Reich£arbeiterrat, bedeutet nichts anderes als die Schaffung 
einer neuen Organisation zur Vertretung der Klasseninteressen der Arbei
ter, und das kann unter Umstanden zu den schwersten Kampfen zwischen 
Raten und Gewerkschaften fuhren. Urn wieviel besser hat hingegen der 
oben bereits erwahnte Antrag der sozialdemokratischen Mehrheitsfraktion 
des zweiten Ratekongresses diese beruflich-gewerkschaftlichen Fragen 
durchdacht. Er trennt zuerst streng zwischen den Betriebsraten, die die 
Sonderinteressen der Arbeiter, und den Arbeiterraten, die die Arbeiter in 
der Produktion seIber zu vertreten haben. In dem sozialdemokratischen 
Fraktionsantrag wird auch klar ausgesprochen, daB die Gewerkschaften 
die Vertreter der Berufsinteressen der Arbeiterschaft nach wie vor bleiben 
mussen, und daB die Betriebsrate die ausfuhrenden Organe der Gewerk
schaften in den Betrieben sein sollen. Es heiBt da wortlich: 
»Die Gewerkschaften sind die Vertreter der Arbeiter eines jeden Berufs. 
Die ausfiihrenden Organe der Gewerkschaften in den Betrieben sind die 
Betriebsrate. Sie haben die bisherigen und die erweiterten Aufgaben der 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenausschusse zu erfullen. 
Die Rege!ung der Lohn- und Arbeitsbedingungen eines Gewerbe- oder 
Berufszweiges erfolgt von Organisation zu Organisation, also zwischen 
Gewerkschaft und Unternehmerverband. 
Bilden die Arbeiterrate die Vertretung der Arbeiter fur die Fragen der 
Produktion in Produktionsraten, so sind die bisher errichteten Arbeits
gemeinschaften, in denen die Arbeitgeberverbande mit den Gewerkschaf
ten zusammen arbeiten, Organe zur Regelung der Lohn- und Arbeiterver
haltnisse sowie der ubrigen Berufsfragen. 
Die Produktionsrate sind die Vertreter der Produktion, die von den Ar
beitern und Unternehmern gemeinsam getragen wird. Die Arbeiter werden 
hierbei durch die Arbeiterrate vertreten. Der Produktionsrat ist der Unter
bau fur die Sozialisierung« ... 
Es solI nicht geleugnet werden, daB die Kammer der Arbeit von links wie 
von rechts noch vie! Widerspruch erfahrt. Die einen sehen immer nur ihre 
Ahnlichkeit mit fruheren berufsstandischen Vertretungen und glauben, 
daB die Kammer der Arbeit daher unter allen Umstanden reaktionar wir
ken musse. Das ist ganz falsch. Es ist wahr, im fruheren liberalen Staat 
haben berufsstandische Vertretungen oft einen ruckstandigen Charakter 
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gezeigt. Das beweist indes gar nichts fiir die Gegenwart. Der ahe liberale 
Staat, den Ferdinand Lassalle so hubsch als Nachtwachterstaat verspottete, 
wei! er keinen anderen Beruf habe, als seine Mitglieder im freien Spiel 
der Krafte vor Schaden zu bewahren, existiert nicht mehr. Die Revolution 
hat aus ihm ein Staatswesen mit vollig anderen Grundlagen gemacht, das, 
sehr vorsichtig ausgedruckt, zu allermindest die Tendenz zum Sozialismus 
in sich tragt. Die wesentlichste Voraussetzung zur sozialistischen Entwick
lung ist aber die Erhohung der Produktivitat der Arbeit, rationellste Wirt
schaftsweise auf allen Gebieten. Wie kann da eine Kammer, die unter dem 
Gesichtswinkel der Arbeit, der Arbeitsleistung, gewahlt ist, deren Aufgabe 
es gerade sein soli, alle Mittel anzuwenden, die den Ertrag der Arbeit 
vermehren, uberhaupt reaktionar wirken? Das ist von vornherein unmog
lich. Die Kammer der Arbeit wird vielmehr die Statte sein, an der die 
Richtung, die der neue deutsche Staat infolge der revolutionaren Umwal
zung eingeschlagen hat, ihre grofhe Starkung erfahrt. Und nur sie wird 
genugend Autoritat besitzen, wilde Experimente zu verhuten und (wie 
oben bereits dargelegt) dafur sorgen, daB bei allen wirtschaftlichen Neu
und Umorganisationen der Standpunkt groBter Wirtschaftlichkeit befolgt 
wird. 
Von einer Anzahl besonders doktrinarer Vertreter der Mehrheitssozial
demokratie wird gegen die Kammer der Arbeit, die das Zweikammer
system bringt, die Tatsache ins Feld gefiihrt, daB nur das Einkammer
system dem bisherigen sozialdemokratischen Parteiprogramm entsprache 
und das erstere gegen die Grundsatze wahrer und reiner Demokratie ver
stieBe. Der VerstoB gegen das Parteiprogramm sei zugegeben, aber das ist 
kein Vergehen, sondern ein notwendiger VerstoB; denn es ist nicht einzu
sehen, weshalb die Revolution, die die starksten Staatseinrichtungen von 
Grund auf umgewalzt hat, nun gerade das sozialdemokratische Parteipro
gramm in allen seinen Teilen unverandert bestehen lassen sollte. Man muB 
im Gegenteil hoHen, daB dieses Programm, das mancher Verbesserungen 
bedarf, aus der jetzigen revolutionaren Epoche gelautert und gereinigt 
hervorgehen werde - das wird weder ihm selber noch der Partei zum 
Schaden gereichen. Und dann der VerstoB gegen die reine unverfalschte 
Demokratie! la, wieso denn, weshalb ist das Einkammersystem das einzige 
Vertretersystem fur die Demokratie? Her mit den Beweisen, ich warte dar
auf! Nebenbei - doch nicht zuletzt - sei bemerkt, daB die Sozialdemo
kraten ja nicht nur Demokraten, sondern auch Sozialisten sind. Da kann 
also ein Vertretersystem, das den Sozialismus ford ern soli, fur sie nimmer
mehr ein VerstoB gegen ihr gesamtes politisches Glaubensbekenntnis, son
dern viel eher seine ErfiiUung sein, indem es das Demokratische durch das 
Sozialistische erganzt. In Wirklichkeit ist aber auch das Zweikammer
system die Vertretungsform, die der voUen Demokratie am meisten ent
spricht, da neben der einen politis chen Volkskammer, in deren Handen 
sonst alle Macht und Gewalt lage: Legislative, Exekutive, Verwaltung, 
keinerlei Instanz bestande, die sie irgendwie zu korrigieren vermochte. 
Dieses Bedurfnis aber besteht, und es hat in allen modernen Demokratien, 
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die wir kennen, zum Zweikammersystem gefiihrt. Das Einkammersystem 
ist nur dort wirklich am Platze, wo an Stelle der zweiten Kammer eine 
andere Instanz, wie eine Monarchie, eine besonders geartete Regierung 
oder Biirokratie das unbedingt notige Gegengewicht darstellt. Die letzt
genannten Gegengewichte haben wir in Deutschland nun gerade erst besei
tigt, wir miissen uns aber vor dem politis chen Irrglauben hiiten, als ob wir 
mit der einen Volkskammer, deren Allmacht vie! zu groB ware, wirklich 
politisch und wirtschaftlich fruchtbringende Arbeit leisten konnten. Das 
Einkammersystem kann, gerade bei freiestem Wahlrecht, zu schweren MiB
helligkeiten fiihren, die unter Umstanden den ganzen Staatsmechanismus 
lahmzulegen vermochten, und die geschichtlichen Erfahrungen zeigen uns 
auch, daB ein rein plebiszirares System auf die Dauer entweder zur Anar
chie oder zum Cisarismus fiihrt. Da wir beides nicht wollen, miissen wir 
ein Zweikammersystem schaffen, das freilich, der groBen sozialen Umwal
zung in Deutschland entsprechend, anders aufgebaut sein und auf grund
satzlich anderen Fundamenten ruhen muB, als in den westlichen biirger
lichen Demokratien; das aber ist bei dem hier vorgeschlagenen Zweikam
mersystem, wie aus den bereits gemachten Darlegungen hervorgeht, ja auch 
tatsachlich der Fall ... 
Mit dem auf diesen Blattern geschilderten Aufbau der sozialen Demo
kratie wiirde aber auch der gesunde Kern des Rategedankens praktisch 
verwertet und verwirklicht sowie der unmittelbare EinfluB aller arbei
tenden deutschen Menschen auf die Weiterentwicklung Deutschlands fest
gelegt werden. Bei dies em Aufbau tritt die ungeheure Wandlung klar 
zutage, die in der Stellung der deutschen Arbeiter vor sich gegangen ist: 
aus einem Objekt der Gesetzgebung sind sie zu ihrem entscheidenden 
Subjekt geworden. Nicht in erster Linie als Klasse, sondern als Arbeitende. 
Bei dies em wirklich sozialistischen Aufbau der deutschen Wirtschaft sind 
wir aber auch himmelweit von der russisch-bolschewistischen Verzerrung 
des Sozialismus entfernt. Hier ist kein Raum fiir eine reine Ratediktatur; 
dieser Aufbau kennt nicht den falschen und verwirrenden Ruf: alle Macht 
den Raten. Er ist gegen die Diktatur einer Minderheit gerichtet, die an und 
fiir sich falsch ist und den wichtigsten Gedanken unserer zukiinftigen 
Wirtschaft, den Produktionsgedanken, erwiirgen miiBte. Wir brauchen, urn 
leben zu konnen, die Kooperation aller Volkskrafte so dringend wie nur 
irgend etwas, und nur sie wird uns vor dem Untergang schiitzen konnen. 
Die reine Ratediktatur ist, wie die russischen Verhaltnisse das taglich deut
licher zeigen, nichts weiter als die Sabotage der Produktion und damit 
auch die Sabotage des Sozialismus. Die Diktatur kann ohne Gewalt und 
Terror nicht auskommen, sie sind ihre natiirlichen Mittel, die sie anwenden 
muB, wenn sie sich auf die Dauer behaupten will. Ich weiB, daB in 
Deutschland weder die Unabhangigen noch die Kommunisten die Gewalt
anwendung wollen, sie haben sie stets zuriickgewiesen, und wir diirfen 
ihnen glauben, daB es ihnen ernst damit ist, sie liegt ihrer ganzen Men
talitat in der Tat fern. Auf dieses Wollen aber allein kommt es nicht an. 
1st der erste Schritt zur reinen Ratediktatur einmal getan, so wird die 
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Logik der Dinge von selbst zu umfassender Gewaltanwendung fiihren 
miissen, und der Kampf aller gegen aIle ware auch in Deutschland nicht 
mehr aufzuhalten. An seinem Ende aber steht nicht der Sozialismus, son
dern das Chaos und die Gegenrevolution. Deshalb miissen wir die reine 
Ratediktatur zu verhindern suchen und ein System an ihre Stelle setzen, 
das dem Rategedanken selbst weitgehend Rechnung tragt. Anders, als mit 
der Kammer der Arbeit, wird das nicht moglich sein. Es ist schon reichlich 
spat geworden, und es muB schnell gehandelt werden, wenn der Damm 
noch halten solI. Das Allerverkehrteste aber ware es, auf halbem Wege 
stehen zu bleiben. 
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Ein Vorschlag zur Einftihrung der Arbeiterrate 
in die Staatsverfassung * 

Franz Buchel 

Die Frage, ob und wie die Arbeiterrate in unserem kiinftigen Wirtschafts
leben weiterbestehen sollen, beschaftigt augenblicklich die tHfentlichkeit 
im allgemeinen und die Arbeiterkreise unserer Partei (S.P.D.) im besonde
ren in ganz hervorragendem MaBe. Die Erfahrungen, die ich wahrend 
meiner Tatigkeit als Mitglied des Vollzugsrates von GroB-Berlin seit Be
stehen dieser Korperschaft iiberhaupt gesammelt habe, veranlassen mich, 
nachstehenden Vorschlag zur Diskussion zu stellen. 
Von allem Anfang an war es das Gliick oder das Ungliick eines sehr gro
Ben Teils der Arbeiterrate, wie der Arbeiterschaft iiberhaupt, daB sie sich 
iiber die Funktionen und Kompetenzen der Arbeiterrate ganz und gar 
nicht im klaren waren. Wir im VolIzugsrat muBten schon nach ganz kurzer 
Zeit die Wahrnehmung machen, daB die Arbeiterrate, die nur politische 
Aufgaben erfiilIen solI ten, sich ganz und gar zur Erledigung aller wirt
schaftlichen Angelegenheiten der Arbeiterschaft berufen fiihlten, und so 
die Aufgaben der Arbeiter- und Angestelltenausschiisse und der Gewerk
schaften auf sich nahmen. Urn diese Kalamitat aus der Welt zu schaffen, 
sah sich der VolIzugsrat gezwungen, dazu Stellung zu nehmen und erlieB 
nach eingehender Beratung die »Richtlinien fur Betriebsrate« vom 23. No
vember 1918. Wenn man aber geglaubt hatte, daB diese Richtlinien dazu 
dienen sollten, die Schwierigkeiten der oben angefiihrten Art aus der Welt 
zu schaffen, so war das ein groBer 1rrtum. Das Durcheinander wurde nur 
noch groBer und hat sich bis zum heutigen Tage durchaus noch nicht ver
mindert. Deswegen halte ich es fiir unbedingt notwendig, daB bei einer 
evtl. Aufnahme der Arbeiterrate in die Verfassung eine volIsdndige Klar
legung der Kompetenzen der Gewerkschaften und die der Arbeiterrate 
vorgenommen werden muB. 
Wenn ich in meinem Vorschlag unter I. Stellung der Gewerkschaften den 
Namen Betriebsrat wahle, so tue ich es deshalb, urn endlich den bisherigen 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenausschiissen einen einheitlichen Na
men zu geben, aber auch, urn dem durch die Revolution historischgeworde
nen Rechnung zu tragen. 1ch weiB, daB sehr viele angstliche Gemiiter sagen 
werden, warum nun den Namen Betriebsrat und nicht wie bisher Aus
schup, so frage ich demgegeniiber, warum Ausschup und nicht Betriebs
rat. Doch ist dies nur von geringer Bedeutung. Die Hauptsache ist, 
daB der innere Gehalt dieser Korperschaft, die Kompetenzen des Betriebs-

* Aus: Der Arbeiter-Rat, Jg. 1 (1919), Nr. 5. 
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rates so sind, daB er als solcher etwas zu bestimmen hat. Unter dies em 
Gesichtswinkel bitte ich den Absatz I meines Vorschlages zu betrachten. 

I. 

1. Stellung der Gewerkschaften 

Die Gewerkschaften sind die Vertreter der Arbeiter eines jeden Berufes. 
Die ausfiihrenden Organe derselben in den Betrieben sind die Betriebsrate 
(Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenausschiisse). 

2. Aufgaben der Betriebsrate 

Die Betriebsrate haben die Aufgaben der bisherigen Arbeiter- und An
gestelltenausschiisse, die in der im Reichsgesetzblatt Nr. 192 vom 27. De
zember 1918 erschienenen Verordnung begrenzt sind, zu erfiillen. 
Die Betriebsrate k6nnen Verhandlungen mit den Betriebsleitungen nach 
vorheriger Verstandigung mit der zustandigen Gewerkschaft aufnehmen. 
Ohne Zustimmung der Betriebsrate diirfen Einstellungen und Entlassun
gen von Arbeitern in den Betrieben nicht vorgenommen werden. 
Die Betriebsrate haben die wirtschaftlichen Interessen der Arbeiter, Ange
stellten und Beamten in den Betrieben, den Verwaltungen und den Bureaus 
gegeniiber den Arbeitgebern wahrzunehmen. Sie haben in Gemeinschaft 
mit den Arbeitgebern dariiber zu wachen, daB in den Betrieben die maB
gebenden Lohn- und Arbeitsvertrage durchgefiihrt werden. Soweit eine 
vertragliche Regelung der Arbeits- und Lohnbedingungen nicht besteht, 
haben die Betriebsrate im Einvernehmen mit den beteiligten Gewerkschaf
ten der Arbeiter und Angestellten bei der Regelung der Lohn- und Arbeits
bedingungen mitzuwirken. 
AuBerdem haben die Betriebsrate dar auf zu achten, daB die Vorschriften 
zur Verhiitung von Un fall- und Gesundheitsgefahren in den Betrieben, 
den Verwaltungen und den Bureaus durchgefiihrt werden. 
Die Arbeiter, Angestellten und Beamten der Betriebe, der Bureaus und der 
Verwaltungen diirfen in der Ausiibung ihres Wahlrechtes bei den Wahlen 
zu den Betriebsraten oder auch in der Obernahme und Ausiibung der 
Tatigkeit eines sol chen Amtes als Betriebsrat von den Arbeitgebern oder 
ihren Vertretern in keiner Weise behindert werden. 

3. Entschadigung der Betriebsrate 

Die von den Arbeitern, Angestellten oder Beamten infolge der Teilnahme 
an der Wahl oder in Ausiibung des Amtes als Mitglied des Betriebsrates 
versaumte Arbeitszeit muB von den Unternehmern bezahlt werden. Die 
H6he der Entschadigung darf nicht hinter dem Normal-, Stunden-, Wo
chen- oder Monatsverdienst des betreffenden Arbeiters, Angestellten oder 
Beamten zuriickstehen. 
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4. T arifliche Lohn- und Arbeitsregelung 

Die Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen eines Gewerbes oder 
Berufszweiges erfolgt von Organisation zu Organisation, also zwischen 
Gewerkschaft und Unternehmerverband. 
Der Absatz II dieses Vorschlages will den Arbeiterditen eine Vertretung 
im Wirtschaftsleben sichern, wo sie neb en den aus allgemeinen, gleichen 
und geheimen Wahlen hervorgegangenen Parlamenten in einer Korper
schaft mit Rechten wirken konnen und nicht bloB als Statisten im Wirt
schaftsleben zu gelten haben. Notwendig ist es, dies ausdriicklich zu beto
nen, da ich bestimmt weiB, daB Bestrebungen im Gange sind, die Arbeiter
rate als Schmuck- und Prunkstiick der Erfolge der Revolution zu erhalten, 
doch ihnen nur Nachtwachterrollen als Tatigkeitsgebiet zu erteilen. 1ch 
weiB, daB mein Entwurf noch groBe Liicken entMlt, doch hielt ich es fiir 
notwendig, die Diskussion hieriiber in weitere Kreise zu tragen, damit die 
Frage der Arbeiterrate auch in meiner Partei (S.P.D.) einer baldigen Kla
rung entgegengeht. 

II. 
Stellung der Arbeiterrate im Wirtschajtsleben 

Die Vertreter der Betriebe als solcher d. h. der Produktion und damit die 
Vertreter der Arbeit im Gesamtleben des Staates iiberhaupt sind die 
Arbeiterrate. 

1. Wahl der Arbeiterrate 

Die Wahl der Arbeiterrate erfolgt in allen Fallen durch geheime Wahl 
nach dem Verhaltnissystem mit Hochstzahlen. 
Je tausend Beschaftigte wahlen einen Arbeiterrat. Betriebe mit iiber tau
send Beschaftigten bilden einen selbstandigen Wahlkorper. 
Alle Betriebe derselben Berufs- und Produktionsgattung mit weniger als 
tausend Beschaftigten werden zu einem gemeinsamen Wahlkorper zusam
mengelegt. 
Die freien Berufe miissen nach verwandten Berufsgattungen zu einem 
Wahlkorper zusammengefiigt werden. 

2. Aufbau der Kammern der Arbeit 

Zu jedem Parlament, welches auf Grund des allgemeinen, gleichen, gehei
men und direkten Wahlrechtes gewahlt wird, also in Stadt, Kreis, Provinz, 
Staat und Reich, tritt eine Kammer der Arbeit. 
AIle an der Produktion beteiligten Bevolkerungsschichten (auch Unterneh
mer der 1ndustrie, des Handwerks und der Landwirtschaft) erhalten eine 
entsprechende Vertretung in der Kammer der Arbeit. 
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Die Arbeiterrate der Betriebe, Betriebs- und Produktionsgattungen, sowie 
der freien Berufe treten monatlich mindestens einmal zu einer Vollver
sammlung nach wirtschaftlich zusammengehorigen Gebieten zusammen. 
Zur Vertretung der Arbeit wahlt diese Vollversammiung der Arbeiterrate 
fiir das Wirtschaftsgebiet ihre Vertreter zur Kammer der Arbeit, in der die 
einzelnen Produktionszweige nach Moglichkeit vertreten sein miissen. 
Die Provinzial- oder Landesarbeiterrate treten jahrlich mindestens viermal 
zu einer Tagung zusammen. Dazu entsenden die Arbeiterrate der einzel
nen Wirtschaftsgebiete je nach der Zahl der Beschaftigten eine entspre
chende Anzahl Delegierte. 
Die Provinzial- bzw. Landesarbeiterrate wahlen ihre Vertreter fiir die 
Provinzial- bzw. die Landeskammer der Arbeit. 
Die Arbeiterrate des gesamten Reiches wahlen nach einem noch festzuset
zenden Wahlmodus Delegierte zum ReichskongreB der Arbeiterrate. Dieser 
ReichskongreB muB mindestens aIle halbe Jahre einmal zusammentreten 
und die Reichskammer der Arbeit wahlen. 
Diese verschiedenen Arbeiterratsversammlungen wahlen die Vertreter fUr 
die obengenannten Kammern der Arbeit nach dem geheimen Verhaltnis
wahlsystem mit Hochstzahlen. 
Die Kammern der Arbeit haben das Recht des aufschiebenden Vetos in 
wirtschaftspolitischen Fragen und Beschliissen gegeniiber den aus allgemei
nen, gleichen, geheimen und direkten Wahlen hervorgegangenen Parla
menten. 
Nach dreimaligem ablehnenden BeschluB der aus gleichen, allgemeinen, 
geheimen und direkten Wahlen hervorgegangenen Parlamenten gegeniiber 
einem aus der Initiative der Kammern der Arbeit hervorgegangenen Ge
setzentwurf, haben die Kammern der Arbeit das Recht, ein Referendum 
(Plebiszit) ihrer Wahler vorzunehmen. 
Auch steht ihnen die Initiative in bezug auf SozialisierungsmaBnahmen 
des Wirtschaftslebens zu. 

3. Stellung und Aufgabe der Arbeitsgemeinschaften 

Ais Vertreter der Arbeit sind die Arbeiterrate die Vertreter der Betriebe in 
den Arbeitsgemeinschaften, die fiir jedes einzelne Gewerbe errichtet wer
den miissen. Die Arbeitsgemeinschaften haben iiber entscheidende Fragen 
der Produktion zu befinden. In erster Linie also iiber die Moglichkeit und 
ZweckmaBigkeit der Sozialisierung. 
Wird eine Sozialisierung beschlossen, so obliegt den Arbeitsgemeinschaften 
auch die Durchfiihrung der SozialisierungsmaBnahmen. 
Daraus ergeben sich auch die Funktionen der Arbeiterrate innerhalb der 
Betriebs- und Produktionsgattungen. Sie haben dort als Vertreter der 
Arbeit die Pflicht, die Ausbildung und den Aufstieg der Arbeiter und der 
Arbeiterkategorien zu einer hoheren Kultur- oder Produktionsgemein
schaft zu leiten. 
Die Arbeitsgemeinschaften der einzelnen Gewerbe setzen sich zusammen 
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aus den Arbeiterraten (Vertretern der Arbeiter, kaufmannischen und tech
nischen Angestellten) und den beteiligten Betriebsleitern oder deren Ver
tretern. 

4. Entschiidigung der Arbeiterriite 

Die Entschadigung der Arbeiterrate und der Mitglieder der Kammer der 
Arbeit miissen durch den jeweiligen Wirkungskreis derselben aufgebracht 
werden. 
In zusammengelegten Wirtschaftsgebieten miissen die zu zahlenden Ent
schadigungen durch Umlageverfahren auf die verschiedenen Betriebe oder 
Kommunen verteilt werden. 
Die Entschadigung der Mitglieder der Provinzial-, Staats- oder Reichs
arbeitskammer muE durch die Provinz, den Staat oder das Reich geleistet 
werden. 

5. Stellung der Arbeiterriite zu den Betriebsriiten 

Zwischen den Arbeiterraten einerseits, und den Betriebsraten als Vertreter 
der Gewerkschaften in den Betrieben andererseits muE ein enges Zusam
menarbeiten gewahrleistet sein (Personalunion). 
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Die Rite-Idee 

Rudolf Wissel 

Wohl keine Frage bewegt die Arbeitermassen zur Zeit so wie die Frage der 
Schaffung einer den Bedurfnissen des Wirtschaftslebens sich anpassenden 
Rateverfassung. Bis we it in die Reihen jener Arbeiterschaft, die ihre wirt
schaftliche Vertretung in den christlichen und Hirsch-Dunckerschen Ge
werkschaften finden, hat diese Idee Wurzel geschlagen. Mag man diese 
Idee fur gut oder schlecht, ihre Verwirklichung fur den Ruin unseres Wirt
schaftslebens oder fur die allererste Vorbedingung eines Wiederaufbluhens 
desselben halten - sie ist geboren und hat die Herzen der millionenkop
figen Arbeiterschaft erfullt. Sie ist da, sie lebt und wird sich in irgendeiner 
Form verwirklichen. Die Frage ist nur, wie. 
Die einen wollen zugunsten dieser Idee alles, was ihnen bisher als Ideal 
galt, preisgeben: das demokratische Prinzip, sie wollen die Gewerkschaf
ten, an deren Aufbau sie gearbeitet haben, dahingeben; die anderen wollen 
nur zogernd und zagend eine kleine Konzession machen. Niemand aber 
weiB das Problem am rechten Ende anzupacken. 
Der zweite RatekongreB hat am 13. und 14. April der Ratefrage ein
gehende Beratung gewidmet. Die drei hauptsachlichsten Parteien auf dem 
KongreB haben ihre Wunsche in eingehenden Antragen niedergelegt. Auch 
die Regierung hat eine Vorlage veroffentlicht, die unter Anerkennung des 
in der Rate-Idee liegenden Kernes eine gesetzliche Fixierung derselben 
anstrebt. 
Ich habe versucht, mich in den den obenerwahnten Antragen zugrunde 
liegenden Willen der verschiedenen Parteien hineinzuversetzen, und habe 
schon auf dem RatekongreB zu dies en Antragen Stellung genommen. Je 
tiefer ich mich in die Antrage hineinversetzte und sie in ihrem Wesen zu 
erfassen suchte, urn so mehr zeigte es sich, wie wenig diese Idee noch aus
gereift ist, wie wild noch alles durcheinanderwogt, wie wenig klar ihre 
Formulierung ist. Ich habe auf dem RatekongreB versucht, durch eine bild
lich-schematische Darstellung das Wesen der einzelnen Antrage den An
tragstellern und den sonstigen Teilnehmern klarzumachen. Das Interesse, 
das diese Darstellung fand, das vielfache, ich kann sagen, fast einmutige 
Verlangen, diese Darstellung doch durch den Druck vervielfaltigen zu 
lassen, zeigte, wie wenig es bislang mit Worten moglich war, das Gewollte 
klar zum Ausdruck zu bringen. Deshalb gebe ich auch hier diese Darstel
lungen wieder. An ihnen lassen sich die Absichten der Parteien am besten 

* Erschienen: Stuttgart 1919. 
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zeigen. Es ist der Raumverhaltnisse der Zeitschrift wegen nicht moglich, 
den Antrag jeder Partei der bildlichen Darstellung des ihm zugrunde lie
genden Planes und diesem wieder die Erlauterung gegeniiberzustellen. Ich 
setzte deshalb der Darstellung den maBgebenden Antrag voran und 
kniipfe daran die Besprechung. 

Der Antrag der S.P.D. lautete: 
1. Die Grundl.ge der sozi.listischen Republik mull die sozi.listische Demokr.tie sein. Die 

formaldemokratische blirgerliche Demokratie werte! in ihrem Vertretersystem die Be
volkerung n.ch der blollen Zahl. Die sozialistische Demakratie mull deren Erganzung 
bringen, indem sie die Bevolkerung auf Grund ihrer Arbeitstatigkeit zu erfassen strebt. 

2. Dies kann am besten durch die SchaHung von Kammern der Arbeit geschehen, zu denen 
alle arbeitsleistenden Deutschen, nach Berufen gegliedert, wahlberechtigt sind. 

3. Zu diesem Zweck bildet jedes Gewerbe unter Berlicksichtigung aller in ihm tatigen 
Kategorien (einschlielllich der Betriebsleiter) einen Produktionsrat, in den die einzelnen 
Kategorien ihre Vertreter (Rate) entsenden. Die Landwirtschaft und die freien Berufe 
bilden entsprechende Vertretungen. 

3 •. Die Rate gehen .us Wahlen hervor, die in den einzelnen Betrieben oder in den zu Be
rufsverbanden zusammengelegten Betrieben erfoigen. 

3b. Der Produktionsrat des einzelnen Gewerbezweigs der Gemeinde wird mit dem Pro
duktionsrat des gleimen Zweiges in Kreis, Provinz, Land und Reich zu einem Zentral
produktionsrat verbunden. 

4. Jeder Praduktiansrat wahlt Delegierte in die Kammer der Arbeit, die in der kleinsten 
Wirtschaftseinheit beginnt. 

5. Diese ist die Gemeinde resp. GroEgemeinde; Gemeinden, die eine Wirtsmaftseinheit 
hilden, werden zusammengelegt. 

6. Die Produktionsrate der Kreise, Provinzen, Lander und der Gesamtrepublik tun clas
selbe. Oberall besteht eine allgemeine Volkskammer und eine Kammer der Arbeit. 

7. Jedes Gesetz heclarf der Zustimmung beider Kammern, dom erhalt ein Gesetz, das in 
drei aufeinanderfolgenden Jahren von der Volkskammer (Gemeindevertretung, Kreis
ausschufi, Provinzialvertretung, Landtag, Reichstag) unverandert angenommen wird, 
Gesetzeskraft. 

8. Jede der beiden Kammern hat das Recht, eine Volksabstimmung zu verlangen. 
9. Der Kammer der Arbeit gehen in der Regel alle Gesetzentwiirfe wirtschaftlichen Cha

rakters (vor aHem die Sozialisierungsgesetze) zuerst zu. Es liegt ihr ob, auf diesem 
Gebiet die Initiative zu ergreifen. Der Volkskammer gehen in der Regel die Gesetz
entwlirfe allgemein-politischen und kulturellen Charakters zu. Die Zuteilung der Dele
gierten auf die einzelnen Berufe wird durch besonderes Gesetz geregelt. 

1m Bilde sieht der dies em Antrag entsprechende Plan wie nebenstehend 
(S. 141) aus (Abb. 1). 
Die Antragsteller, als welche Cohen, Kaliski und Biiche! firmieren, wollen 
ganz Deutschland nach Berufen durchorganisieren. Wie es geschehen soli, 
ist fiir zwei Berufe in den Kreisgruppen dargestellt. Die ganz kleinen 
Kreise unten auf der rechten Seite der Darstellung stellen die Zusammen
fassung eines Gewerbes als Produktionsrat dieses Gewerbes innerhalb 
einer Gemeinde dar. Die Landwirtschaft und die freien Berufe bilden ent
sprechende Vertretungen (Ziffer 3 des Antrags). Die Wahl erfolgt nach 
3a des Antrags. So vie! verschiedene Gewerbe in einer Gemeinde vorhan
den sind, so viel Produktionsrate bestehen in dieser Gemeinde. Die Pro
duktionsrate eines Gewerbes in den verschiedenen Gemeinden eines Kreises 
bilden den Wahlkorper fiir den Kreisproduktionsrat dieses Gewerbes in 
den betreffenden Kreisen. In gleicher Weise sollen die Kreisproduktions
rate den Wahlkorper fiir den Produktionsrat der Provinz und die samt-
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lichen Produktionsrate der Provinzen die Wahlkorper fiir das Land und 
schlieBlich die samtlichen Produktionsrate der Lander denjenigen fiir das 
Reich bilden (Ziffer 3b des Antrags). 
Die Produktionsrate aller Gewerbe wahlen in Gemeinde, Kreis, Provinz, 
Land und Reich die Delegierten fiir je eine Kammer der Arbeit, die fiir 
jedes dieser Gebiete zu errichten ist. Neben dieser Kammer der Arbeit soil 
iiberall eine allgemeine Volkskammer bestehen bleiben, die als Gemeinde
vertretung, Kreistag, Provinzialvertretung, Landtag und Reichstag schon 
vorhanden ist. Die Befugnisse der Kammern der Arbeit sind in den Zif
fern 7 bis 9 des Antrags bezeichnet; es bedarf daher keiner Erlauterung 
derselben. 
Abgesehen von der Befugnis zur Wahl der Delegierten in die Kammern 
der Arbeit, sind die Befugnisse der Produktionsrate nicht naher bezeichnet. 
Sie sollen wohl die besonderen Interessen des betreffenden Berufs wahr
nehmen. 
In den verschiedenen Gebilden soli offenbar auch die Unternehmerseite 
paritatisch vertreten sein. Klar ist dieses jedoch nicht zum Ausdruck ge
langt. 
Die Mangel eines solchen Systems sind offen bar: die durch gegenseitige 
Durchdringung des 6rtlichen und fachlichen Unterbaues entstehende Uber
organisation mit ihren Gefahren einer unproduktiven Schwerfalligkeit 
und Starrheit; das in der Spitze bis fiinffach sich steigernde indirekte 
Wahlsystem; die Unmoglichkeit einer klaren Abgrenzung der vielen 
Zweige unseres Wirtschaftslebens, zumal in ihren ortlichen Auslaufern. 
Der von der U.S.P.D. durch BraE, Geyer und Rosenfeld eingebrachte An
trag besagt folgendes. 

[. 

Die Vertretungen der werktatigen Bevolkerung sind auf politischem Gebiet die Arbeiter
rate, auf wirtschaftlichem Gebiet die Betriebsdite. 
Die Wahlen der Arbeiterrate und die Wahlen der Betriebsrate erfolgen auf Grund des 
Betriebs- und Berufswahlsystems. 
Wahlberechtigt und wahlbar sind ohne Unterschied des Geschlechts diejenigen, welche 
ohne Ausbeutung fremder Arbeitskraft gesellschaftlich notwcndige und niitzliche Arbeit 
leisten, ihren Lebensunterhalt durch die Arbeit ihrer Hand oder ihres Kopfes erwerben 
und das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben. 
Die Wahlen der Arbeiter- und Betriebsdite erfolgen nicht auf bestimmte Zeit, sondern 
auf jederzeitigen Widerruf. 

II. 
Die Organisation der auf politischem Gebiet tatigen Arbeiterdite beruht auf den Arheiter
raten der Gemeinden. Diese Arbeiterrate habcn bis Zurn vollen Aushau der Rateverfas
sung die Kontrolle der Gemeindeverwaltung auszutiben. Aus den kommunalen Arheiter
ditcn sind nam Kreis, Bezirk und Provinz Kreis-. Bezirks- und Provinzialarbeiterrate 
zu wahlen. welche die zustandigen Verwaltungsbehorden zu kontrollieren haben. 
Solange die einheitliche deutsche Repuhlik noch nicht verwirklicht ist, werden in den ein
zelnen deutschen Republiken Landeszentralrate gebildet. 
Die gesamte politische :Macht hat der RatekongreB. Dieser setzt sich aus Vertretern der 
Arbeiterdite zusammen. Mindestens alle drei 110nate tritt der RatekongreE zusammen. 
Er wahlt den Zentralrat, der die Volksbeauftragten einsetzt und kontrolliert 

142 



III. 
Die Organisation der auf wirtschaftlimem Gehiet tatigen Betriebsrate beruht auf den 
Betrieben und Berufen. Jeder Betrieb wahlt einen Betriebsrat, der sich aus den Betriebs
vertrauensleuten zusammcnsetzt, welche die Unterabteilungen des Betriebes vertreten. 
Kleine Betriebe und Berufe, die nicht nach Betrieben erfafh werden konnen, werden zu 
Wahlkorpern zusammengeschlossen. 
Die Betriebsrate haben die Interessen der Arbeiter, Angestellten und Beamten beider Ge
schlechter in Privatunternehmungen, kommunalen: und Staatsbetrieben wahrzunehmen 
und eine eingehende Kontrolle der Betriebe auszuiiben. Sie wirken bei der Sozialisierung 
der Betriebe mit. 
Das gesamte Reichsgebiet wird in Wirtschaftsbezirke gegliedert, wobei die Industrie-, Ge
werbc-, Handels- und landwirtschaftlichen Verhaltnisse zu berlicksichtigen sind. 
In jedem Wirtschaftsgebiet wahlen die Bctriebsrate jeder Industrie-, Gewerbe-, Handels
und Landwirtschaftsgruppe sowie die Gruppe der freien Berufe die Bezirksgruppenrate. 
Die Bezirksgruppenrate einer jeden Gruppe im Reich wahlen die Reichsgruppenrate. 
Die Reicltsgruppenrate wahlen im Reichswirtschaftsrat. 
Die Bezirksgruppenrate, der Bezirkswirtschaftsrat, die Reichsgruppendite, der Reichswirt
schaftsrat konnen Sachverstandige zuziehen. 
Der Reichswirtschaftsrat iiberwacht das gesamte wirtsmaftliche Leben des Reiches und setzt 
gemeinsam mit dem Zentr.lr.t die Verwaltungsnormen zur Aufrednerh.ltung der Produk
tion und zur Oberleitung der privatkapitalistischen Produktion in die sozialistische fest. 

Bildlich stellt sich dieser Plan so dar wie auf nachstehender Seite 144 
(Abb.2). 
Der auf dem Schema links dargestellte Aufbau einer Rateorganisation solI 
die bisherige politische Vertretung des Volkes ganz ausschalten. In jeder 
einzelnen Gemeinde solI auf Grund eines nicht naher erlauterten Betriebs
und Berufswahlsystems die politische Vertretung des Volkes in Arbeiter
raten ausschlieBlich der arbeitenden Bevolkerung iibertragen werden. Die 
Betriebsrate der verschiedenen Gemeinden eines Kreises wahlen indirekt 
den Kreisarbeiterrat und die Kreisarbeiterrate eines Bezirkes den Bezirks
arbeiterrat und so fort bis zum Landeszentralrat. Der RatekongreB, ge
wahlt von den Arbeiterraten der Gemeinden, solI die hochste politische 
Gewalt haben; aus ihm solI ein Zentralrat hervorgehen. Das ist der poli
tische Aufbau der Arbeiterdite. 
Daneben will die U.s.P.D. in ahnlicher Weise, wie es der Antrag der 
S.P.D. will, Deutschland nach flinf Hauptgruppen: Industrie, Handel, 
Gewerbe, Landwirtschaft und freie Berufe, durchorganisieren. Innerhalb 
jeder Gruppe solI den beruflichen Interessen durch eine Unterteilung Rech
nung getragen werden. Fiir jede der fiinf Hauptgruppen werden in den 
Gemeinden Betriebsrate gewahlt, die den Wahlkorper fiir die Bezirks
gruppenrate bilden, die ihn ihrerseits wieder fiir die Reichsgruppenrate 
darstellen. Die Gruppenrate der fiinf Wirtschaftszweige treten fiir den 
Bezirk zu Bezirkswirtschaftsraten beziehungsweise fiir das Reich zum 
Reichswirtschaftsrat zusammen. Die Aufgaben dieser Rate sind die unter 
III Absatz 2 des Antrags naher bezeichneten; sie konnen hier iibergangen 
werden. Die auf ahnlichem Gebiet, wie bei dem Antrag der S.P.D. liegen
den Mangel dieses Entwurfes - Dberorganisation und vielstufiges indi
rektes Wahl system, Unmoglichkeit einer scharfen beruflichen Abgrenzung, 
zumal auf den unteren ortlichen Stufen - werden noch ins Groteske ge
steigert durch die Abstellung des Wahlrechtes auf Personen, »welche ohne 
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Ausbeutung fremder Arbeitskraft gesellschaftlich notwendige und niitz
liche Arbeit leisten, ihren Lebensunterhalt durch die Arbeit ihrer Hand 
oder ihres Kopfes erwerben und das achtzehnte Lebensjahr vollendet 
haben«. Aus einem solchen Wahlrecht solI schlechthin die Vertretung der 
werktatigen Bevolkerung auf politis chern Gebiet hervorgehen. Welche Un
klarheit allein in dies en wenig en Worten! 
Man sollte hiernach erwarten, daB nach den einfachsten Regeln politischer 
Gerechtigkeit wenigstens jedem Angehorigen des »werktatigen Volkes« 
das aktive und passive Wahlrecht zugebilligt wiirde. Es sollte hierbei 
selbstverstandlich sein, daB zum werktatigen Volke auf jeden Fall eben so
gut wie die jugendlichen Krafte, die erst in die Arbeit des Volkes voll hin
einwachsen sollen, auch die Veteranen der Arbeit gehoren. Und doch sind 
nach dem Wortlaut des Antrags aIle Yom aktiven und passiven Wahlrecht 
ausgeschlossen, die infolge Invaliditat nicht mehr »gesellschaftlich not
wendige und nutzliche Arbeit leisten«. Dem Bergmann, der mit fiinfzig 
Jahren nicht mehr »gesellschaftlich notwendige und niitzliche Arbeit lei
sten« kann, dem verungliickten Arbeiter steht kein Wahlrecht zum Arbei
terrat und damit kein Recht zu politischer Mitarbeit mit dem werktatigen 
Volke zu. Ebenso wiirden Yom Wahlrecht dauernd ausgeschlossen bleiben 
aIle, die sich durch ihre Arbeit so viel erspart haben, daB sie als kleiner 
Rentner leben konnen, da sie in einem solchen FaIle nicht mehr »ihren 
Lebensunterhalt durch die Arbeit ihrer Hand und ihres Kopfes« erwerben. 
Eine so aufgebaute politische »Vertretung« der werktatigen Bevolkerung 
ware nicht nur von einer Einseitigkeit, wie sie wohl sehen in der Politik 
erreicht worden ist, sondern es wiirde ihr auch ein groBer Teil der besten 
- weil erfahrensten - Krii/te des werktatigen Volkes fehlen. 
Wer leistet iiberhaupt »gesellschaftlich notwendige und nutzliche Arbeit«? 
Wo sind die Grenzen hierfiir? Wer zieht sie? Ein Gerichtshof kann doch 
hieriiber nicht entscheiden! Es muB dies zur willkurlichen Abgrenzung 
dieses Kreises nach den Anschauungen der herrschenden Richtung fiihren. 
Ais letztere denkt sich offenbar die U.S.P.D. selbst! 
Marx, von dem der Begriff »gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit« 
stammt, definiert diesen Begriff so: »Gesellschaftlich notwendige Arbeits
zeit ist Arbeitszeit, erheischt, urn irgendeinen Gebrauchswert mit den vor
handenen gesellschaftlich normalen Produktionsbedingungen und dem 
gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von Geschick und Intensitat der Arbeit 
darzustellen.« 1 

Es handelt sich hier bei Marx urn einen einfachen, aber ganz theoretischen 
Begriff der Durchschnittsarbeit, auf die aIle kompliziertere Arbeit redu
ziert werden kann. Marx hat diesen Begriff der gesellschaftlich durch
schnittlichen Arbeit nie individuell auf den einzelnen Arbeiter angewen
det, sondern auf die allgemeine Arbeitsleistung einer bestimmten geschicht
lichen Epoche. In der gegenwartigen kapitalistischen Produktionsweise be
stimmt das MaB von gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit nach Marx 
den Wert der Ware, aber niemals kann sie als MaBstab der Leistung eines 
einzelnen Arbeiters und erst recht nicht als ein MaB seines politis chen 
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Rechtes benutzt werden. Sie wiirde dann zu einem bitter ungerechten 
Klassenwahlrecht fiihren, weil jeder Arbeiter in dem heutigen komplizier
ten ProzeB ein ganz verschiedenes MaB solcher gesellschaftlich notwendi
gen Arbeit leistet, die nur in dem betreffenden ganzen ProduktionsprozeB 
cine bestimmte wertbildende GroBe darstellt, aber niemals auf den einzel
nen Arbeiter innerhalb des Produktionsprozesses festgestellt werden kann. 
Wer bestimmt den Begriff »ohne Ausbeutung fremder Arbeitskraft«? Es 
wiirden bei scharfer Auslegung des Begriffs nicht einmal die Werkfiihrer 
und Kleinmeister wahlberechtigt und wahlbar sein. 
Solche Unsinnigkeiten sind sicher nicht von den Antragstellern gewollt. 
Ich bin zu objektiv, urn ihnen das zu unterstellen. Aber der Wortlaut ihres 
Antrags bedingt sie. Wenn es so schwer ist, das Gewollte in klarem Wort
[aut zum Ausdruck zu bring en, so beweist das, wie wenig bei den Haupt
vertretern der Rate-Idee diese durchgedacht ist. Die Benutzung des Rate
systems zu politischer Arbeit muB iiberhaupt zu unlOsbaren Schwierigkei
ten fiihren. Der Ratevertretung als einer Organisation wirtschaftlich zu
sammenarbeitender Volkskreise sind sozialpolitische und wirtschaftliche 
Aufgaben ihrem innersten Wesen nach zum alleinigen Ziele vorgeschrieben. 

Der jederzeitige Widerruf gewahlter Arbeiter- und Betriebsrate wiirde die 
absolute Unsicherheit der Tatigkeit der Arbeiter- und Betriebsrate dar
stellen und sie von der jeweiligen Laune ihrer Wahler und den taglichen 
Zufalligkeiten der Betriebe abhangig machen. 
Die »gesamte politische Macht« dem RatekongreB zuzuteilen, heiBt nichts 
anderes, als die vielgeschmahte bisherige Klassenherrschaft durch eine neue 
ersetzen. Die Annahme dieses Antrags und seine Durchfiihrung wiirden 
die Preisgabe der gegenwartigen demokratischen Grundsatze bedeuten. 
Der Antrag der Demokraten lautet: 
Grundlinien fur die Arbeiterrate. 

I 
Die Arbeiterrate werden als wirtschaftliche Interessenvertreturrg des gesamten deutschen 
arbeitenden Volkes durch die Reichsverfassung grundsatzlich anerkannt. Ihre Abgrenzung, 
Wahl und Zusdindigkeit ist durch ein sofor! zu erlassendes Rategesetz zu regeln. Die Wahl 
cler Arbeiterrate finder in von den Landesversammlungen zu bestimmenden Bezirken auf 
der Grundlage der gleichen, direkten und geheimen Wahl nach dem Verhaltniswahlsystem 
mit Hochstzahlen statt und wird gesondert nach Berufssti:i.nden - Hand- und Kopfarbei
ref, freie Befufe, selbst Arbeit leistende Unternehmer - vorgenommen, auf welche die 
Mandate anteilmaf!ig unter Aufstellung besonderer Grundsatze flir die Kopfarbeiter ent
fallen. Das passive Wahlrecht ist erst vom 25. Lebensjahr ab zu gewahren. 

II 
Die Bezirksarbeiterdite haben die Durchfiihrung wirtschaftlicher Gesetze und Verordnun
gen zu iiberwachen, gesetzgeberische MaBnahmen anzuregen und die wirtschaftlichen 
Reclne cler arbeitenden Bevolkerung in ihrem Bezirk wahrzunehmen. Sie wahlen aus ihrer 
Mitre Delegierte fiir den Reichsarbeiterrat, dessen laufencle Geschafte von einem Reichs
vollzugsrat geflihrt werden. 

III 
Der Reich,arbeiterrat ist fur aile sozialpolitischen und wirtschaftlichen Maf!nahmen der 
Reichsregierung zusdindig, insbesondere 
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a) flir Fragen des Arbeiter-, Angestellten-, Beamten- und Agrarrcchts, 
b) flir die Vorbereitung der Sozialisierung geeigneter Betriehe und Berufszweige. 
Der Reichsarbeiterrat ist berechtigt, der Reichsregierung innerhalb seiner Zustandigkeit 
VorschHige und Gesetzentwiirfe zu unterbreiten. Die Reichsregierung hat den Reichs
arbeiterrat vor der Einbringung wirtschaftlicher und sozialer Gesetze zu horen. Der 
Reichsarbeiterrat hat das Recht, zur Beratung innerhalb der Reichsregierung sowie in der 
Nationalvcrsammlung und den zustandigen Kommissionen Vertreter aus seiner Mitte mit 
beratender Stimme zu entsenden. 

IV 
Der Reichsarbeiterrat hat das Recht, gcgen Beschltisse der gesetzgebenden Korperschaften 
des Deutschen Reiches, die seine Zustandigkeit beri.ihren, mit Dreiviertelmajoridit der 
abgegebencn Stimmen Widerspruch mit aufschiebender Wirkung zu erheben. 1m Falle 
des Widerspruchs hat eine neue Beratung und BeschluBfassung der gesetzgebenden Kor
perschaften des Deutschen Reiches zu erfolgen. Gegen den emeuten Beschlufl der deutschen 
Nationalversammlung kann - sofern dieser nicht mit Dreiviertelmehrheit der abgegebe
nen Stimmen gefaBt worden ist - der Reichsarbeiterrat mit der gleichen Majoritat eine 
allgemeine Volksabstimmung verlangen. Die Volksabstimmung bedarf der Zustimmung 
des Reichspdisidenten. 

V 
Das deutsche arbeitende Yolk ist berufssdindisch zu organisieren. Die Organisationen be
durfen der Anerkennung durch den Reichsvollzugsrat. Sie haben fur ihre zustiindigen Be
rufszweige das Recht auf Mitwirkung 
a) bei der Durchfiihrung der sie betreffenden Gesetze und Verordnungen (Ausfilhrungs
bestimmungen), 
b) beim Arbei tsvertragsrecht, 
c) beim Ausbau des gewerblichen Einigungswesens, des Arbeiterschutzes, des Arbeitsnach
weises und des Lehrlingswesens. 

Die schematische Darstellung dieses Antrags ist ganz einfach, allerdings 
augenscheinlich deshalb, weil dieser Antrag weniger als die anderen organi
satorisch durchgearbeitet ist (Abb. 3). 
Der Antrag der Demokraten ist nicht ganz klar. Auch sie wollen das 
deutsche arbeitende Yolk berufsstandisch organisieren. Offenbar soll sich 
den zu bildenden Organisationen jeder anschlieBen konnen, wenn er auf 
die Vertretung seiner Interessen in den Arbeiterraten EinfluB haben will. 
Damit entfallen die Schwierigkeiten der Abgrenzung, die bei einer 
Zwangsorganisation gegeben sind. Sie gehen nicht Yom Betrieb aus, sie 
wollen nur fur jeden Bezirk ohne wei teres Bezirksarbeiterrate schaffen, 
in welchen das ganze arbeitende Yolk vertreten sein soll, Arbeitnehmer, 
Arbeitgeber aller Wirtschaftszweige ebenso wie die freien Berufe. Die 
Demokraten berucksichtigen mit dieser Organisation die besonderen Arbei
terverhaltnisse nicht genugend, weder im Bezirk noch im Reiche, da sie 
ja nur in einer groBen, alles umfassenden gemeinsamen wirtschaftlichen 
Vertretung den besonderen Wunschen der Arbeiter, der Angestellten und 
der Unternehmer gerecht werden wollen. Die ganze schaffende Arbeit, die 
so vie! Unterabteilungen kennt, so vie! widerstreitende Interessen in sich 
vereinigt, muB die Moglichkeit haben, sich in gesonderten Organisation en 
zusammcnzufinden und vertreten zu lassen. Arbeitnehmer und Arbeit
geber haben mancherlei Sonderinteressen, die sich nicht in gemeinsamen 
Organisation en vertreten lassen. 
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Wie sieht nun der Regierungsentwur/ aus? Er ist als Artikel 34a der Ver
fassung gedacht und lautet: 
Die Arbeiter sind dazu berufen, gleichberechtigt in Gemeinschaft mit den Unternehmern 
an der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie an der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung der produktiven Krafte mitzuwirken. Die beiderseitigen Organisationen und 
ihre tariflichen Vereinbarungen werden anerkannt. 
Sie erhalten zur Wahrnehmung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Interessen nach Betrie
ben und Wirtschaftsgebieten gegliederte gesetzliche Vertretungen in Betriebs- und Bezirks
arbeiterditen und einem Reichsarbeiterrat. 
Die Bezirksarbeiterdite und der Reichsarbeiterrat treten zur Erfiillung gesamtwirtschaft
limer Aufgaben und zur Mitwirkung bei der Ausfiihrung der Sozialisierungsgesetze mit 
den Vertretungen der Unternehmer Zll Bezirkswirtsmaftsditen und einem Reichswirt
schaftsrat zusammen. 
Sozialpolitische und wirtschaftspolitische Gesetzentwiirfe von grundlegender Bedeutung 
soU en von der Reichsregierung vor ihrer Einbringung beim Reichstag dem Reichswirt
schaftsrat zur Begutachtung vorgelegt werden. ner Reichswirtschaftsrat hat das Recht, 
selbst solche Gesetze beim Reichstag zu beantragen, die ebenso wie Vorlagen der Reichs
regierung oder des Reichsrats zu behandeln sind. 
Den Arbeiter- und Wirtschaftsraten konnen auf den ihnen iiberwiesenen Gebieten Kon
troU- uud Verwaltungsbefugnisse iibertragen werden. 
Aufbau und Aufgaben der Arbeiter- und Wirtschaftsrate sowie ihr Verhaltnis zu anderen 
sozialen Selbstverwaltungskorpern werden durch Reichsgesetz geregelt. 

Schematisch wurde sich das auf Seite 150 dargestellte Bild ergeben (Abb.4). 
Der Regierungsentwurf ist klar, einfach, durchsichtig. Er geht davon aus, 
daB fur jeden Betrieb Betriebsarbeiterrate gebildet werden. Fur die einzel
nen Bezirke, von der ungefahren GroBe der heutigen preuBischen Regie
rungsbezirke, sollen Bezirksarbeiterrate gewahlt werden. Die Regierung 
will aber von clem alten Grundsatz der direkten Wahl nicht abgehen und 
sieht deshalb vor, daB die Bezirksarbeiterrate ihre Vertreter auf Grund 
der Urwahl direkt aus den Arbeitern entnehmen mussen. Die Bezirksarbei
terrate sollen ausschlieBlich Arbeiterfragen behandeln. Soweit es sich urn 
Fragen handelt, die das ganze Reich betreffen, sollen sie in dem durch die 
Bezirksarbeiterrate beschickten Reichsarbeiterrat ihre Behandlung finden_ 
Auch die Unternehmer sollen nicht ohne Vertretung bleiben. Sie haben sie 
auf regionaler Grundlage schon in Handelskammern, Handwerkskam
mern, Landwirtschaftskammern usw., die bezirklich in Bezirksunterneh
merraten und fur das ganze Reich in einen Reichsunternehmerrat zusam
mengefaBt werden mogen. Zur Vertretung gemeinsamer wirtschaftlicher 
Interessen soli in den Bezir kswirtschaftsra ten, in die die Vertreter von 
beiden Seiten kommen, Gelegenheit gegeben sein; ein Teil der Sitze in den 
Bezirkswirtschaftsraten wird zweckmaBig den fachlichen Arbeiter- und 
Unternehmerorganisationen vorbehalten werden mussen_ 
Man darf sich nicht von Voreingenommenheit gegen das Unternehmertum 
verleiten lassen, die wirtschaftlichen Aufgaben der Unternehmer zu ver
kennen, die sie jahrzehntelang auch noch in einer sozialistischen Wirtschaft 
zu erfu11en haben. Die Unternehmer sol1en also ihre Vertretung auch oben 
finden, und diese Vertretung soli gemeinsam mit dem Reichsarbeiterrat 
in einem Reichswirtschaftsrat zusammengebracht werden. 
Die Regierungsvorlage will aber nicht die Gewerkschaften ausschalten_ 
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Wir bediirfen einer fachlichen Interessenvertretung, sowohl auf seiten der 
Arbeitnehmer wie der Arbeitgeber. Deshalb sollen auch die freiwillig ge
bildeten fachlichen Interessenvertretungen der Arbeiter und der Unterneh
mer im Reichswirtschaftsrat ihre Vertretung finden. Also nicht nur die 
regionale Vertretung der Arbeiter und Unternehmer und sonstigen Be
triebsinhaber, sondern auch die fachliche Vertretung der Personen unseres 
wirtschaftlichen Lebens, wie sie sich in den wirtschaftlichen Organisation en 
gebildet haben, sollen im Reichswirtschaftsrat vertreten sein. Die Beschik
kung dieser Sitze im Reichswirtschaftsrat hatte zu erfolgen einesteils durch 
den Facharbeiterrat (Gesamtheit der Gewerkschaften), anderenteils durch 
den Fachunternehmerrat (Gesamtheit der fachlichen Unternehmerver
bande); auf beiden Seiten beruht somit die Organisation auf zentralen 
Einzelfachraten sowohl der Arbeiter wie der Unternehmer, die sich auiler
dem in gemeinsamen zentralen Einzelfachraten (Arbeitsgemeinschaften) 
vereinigen sollen. 
Aber auch dann noch wiirde keine allen Anspriichen geniigende Zusam
mensetzung dieses hochsten Wirtschaftskorpers herauskommen, da dann 
nur die Produzenten im Reichswirtschaftsrat vertreten sein wiirden. Des
halb sollen auch andere, insbesondere die Konsumenten, dort ihre gebiih
rende Vertretung finden. 
Vergleicht man diese verschiedenen Antrage, deren schematische Darstel
lung sich streng an die Vorschlage, wie sie vorliegen, halt, wird man zu 
dem Ergebnis kommen, dail die Regierungsvorlage den richtigen Weg be
schreitet. 
1ch stehe nicht an, zu sagen, daB mir die Regierungsvorlage nicht geniigt. 
Unter der in ihr erwahnten »gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der pro
duktiven Krafte« und der »Erfiillung gesamtwirtschaftlicher Aufgaben« 
kann man sich nichts Rechtes vorstellen. Wenn aber das »gesamtwirt
schaftlich« geandert wiirde in »gemeinwirtschaftlich«, wiirde den Raten 
die Teilnahme an der Sozialisierung zugewiesen sein. Diese kann man 
ihnen nicht vorenthalten. Hier find en sie ein fiir die deutsche Gemein
wirtschaft iiberaus wichtiges Feld der Betatigung von einer Stelle aus, von 
der sich die Zusammenhange des Wirtschaftslebens, ihre vielfaltige Ver
flechtung, die Abhangigkeit des einen Teiles von dem anderen klar iiber
sehen lailt. Es wiirde vermieden, dail im Einzelbetrieb oder in ortlichen 
Instanzen eine partikularistische Wirtschaftspolitik getrieben wiirde, die 
nicht nur innerhalb des Unternehmertums, sondern auch in der Arbeiter
schaft etwas typisch Antisozialistisches darstellt. 
Ich glaube daher, dail mit einigen Knderungen der Kompetenzzuteilung 
die Regierungsvorlage sich als der Weg darstellen wiirde, auf dem wir zur 
Losung der Ratefrage kommen konnten. 

Anmerkung: 

1 Das Kapital. Von Karl Marx. Volksausgabe. Stuttgart 1914, ]. H. W. Dietz Nam
folger, S. 7. 
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II. Aktuelle Bedeutung 



Rategedanke versus Parlamentarismus? * 
o berlegungen zur aktuellen Diskussion der N euen Linken 

Udo Bermbach 

Positionen linker Parlamentskritik 

» Wir zielen ein System direkter Demokratie an, und zwar von Ratedemo
kratie, die es den Menschen erlaubt, ihre zeitweiligen Vertreter direkt zu 
wahlen und abzuwahlen, wie sie es auf der Grundlage eines gegen jed
we de Form von Herrschaft kritischen Bewufhseins fUr erforderlich halten. 
Dann wiirde sich Herrschaft von Menschen iiber Menschen auf das kleinst
miigliche MaB reduzieren.« 1 Die mit sol chen Worten bezeichnete neuer
liche Aktualisierung des vermeintlich schon historisch gewordenen Rate
gedankens durch Theorie wie Aktionen der Neuen Linken verbindet sich 
mit der weltweit beobachtbaren Unzufriedenheit und Kritik einer Intelli
genz, die den immer wieder beschworenen demokratischen Legitimitats
anspruch westlich-parlamentarischer Gesellschaften radikalisiert, urn ihn 
solchermaBen gewendet gegen das bestehende Institutionengefiige ausspie
len zu kiinnen bzw. seine Einliisung zu verlangen. Dabei laBt die Erfah
rung, daB der liberal verfaBte Staat auch nach seiner uniibersehbaren 
Wandlung zur dirigistisch orientierten »Daseinsvorsorge« (Forsthoff) noch 
immer jenen Fundamentalpramissen folgt, nach denen er zu Zeit en der 
biirgerlichen Revolution angetreten war, daB er beispielsweise zumeist nur 
mit zeitlicher Verspatung und unter hohen Kosten, durch Krisenerfahrung 
also, jene Bereiche iiffentlicher Bediirfnisse zu erkennen und befriedigen 
vermag, die sich privatwirtschaftlichem Maximierungsdenken zunachst ent
ziehen, nach immer neuen Miiglichkeiten demokratischen Selbstverstand
nisses und seiner praktischen Umsetzung suchen. Marxistische Kritik am 
Kapitalismus und dessen politi scher Verfassung wird in der Konsequenz 
solcher Erfahrung wieder aufgenommen und in die Zukunft entfaltet, 
ohne doch zugleich die neue Gesellschaft, deren Konturen allen falls nega
tiv in der Kritik an bestehenden Verhaltnissen aufleuchten, in einem pra
ziseren, analytischer Vernunft entsprechenden Sinne bestimmen zu kiin
nen 2. Dies letztere Freilich unterbleibt mit Absicht, jenen liberal en Kriti
kern zum Trotz, die darin ein Zeichen der Schwache sehen und dieser Kri
tik den Theoriecharakter verweigern 3. Theoretisches Selbstverstandnis der 
Neuen Linken wird solcher Zuweisung allerdings widerstreiten und in die
sem Zusammenhang vielleicht auf eine Stelle verweisen, die sich bei Lukacs 
findet: »Das Hinausgehen iiber die Unmittelbarkeit der Empirie und 
ihren eben so bloB unmittelbar rationalistischen Spiegelungen darf sich ... 

,~ Aus: Parlamentarismus ohne Transparenz, brsg. von Win/Tied Steffani, Kritik Bd. III, 
Opladen 1971, S. 245-265. 
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zu keinem Versuch, iiber die Immanenz des gesellschaftlichen Seins hinaus
zugehen, steigern, wenn dieses falsche Transzendieren nicht die Un mittel
barkeit der Empirie mit allen ihren unlosbaren Fragen in einer philoso
phisch sublimierten Weise noch einmal fixieren und verewigen soIl. Das 
Hinausgehen iiber die Empirie kann im Gegenteil nur soviel bedeuten, 
dag die Gegensdnde der Empirie selbst als Moment der Totalitat, d. h. 
als Momente der sich geschichtlich umwalzenden Klassengesellschaften er
fagt und verstanden werden. Die Kategorie der Vermittlung als metho
discher Hebel zur Dberwindung der blogen Unmittelbarkeit der Empirie 
ist also nidJ.tS von augen (subjektiv) in die Gegenstande Hineingetragenes, 
ist kein Werturteil oder Sollen, das ihrem Sein gegeniiberstande, sondern 
ist das Offenbarwerden ihrer eigentlichen, objektiven, gegenstandlichen 
Struktur selbst. Diese kann aber erst infolge des Aufgebens der falschen 
Einstellung des biirgerlichen Denkens an den Gegensdnden zum Vorschein 
kommen und ins Bewugtsein gehoben werden. Denn die Vermittlung ware 
unmoglich, wenn nicht bereits das empirische Dasein der Gegensdnde 
selbst ein vermitteltes ware, das nur darum und insofern den Schein der 
Unmittelbarkeit erhalt, als einerseits das Bewugtsein der Vermittlung 
fehlt, andererseits die Gegenstande (eben deshalb) aus dem Komplex ihrer 
wirklichen Bestimmung gerissen und in eine kiinstliche Isolation gebracht 
worden sind.« 4 In sol chen Worten deutet sich an, weshalb das Verferti
gen einer konkreten Utopie im Sinne eines einmal formulierten, auf Prak
tikabilidt hin angelegten Gegenmodells nicht als Aufgabe kritischen Den
kens im hier gemeinten Sinne gesetzt ist; die Bewegung eines sol chen Den
kens zielt in eine andere Richtung. Nicht nur das von Engels verfagte 
Verdikt, welches utopisches Denken im Marxismus als vorwissenschaft
liches unter Ideologieverdacht stellte, ohne doch leugnen zu wollen, dag 
der Traum yom besseren Leben den Schwierigkeiten der taglichen Erfah
rung entspringt, vielmehr die Struktur dieser Kritik selber, die die Neue 
Linke am bestehenden Herrschafts- und Gesellschaftssystem geleistet hat 
und leistet, verbietet die Konkretion dort, wo eben diese im Umschlag 
aus der Negativitat zur Stabilisierung und Affirmation gegebener Tat
bestande beizutragen vermag. Der intentionalen Vergegensdndlichung 
einer nachbiirgerlichen Gesellschaft geht daher zwangslaufig jene Kritik 
voraus, die den Totalidtsanspruch kritischer Dialektik in der Analyse 
exist enter Verfassungssysteme einzulosen sucht und so notwendigerweise 
an die Stelle ausformulierter Alternativmodelle und ihrer nicht antizipier
baren Voraussetzungen den Aufweis der Bruchstellen parlamentarischer 
Verfassungen setzt. Dag diesem methodischen Ansatz dennoch utopische 
Momente impliziert bleiben, allerdings in einem Sinne, der dem iiblichen 
Wortgebrauch ziemlich kontrar ist, ergibt sich aus des sen eigenen Pramis
sen; »nicht in der positiven Bestimmung dessen, was sie will, sondern in 
der Negation dessen, was sie nicht will, konkretisiert sich die utopische 
Intention am genauesten. 1st die bestehende Wirklichkeit die Negation 
einer moglichen besseren, so ist die Utopie die Negation der Negation« 5. 

So kann der Sozialismus nur negativ, an Hand bestehender Verhaltnisse 
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bestimmt werden, »als Ablehnung jedes Biirokratismus, jedes zentralen 
Dirigismus, als die Dbergabe der Macht an die Produzenten in den Pro
duktionsstatten selber« 6. 

GemaB solcher Voraussetzungen laBt sich der Antiparlamentarismus der 
Neuen Linken als Sekundarphanomen einer sehr viel breiter fundierten 
Gesellschaftskritik mit, soweit marxistisch bezogen, deutlich okonomisch 
dominierender Akzentuierung klassifizieren - wobei etwa die Bestimmung 
Rosa Luxemburgs, der Parlamentarismus sei »die bestimmte historische 
Form der Klassenherrschaft der Bourgeoisie und ihres Kampfes mit dem 
Feudalismus« 7, durchaus beibehalten wird -, wie umgekehrt der Riickgriff 
auf den Rategedanken nicht den Endpunkt eines linken »Verfassungsver
standnisses« bestimmt. Beides gewintlt vielmehr einen durchaus strate
gischen Stell en wert, dessen funktionale Effizienz sich am Kontext der 
Kapitalismus-Kritik ausrichten muB 8. In dieser freilich steckt der dezi
dierte Verdacht, daB jene Postulate der biirgerlichen Aufklarung, die biir
gerliches Verfassungsdenken einst konstituierten und ihm seinen emanzi
patorischen Impuls vermittelten, inzwischen zur bloB en Fassade eines for
mal verstandenen Demokratiebegriffes verkiimmert sind, der seinerseits 
allerdings dazu dient, die faktisch bestehenden, durch und durch un demo
kratischen Herrschaftsverhaltnisse verschleiern und stabilisieren zu helfen. 
Die Gruppen der Neuen Linken ziehen aus sol chern Befund unterschied
liche Konsequenzen. Wahrend der anarchistisch-antiautoritare Fliigel iiber
wiegend der Meinung ist, »daB erst in der Kontinuitat des Kampfes und 
in der Koordinierung der Aktionen sich eine gemeinsame politische Linie 
ausarbeiten lasse« 9, die Struktur der Kritik also zunachst in einen bloB en 
»Anti-Institutionalismus« treibt, ohne allerdings - worauf noch zuriick
zukommen sein wird - die Notwendigkeit von Organisation ganzlich zu 
leugnen, zielt die Kritik der mehr marxistisch orientierten Fliigel weniger 
auf Institutionen allgemein, als auf deren mittlerweile fragwiirdig gewor
dene Legitimitatsgrundlage 10. Setzt diese Kritik am Verfassungsgefiige 
parlamentarisch organisierter Gesellschaften an, so geht in sie ein, was 
liberale Kritik partiell bereits vorweggenommen hat. Der Parlamentaris
mus wird dabei - in einem ersten Schritt - gemessen an seinen eigenen 
Pramissen der tlffentlichkeit und biirgerlichen Partizipation. Konfrontiert 
wird auf diese Weise allerdings ein Kategoriengeriist, das spatestens dem 
politischen Selbstverstandnis des neunzehnten Jahrhunderts entspricht, 
keineswegs aber selber ausreichend ist fiir die zu fiihrende Auseinander
setzung mit jenen Anforderungen, die sich aus der iibersteigerten Indu
strialisierung und jenen Dysfunktionalitaten des technischen Verwertungs
prozesses erg eben, die dies em - auch und gerade im Selbstverstandnis der 
Neuen Linken - als primare Gefahr immanent sind. Das macht zugleich 
deutlich, in welchem AusmaB der Emanzipationsanspruch der Neuen Lin
ken - bewuBt oder unbewuBt - den eigenen, der biirgerlichen Philosophie 
verpflichteten Voraussetzungen verhaftet bleibt, oder anders formuliert: 
wie stark die Eigendynamik der biirgerlichen Aufklarung auch unter doch 
drastisch veranderten gesellschaftlichen Bedingungen noch nachwirkt. »Die 
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Vorstellung, daB Demokratie Selbstbestimmung und Emanzipation be
deute, wird als ernst zu nehmende VerheiBung friihbiirgerliche Philoso
phie begriffen.« 11 Deutlich wird damit aber auch, daB der bloBe Verweis 
auf jene Urspriinge der biirgerlichen Gesellschaft und ihre nach wie vor 
unrealisierten Implikate, die Reproduktion aufkHirerischer Begrifflichkeit 
also, eine neu zu leistende, empirisch abgesicherte Situations analyse nicht 
ersetzen kann, sie vielmehr insoweit herausfordert, als die angestrebte 
Strategie einer neuen Aufklarung, die iiber die biirgerlichen Inhalte der 
alten hinauszugreifen gezwungen ist, zutreffend und letztlich auch poli
tisch effektiv bestimmt werden solI. Ohnehin besteht hier eine der ent
scheidenden Schwierigkeiten: Kritik, die nach dem Selbstverstandnis der 
Neuen Linken die traditionellen Inhalte sprachlicher Kommunikation auf
zukiindigen gezwungen ist, urn an ihre Stelle neue, unverbrauchte und die 
bestehenden gesellschaftlichen Verstandigungsmuster durchbrechende In
halte zu setzen, steht dennoch immer wieder in der Gefahr, gerade dort 
steckenzubleiben und dementsprechend wirkungslos zu werden, wo sie im 
Interesse gesellschaftlicher Kommunikation in formaler Absicht tradierte 
Begrifflichkeit zunachst aufnehmen muB, diese freilich dann in ihren mit
gegebenen Bedeutungsinhalten auf einen neuen, verandernden und ver
anderten Konsensus hin umzuformulieren unternimmt 12. 

Utopie und Organisation 

Die Forderung nach einer neuen Strategie der AufkIarung setzt zunachst 
einmal eine Parlamentarismus-Analyse voraus, die den eigenen kritischen 
MaBstab nicht ausschlieBlich orientiert am rousseauistisch verengten Demo
kratiemodell eines fiktiven, vorindustriellen Gesellschaftszustandes, dieses 
vielmehr gerade durchbricht, urn die Frage nach der Komplexitat moderner 
Industriegesellschaften und demokratischer Partizipationschancen in allen 
Bereichen des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens neu formulieren zu 
konnen. So wichtig es fUr den aufklarerischen Impuls auch sein mag, in 
wirksamer, prokrusteshafter Verkiirzung die» Transformation der Demo
kratie« zu einem »autoritaren Staat rechtsstaatlichen Typus« 13 zu kon
statieren, so wenig bleibt doch unerla£lich, den Stellenwert der Institutio
nen und deren Bedingungen im parlamentarischen EntscheidungsprozeB 
genauer auszumachen. Globale Zuweisungen wie die, daB demokratische 
Intention (wie sie im Grundgesetz angelegt ist) sich involutiv zugunsten 
der Herrschenden einschranke und damit individuelle Entfaltungsmoglich
keiten in dem MaBe beschranke, in dem der technische Modernisierungs
prozeB die Hinordnung des einzelnen an unreflektierte Postulate einer 
industrialisierten Leistungsgesellschaft erzwinge, sind so lange unverbind
lich, vielleicht so gar vage, als deren Konkretion und die damit gesetzten 
Konsequenzen ausbleiben. Dem Gegenargument, das zu jeder Zeit und 
Gelegenheit die Sachzwangideologie 14 bereithalt, wird in diesem Kon
text erst zu begegnen sein, wenn institutionelle Binnenmechanismen und 
deren gesellschaftliche Voraussetzungen selber thematisiert und kritisch 
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gewendet erscheinen, wenn eine Theorie, wie sie von der Neuen Linken 
angeboten wird, als Gesellschaftstheorie zugleich auch eine Theorie der 
Institution 15 mitzuliefern imstande ist, die den UmsetzungsprozeB gesell
schaftlicher Entwiirfe auf seine eigenen Voraussetzungen hin befragt. Was 
selbstverstandlich nicht heiBen kann, daB solcher Versuch im statischen 
Modell sich fixierte, in seiner Verfestigung unfahig, die eigenen Bedingun
gen zu problematisieren und iiberdies vergessend, daB das Ausrichten am 
Postulat der Identitat von Regierenden und Regierten schon selber den 
transitorischen Charakter bedingt, denn: es hatte wohl wenig Sinn, »Zu
kunftsentwiirfe zu liefern, ohne iiber den TransformationsprozeB nachzu
denken« 16. 1st Organisation aber die »Form der Vermittlung zwischen 
Theorie und Praxis« 17, so bleibt zu iiberpriifen, ob es mit jener bekann
ten Formulierung Adornos sein Bewenden haben kann, wonach Biirokrati
sierung etwa proletarischer Organisationen »ihr fundamentum in re haben, 
nicht entspringen einem Oberbegriff Organisation iiberhaupt, sondern aus 
gesellschaftlichen Bedingungen wie dem Zwang, innerhalb eines iibermach
tigen Systems sich zu behaupten, dessen Gewalt vermoge der Verb rei tung 
seiner eigenen Organisationsform iiber das Ganze sich realisiert« 18. Auch 
wenn offensichtlich ist, daB Organisationsformen nicht willkiirlich von 
ihren jeweils analytisch faBbaren Umweltbedingungen abgelost werden 
konnen, vielmehr in Inhalt und Funktion an historisch vorgegebene Ziel
projektionen gebunden bleiben, so laBt andererseits gerade die historische 
Erfahrung den strukturellen Vergleich situationsahnlicher Verhaltnisse zu. 
Da Gesellschaft immer nur als organisierte Gesellschaft denkbar und vor
stell bar bleibt, muB zuriickgefragt werden, welche Strukturierung von Ge
sellschaft sich durch die Notwendigkeit von Organisation ergibt, dariiber 
hinaus, welche Eigendynamik Organisation selber zu entfalten vermag. 
Eine Gesellschaftstheorie, die daran vorbei wollte und die Erkenntnisse 
neuerer Organisations- und Kommunikationstheorie etwa als Makulatur 
biirgerlichen Wissenschaftsversrandnisses beiseite zu schieben wiinschte, 
wiirde sich selber in ihrem Charakter in Frage stellen lassen miissen. 
In der Konsequenz solcher Dberlegungen ware deshalb eine Analyse be
stehender Verfassungssysteme zu leisten, die - jenseits von in den Vor
dergrund geriicktem Ideologieverdacht, ohne dies en Freilich ausklammern 
zu wollen - die komplexen Strukturen der Willensbildungs- und Ent
scheidungsprozesse innerhalb des Regierungssystems auseinanderzufalten 
hatte und die technischen Bedingungen des Apparates auf seine politische 
Folgen hin iiberpriifen miiBte. Obgleich solche Analysen bereits in nicht 
unerheblicher Anzahl vorliegen 19, werden sie aber noch immer in ihrer 
Relevanz fiir das Theorieverstandnis groBer Teile der Neuen Linken, vor 
allem des anarchistisch-antiautoritaren Fliigels, iiberdeckt durch pseudo
empirische Theoreme. Indessen konnte erst eine empirisch abgesicherte 
Theorie des modernen Parlamentarismus, die die globale Zuweisung von 
biirgerlicher Gesellschaft, Kapitalismus und Reprasentativverfassung zu
gunsten eines differenzierten Zugriffs aufgibt, den funktionellen Umset
zungsbedingungen politischer Reprasentation genauer nachgeht, praziseres 
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iiber die Zukunftschancen des parlamentarischen Regierungssystcms aus
machen und beispielsweise die Frage sich stellen, ob nicht - wie etwa in 
England nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen 20 - politische Offenheit 
gegenwartiger Institutionen auch eine sozialistische Politik erlauben 
wiirde 21. 

Funktionen des Rategedankens 

Historisch ist der Rategedanke zumeist dann aktuell geworden, wenn be
stehende gesellschaftliche Verhaltnisse von Teilen der Bevolkerung als 
repressiv empfunden wurden und die politische Verfassung solche sozialen 
Spannungen nicht mehr auszugleichen und auszuhalten vermochte. Neben 
die Diskussion urn mogliche Institutionalisierung von »Raten« als Verfas
sungsorgane, neben Dberlegungen zu denkbaren Modellen ratedemokra
tisch strukturierter Gesellschaften trat daher von Anfang an eine sehr 
wesentliche, gem essen an der historischen Relevanz vielleicht die entschei
den de Funktion des Rategedankens: die der Mobilisierung sozial unter
privilegierter Klassen. Gerade der in aller Regel spontane Charakter histo· 
rischer Ratebewegungen spiegelt in sich wider, was die jeweils existieren
den Verfassungssysteme den Tragern solcher Bewegungen bis dahin vor
enthalten hatten. Geht man davon aus, daB Ratebewegungen jenseits mog
licher, diskutierter modellhafter Verfestigung zwar nicht die Form einer 
nachburgerlichen Gesellschaft ein fur allemal vorweggenommen haben, 
wohl aber deren Intention genauer zu bezeichnen und damit zugleich die 
Voraussetzungen demokratischer Gesellschaftsordnung ins vorrevolutio
nare Bewufhsein zu heben such ten, so kann die gegenwartige Diskussion 
des Rategedankens zugleich begriffen werden als Akt der Aufklarung und 
Selbstreflexion bestehender Organisationsproblematik. Die unterschied
lichen historischen Sto£richtungen, mit denen Ratebewegungen politische 
Wirksamkeit erreichten: als Klassenkampfinstrumente gegen einen restrik
tiv operierenden Herrschaftsapparat, als Modell eines sozialistisch orien
tierten, direkt-demokratischen Verfassungskonzeptes oder auch nur in der 
reduzierten Form wirtschaftlicher Mitbestimmung bzw. Anleitung zum 
Entwurf direkter Mitsprache in verschiedenen Teilbereichen von Gesell
schaft, gewinnen so fur Selbstbestimmung und Verortung des liberalen 
Reprasentationsmodells in seiner gegenwartigen Form der parlamenta
rischen Regierung einen neuen Stellenwert, geben gleichzeitig Kriterien 
einer Reform an, die jenseits systemimmanenter Bezugspunkte demokra
tische Emanzipation an die Stelle blo£er Systemstabilisierung zu set zen 
vermag 22. In dem Ma£e, wie genau bezeichenbare Probleme der moder
nen Industriegesellschaft im Ratemodell reflektiert werden oder auch 
iiberhaupt nicht mehr auftauchen und indirekt uberwunden werden sollen, 
wird zugleich signifikant, wo mogliche Legitimationsschwierigkeiten der 
bestehenden Gesellschaftsordnung anzutreffen sind, und zwar in einem 
praziseren Sinne, als dies eine bloB immanente Kritik leisten kann. Dies 
als eine vielleicht unbeabsichtigte Funktion der aktuellen Ratediskussion 
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mit allem Nachdruck festzuhalten, durfte von einiger Wichtigkeit sein, 
weil damit ein Aspekt angezielt wird, der dem Selbstverstandnis sehr vie
ler Ratetheoretiker, auch der Neuen Linken, insofern widerstreitet, als 
damit der Parlamentarismus in die Lage versetzt wird, sich seiner eigenen 
Verbesserung im Sinne effektiverer Funktionalitat und deren Legitimie
rung anzunehmen. Es liegt auf der Hand, daB solche Interpretation des 
Rategedankens dies en gerade dort den bestehenden Verhaltnissen inte
griert, wo er eigentlich auf das Zerschlagen der alten Institutionen aus
geht. Doch resultiert solche Dialektik aus der Sache selber und nimmt jene 
alte Erfahrung wieder auf, daB eine anarchistisch-antiautoritare Theorie, 
die das Ratemodell primar als stimulatorisches Movens begreift, in erster 
Linie auf bewuBtseinsverandernde Aktionen, in dies em ihrem »historischen 
Voluntarismus« eben nicht auf die Eroberung der Macht ausgeht, sondern 
auf »die unmittelbare, praktisch vorgelebte Kontrastierung ihres freiheit
lichen Ideals mit dem sie umgebenden sozialen Milieu, zu dem Zweck, in 
der von autoritaren Gewalten beherrschten Gegenwart bereits Keimzellen 
des zukunftigen herrschaftslosen Zustandes auszusteuern, die, durch die 
Kraft des Beispiels sich vermehrend, den latenten revolutionaren ProzeB 
ins Garen bringen und beschleunigen sollen, urn im Augenblick der - jeder
zeit zu erwartenden - Revolution explosiv eine derart massenhafte Aus
breitung zu finden, daB die gesamte ausgebeutete und unterdruckte Be
volkerung davon ergriffen wird« 23. Ratetheorie als Aufforderung zur 
Selbstreflexion von Organisationsproblemen und zugleich als Akt gesell
schaftlicher Aufklarung beruhrt sich hier mit jenem Willen zur Reform, 
der seinerseits nur dann lebensfahig und wirksam bleibt, wenn er auBer
reformatorische ImpulS(! erhalt. Auf dies en engen Zusammenhang abzie
lend, schrieb bereits Pannekoek: »Massenaktionen sind nichts Neues, son
dern so alt wie der Parlamentarismus selbst; jede Klasse, die sich des 
Parlamentarismus bediente, hat auch gelegentlich Massenaktionen ange
wandt. Denn sie bilden eine notwendige Erganzung, oder rich tiger noch, 
eine Korrektur des Parlamentarismus. Da das Parlament, wo das parla
mentarische System ausgebildet ist, die Gesetze, also auch das Wahlgesetz 
fur sich selbst bestimmt, hatte eine einmal herrschende Klasse oder Clique 
es in der Hand, trotz aller gesellschaftlichen Entwicklung, ihre Herrschaft 
fur alle Ewigkeit zu festigen. Tritt aber ihre Herrschaft zu der neuen Ent
wicklung zu sehr in Widerspruch, dann tritt die Massenaktion, oft in der 
Gestalt einer Revolution oder Volkserhebung, als Korrektur auf, fegt die 
herrschende Clique weg, zwingt dem Parlament ein anderes Wahlgesetz 
auf und bringt derart Parlament und Gesellschaft wieder miteinander in 
Dbereinstimmung. Auch kann es vorkommen, daB eine Massenaktion als 
Wirkung eines groBen Notstandes der Massen auf tritt, als Druck auf das 
Parlament, MaBnahmen zur Abhilfe zu treffen. Die Furcht vor den Fol
gen der Volksemporung zwingt oft die im Parlament herrschende Klasse 
zu MaBnahmen im Interesse der Massen, fur die sie sonst nicht zu haben 
waren. Ob bei dies en Massenaktionen zugleich Manner im Parlament sit
zen, die als ihre Wortfuhrer auftreten, ist zwar alles andere als wertlos 
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oder gleichgiiltig, aber doch nebensachlich; die bestimmende und entschei
den de Kraft liegt drauBen.« 24 

Die Bedingungen eines sol chen Korrespondenzverhaltnisses von rate demo
kratischem Prinzip und liberal em Reprasentationsgedanken lassen sich 
ausmachen. 1m hier bezeichneten Zusammenhang nimmt der Rategedanke 
strukturell das vorweg, worauf die Entwicklung der biirgerlichen Gesell
schaft ohnehin zwangslaufig ausgeht, reflektiert also gleichsam deren 
nachste Phase. Er bleibt damit in dieser, seiner strukturellen Bedingtheit 
darauf angewiesen, daB die Antizipation zukiinftiger Entwicklung mit 
ihrer realen Moglichkeit iibereinstimmt, d. h., die bestehende Gesellschaft 
erweist sich in ihrer Totalitat nur dann als falsch, wenn der utopische 
Entwurf seine »hohere Rationalitat« in einem dreifachen Sinne belegt: 
»a) die Aussicht bietet, die produktiven Errungenschaften der Zivilisation 
zu erhalten und zu verbessern; b) die bestehende Gesellschaft in ihrer 
Wesensstruktur, ihren Grundtendenzen und -beziehungen bestimmt; c) der 
Verwirklichung einer Befriedigung des Daseins eine groBere Chance bietet 
im Rahmen von Institutionen, die der freien Entwicklung der mensch
lichen Bediirfnisse und Anlagen eine groBere Chance bieten« 25. 

Versucht man, solche Bedingungen zu konkretisieren, so ware hier viel
leicht darauf zu verweisen, daB das Abheben des Rategedankens auf die 
Mobilisierung der Massen im Sinne des »BewuBtwerdens« ihres gesell
schaftlichen Seins und daraus resultierend gesellschaftlichen Engagements 
nicht nur eine Voraussetzung fUr die Funktionsfahigkeit ausformulierter 
Ratekonzepte darstellt - dies gewiB auch -, sondern vor allem einen der 
zentralen Schwachpunkte des liberalen Demokratietyps 26 markiert. Die 
urspriinglich der liberal en Reprasentationsidee implizite Voraussetzung, 
wonach die fiktive Identitat von Regierten und Regierenden durch weit
gehende Gleichheit der materiellen Interessenlage eines den Staat und die 
Gesellschaft bestimmenden Biirgertums im Akt reprasentativer, d. h. hier 
primar legislativer Umsetzung hergestellt wurde, erweist sich heute, da die 
sozialen Bedingungen von Reprasentation sich geandert haben, als frag
wiirdig. Wo freies Mandat und die individuelle Unabhangigkeit des Ab
geordneten die Pluralitat staatlicher und gesellschaftlicher Interessen nicht 
mehr liickenlos abzufangen vermogen und deshalb eine Reihe subsidiarer 
Organe das Funktionieren des Regierungssystems sicherstellen muB, bedarf 
es offensichtlich der Neuinterpretation des liberal en Reprasentationsver
standnisses 27. 

Ratetheorie verweist auf diesen Punkt. Der immer wieder nachhaltig ak
zentuierte Hinweis, daB die individuelle Autonomie sich erst im prak
tischen Vollzug tagtaglicher Entscheidungen zu entfalten vermag, setzt 
intentional direktes gesellschaftliches und politisches Engagement an die 
Stelle von Reprasentation. Wenn Marx gelegentlich der Dberlegungen zur 
Selbstentfremdung des Menschen bemerkt, »daB das Verhaltnis des Men
schen zu sich selbst ihm erst gegenstandlich, wirklich ist durch sein Ver
haltnis zu dem anderen Menschen« 28, so zielt eine solche Aussage auf die 
gebrochenen Beziehungen zwischenmenschlicher Kommunikation der mo-
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dernen Industriegesellschaft, die sich im institution ellen Dberbau mit all 
seinen Verselbstandigungstendenzen widerspiegeln. Die Aufforderung, die 
damit ausgesprochen wird, ist deutlich: Anzustreben ware die immer neue 
und ausgeweitete Bereitstellung gesellschaftlicher Betatigungsmoglichkei
ten des einzelnen, die bewufhseinsmaBige Forderung der gesellschaftlichen 
Vermittlung individueller Existenz und daraus folgend eben die Forde
rung, an den Bedingungen des eigenen Lebens verantwortlich mitzuwirken. 
Ins Praktische gewendet vermag solche Selbstreflexion Kritik noch dort 
einzubringen, wo liberales Selbstverstandnis bereits schweigt, weil es die 
biirgerlichen Freiheiten noch garantiert sieht. Das zeigt sich beispielsweise 
deutlich in der Einschatzung des Stellenwertes von Wahlen seitens der 
Neuen Linken. Hatte Marx schon geschrieben, das allgemeine Wahlrecht 
diene im biirgerlich-parlamentarischen System lediglich dazu, »in drei oder 
sechs Jahren zu entscheiden, welches Mitglied der herrschenden Klasse das 
Yolk im Parlament ver- und zertreten soll« 29, wohingegen es in der Pari
ser Kommune nicht mehr als Instrument des Klassenkampfes, sondern dem 
dort konstituierten Volke gedient habe, so wird solches Urteil auch heute 
noch prinzipiell iibernommen. Wo der parteienstaatlich organisierte ParI a
mentarismus als »plurale Fassung einer Einheitspartei« 30 interpretiert 
wird, weil die Abschaffung des Grundwiderspruchs eines kapitalistischen 
Systems von den konkurrierenden Parteien nicht mehr zur Diskussion und 
Entscheidung gestellt wird, verkiirzt sich der Herrschaftskonflikt auf den 
Fiihrungskonflikt und wird die Wahl lediglich zum »Verteilungsmodus 
der Machtpositionen« 31. 

Wie immer man die hinter einer sol chen Aussage stehende Analyse des 
liberal en Parlamentarismus bewerten mag - reflektiert wird in ihr wohl 
auch die Beobachtung, daB offensichtlich der bloBe Wahlakt die Engage
mentbereitschaft der Reprasentierten nicht aus- und abzuschopfen vermag, 
daB politische Betatigung, wird sie auf temporar verengte Akte der Aus
wahl von Regierungspersonal und der Akklamation zu Wahl- und Partei
programmen beschrankt, sich ihrer eigenen Bestimmung begibt. Letztere 
wiederherzustellen, d. h. die Frage zu formulieren, wie die gebrochene 
Kommunikationsstruktur innerhalb des reprasentativen Systems den Be
diirfnissen eines auf seine Autonomie ausgehenden, sich in der gesellschaft
lichen Aktivitat erst entfaltenden Menschen angepaBt werden kann, wie 
umgekehrt aber auch der demokratische Riickgriff politischer Fiihrungs
eliten nicht nur diese seiber besser zu legitimieren vermag, sondern zu
gleich auch die Motivation fiir erhohte Partizipationsbereitschaft liefern 
kann, indem der Regierte sich ernst genommen sieht - darauf geht Rate
theorie als Selbstreflexion aus. Das kann in dies em Zusammenhang nicht 
heiBen, sofort die Frage der institutionellen Umsetzung zu stellen und im 
eventuellen Scheitern einer Antwort die praktische Sinnlosigkeit des Postu
lats zu konstatieren. Vielmehr zielt solches Verstandnis gesellschaftlicher 
Selbstreflexion darauf ab, in den Konturen der Utopie einer ratedemo
kratisch organisierten Gesellschaft die gegebenen Verfassungsinstitutionen 
zur standigen Riickbesinnung auf ihre Legitimitatsgrundlage zu zwingen, 
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sich ihrer demokratisch intendierten Zielsetzung zu versichern und gleich
zeitig die Breite politisch denkbarer Alternativen mit einem auf Perpetuie
rung des Status quo orientierten Systems zu kontrastieren. Freilich: man 
kann das Problem auch institution ell fassen und etwa danach fragen, 
welche Moglichkeiten sich jenseits traditioneller Institute wie dem der 
Wahl ergeben und denken lassen, der biirgerlichen Mitsprache breiteren 
Raum zu garantieren. Aber zunachst einmal diirfte wichtiger sein, das 
Postulat der zu entfaltenden Autonomie, wie es in der Ratetheorie in 
unterschiedlichen Varianten anzutreffen ist, als ein totales dem Reprasen
tationsgedanken entgegenzuhalten, politische Mitsprache als limitierte zu
riickzuweisen und Demokratie prozessual als »Demokratisierung« 32 iiber 
einen eng verstandenen, genuin politis chen Bereich hinaus allen Bereichen 
gesellschaftlichen Lebens zuzuweisen. 
Dariiber hinaus problematisiert das Abheben und die damit verbundene 
Hoffnung des Rategedankens auf Spontaneitat politi scher Handlungs
moglichkeiten 33 nicht zuletzt die dem europaischen Liberalismus selbst
verstandliche Verbindung von parlamentarischer Demokratie und Rechts
staatsgedanke. Die in der Neuen Linken von Anfang an gefiihrte Diskus
sion iiber die Rolle von Gewalt 34 sowie die damit einhergehenden Ver
suche, eine Strategie der (begrenzten) Regelverletzung und systemiiberwin
dender Reformen 35 zu formulieren, haben hier ihren systematischen Ort 
und kontrastieren bewuBt mit den formalisierten Betatigungsmoglichkei
ten innerhalb der gegebenen gesellschaftlichen Verhaltnisse. Stehen gesell
schaftliche Struktur und individuelle Bediirfnisse in einem inner en Zusam
men hang, bedingen sie sich gegenseitig - wie unterstellt wird -, so bleibt 
die angestrebte Entfaltung einer neuen Autonomie des Menschen yom Ent
wickeln neuer Bediirfnisse abhangig. Der Zirkel, der hier vorliegt, die 
Frage namlich, »wie die von der herrschenden Gesellschaftsstruktur pra
formierte, entfremdete Psyche der Individuen, die ja die Bediirfnisse hat, 
welche die Gesellschaft ihr suggeriert, sich aus dem Bann des bestehenden 
Systems der Bediirfnisse IOsen und neue Bediirfnisse entfalten soll« 36, 

wird innerhalb der Ratediskussion mit historischem Verweis durchbrochen. 
Sind namlich Ratebewegungen historisch immer revolution are Bewegungen 
gewesen, dann zeigt eben dieser Sachverhalt, daB die Internalisierung ge
sellschaftlicher Verhaltensmuster das urspriingliche Bediirfnis nach Freier 
Selbstentfaltung allenfalls temporar zu iiberdecken und zu unterdriicken 
vermag. Angesichts zunehmender Repression bleibt somit nur noch spon
taner Protest. Damit wird Spontaneitat zu einer zentralen Kategorie des 
Rategedankens, die selber verschiedene qualitative Stufen durchlaufen 
kann. Beginnt der revolutionare Kampf »aus einem dumpfen Gefiihl des 
Unbehagens an den bestehenden Verhaltnissen heraus« und ist er hinsicht
lich seiner verfolgten Ziele »anfangs oft fast bewuBtlos« 37, ja, liegt gerade 
die Starke der revolutionaren Bewegung darin, daB sie sich auf eine »un
kontrollierte Spontaneitat stiitzt, daB sie Impulse gibt, ohne die Aktion, 
die sie ausgelost hat, kanalisieren, fiir sich ausbeuten zu wollen« 38, so kla
ren sich die Ziele spontaner Aktionen im Laufe der Auseinandersetzungen; 
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die daran Beteiligten kommen dann in dem Sinne wieder zu sich seIber, 
als sie nunmehr alle Moglichkeiten menschlicher Entfaltung wieder bewuBt 
nachvollziehen und praktisch umzusetzen vermogen 39. 

Die Hoffnung, die gerade der anarchistisch-antiautoritare Flligel der 
Neuen Linken mit der Moglichkeit spontaner BewuBtseinsbildung und 
spontaner Aktionen - was beides im Ratemodell garantiert werden soli -
verbindet, bezeichnet eine Dimension politischer Existenz, die dem libera
len Reprasentationsmodell ursprlinglich als Erfahrung seiner Reprasentan
ten durchaus eigen gewesen ist, mittlerweile Freilich durch institutionelle 
Verkrustung und soziale Wandlungen verschlittet wurde. Gewendet gegen 
die tagliche Kanalisierung von Artikulationsmoglichkeiten wird Sponta
neitat zur Chiffre jener »tiefen Wlinsche, Bedlirfnisse, Sehnslichte und 1n
teres sen der an den Aktionen beteiligten Menschen, die mit einem Leben 
in 1soliertheit und Einsamkeit nicht mehr einverstanden sind, ihr immer 
konkreter werden des Unbehagen gegen das System wenden« 40. Spon
taneitat in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen und Funktionen 
gewinnt dabei doppelte Qualitat. Zum einen weist sie darauf hin, daB im 
spontanen Akt Bedlirfnisse artikuliert werden, die auf Grund der beste
hen den gesellschaftlichen Verhaltnisse sich kaum zu entfalten vermogen, 
zwingt also die Gesellschaft, sich selbst daraufhin zu befragen, ob solche 
verlorenen Moglichkeiten Freier Entfaltung wieder gewonnen und gesichert 
werden konnen. Zum anderen kann durch die Erfahrung partieller Regel
verletzung der Verhartungsgrad gesellschaftlicher Organisation bewuBt 
und sichtbar werden, kann der individuelle Freiheitsbereich gegenliber den 
Verselbstandigungstendenzen blirokratischer Apparate konkret bezeichnet 
werden. Beides garantiert selbstverstandlich nicht die Losung gegebener 
gesellschaftlicher Probleme, sondern weist lediglich darauf hin, wo diese 
angesiedelt sind, signalisiert deren Dringlichkeit. 1nsoweit aber, als die 
Lernfahigkeit politischer Systeme auch von auBersystemischen 1mpulsen 
abhangt, gewinnt das Problem der Spontaneitat auch flir den reprasentati
yen Parlamentarismus eine neue, vielleicht lebenswichtige Dimension. 

Ratedemokratische Organisationsprobleme 

Wenn Ratetheorie unter dem zwiefachen Aspekt der Selbstreflexion ge
genwartiger Organisationsprobleme wie denkbarer Mobilisierung bislang 
vernachlassigter, unausgeschopfter Demokratiepotentiale auch flir Reform
strategien innerhalb des reprasentativen Parlamentarismus von Bedeutung 
werden konnte, so muB andererseits doch auch die Frage gestellt werden, 
inwieweit sie in ihrem organisatorischen Entwurf jenen bezeichenbaren 
Schwacnen und Schwierigkeiten gewachsen ware, die der liberale Parla
mentarismus, das kapitalistische Wirtschaftssystem bislang nicht in den 
Griff bekommen konnten, ob sie - insoweit sie sich als 1nstrumentalalter
native einer nacnblirgerlichen, sozialistiscnen Gesellschaft begreift - jene 
1ndustriegesellschaft, hinter die zurlickzugehen wohl aus Grlinden der 
individuellen Selbsterhaltung kaum moglich sein dlirfte, humaner zu 
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organlSleren vermag, als die bestehenden Institutionen dies leisten. So 
wenig die Organisationsproblematik des Rategedankens von ihren gesell
schaftlichen Voraussetzungen getrennt werden darf, so wenig ware ande
rerseits statthaft, Ratetheorie auf ihren mobilisierungsstrategischen Aspekt 
zu verengen 41. 

Soweit der Rategedanke auf Organisationsprinzipien rekrutiert, die ihrer
seits umriBhaft das Modell einer ratedemokratisch verfaBten Gesellschaft 
zu skizzieren suchen, liegen diese seit der Beschreibung der Pariser Kom
mune durch Marx und deren spaterer Prazisierung bei Lenin im wesent
lichen fest. Sie lassen sich verkurzt in wenigen Punkten zusammenfassen, 
besagen, daB entsprechend der Vorstellung einer »von unten nach oben« 
organisierten Gesellschaft die Burger als Urwahlerschaft in klar geglieder
ten Einheiten zusammenfinden. In diesen Betriebs-, Wohn- oder Verwal
tungseinheiten bildet und artikuliert sich der politische Wille, werden alle 
Probleme diskutiert, soweit moglich auch entschieden. Die Urwahler beset
zen durch Wahl alle offentlichen Positionen, ihnen bleiben die Mandats
trager voll verantwortlich, konnen im Zweifelsfalle abberufen werden. 
Burokratische Verselbstandigung solI durch gebundenes Mandat und die 
Forderung nach 1'imterrotation verhindert, zumindest doch erschwert wer
den, und die Aufhebung der liberalen Gewaltenteilung garantiert, daB 
politische und gesellschaftliche Selbstbestimmung nicht durch Exekutiv
apparate mit eigenstandigen, der Urwahlerschaft nicht mehr verpflichteten 
Interessen verfalscht werden kann. Es erubrigt sich, die organisations tech
nischen Postulate verschiedener Rateentwurfe hier nochmals im einzelnen 
anzufuhren; das ist an anderer Stelle geschehen und braucht wohl nicht 
mehr wiederholt zu werden 42. Entscheidend bleibt die StoBrichtung des 
Modells: sie geht gegen die Mediatisierung der Gesellschaft durch Parteien 
und Verbande, gegen den burokratisch organisierten Staatsapparat, gegen 
das kapitalistische Wirtschaftssystem mit seinen unterschiedlichen Folgen 
von Entfremdung, nicht zuletzt gegen eine Gesellschaftsordnung, die die 
Pramissen ihrer immer we iter vorangetriebenen Technisierung und Indu
strialisierung kaum mehr reflektiert und damit der Enthumanisierung 
menschlicher Lebensbedingungen freien Weg bahnt. 
Die Neue Linke greift, nachdem die Notwendigkeit der Organisations
debatte auch fur den gesamtgesellschaftlichen Bereich 43 gesehen und ein
gestanden wird, wenngleich - versrandlicherweise - mit prinzipiellem 
MiBtrauen gegen Entwurfe verfestigter Organisations schemata behaftet 
bleibt 44, auf jene Organisationsprinzipien der Ratediskussion zuruck, die 
bereits Marx, Lenin und in ihrer Nachfolge die Theoretiker der zwanziger 
Jahre formuliert haben 45. Dabei geschieht die Adaption des Ratemodells 
in zweierlei Absicht: aufgenommen wird einmal die alte Bestimmung von 
Raten als revolutionaren Kampfinstrumenten gegen den burgerlichen Klas
senstaat, wobei die verschiedenen Gruppen der Neuen Linken sich seIber 
nach ratedemokratischen Prinzipien zu organisieren suchen in jenem 
»neuen Typ von Organisation 46, den Basisgruppen, die als Gegenentwurf 
zu vorgefundenen, burgerlichen Organisationsformen geeignet erscheinen, 
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die angestrebten Veranderungen der Gesellschaft tendenziell zu antizipie
ren, gleichzeitig aber auch der Vorbereitung von Aktionen dienen kiinnen, 
»mit denen die Gesellschaft umgewandelt werden soll« 47. Die Erfahrun
gen dieser Basisgruppen in unterschiedlichen Teilbereichen der Gesellschaft 
- in Wohnbezirken (Kommunen), Schul en, Universitaten, Betrieben usw.-, 
die vor allem yom antiautoritaren Fliigel der Neuen Linken ohne weitere 
organisatorische Vermittlung als Verfassungsperspektive den sehr vie 1 
komplexeren Gegebenheiten einer Industriegesellschaft iibergestiilpt wer
den, weisen im Selbstverstandnis ihrer Mitglieder nicht gegen Organisation 
schlechthin, wohl aber auf Formen kollektiver Fiihrung und assoziativer 
Gefolgschaft. Damit wird zugleich die Notwendigkeit einer revolutionaren 
Fiihrung, die Notwendigkeit einer revolutionaren Partei betritten 48, da 
die Basisgruppe fiir die in ihr Organisierten das zu leisten vermag, was sie 
als Projektion der gesellschaftlichen Utopie selber konstituiert: "Eine Asso
ziation Freier Menschen, fiir die die Kategorien der bestehenden modernen 
Gesellschaften - Konkurrenz, Dynamik, Wirtschaftswachstum - nicht 
mehr gelten.« 49 Mit der tendenziellen Vorwegnahme eines befriedeten 
Daseins erfiillt dieser »neue Organisationstyp« der Basisgruppe noch eine 
weitere Funktion; als Gegentypus zur autoritar strukturierten Gesellschaft 
des liberal en Spatkapitalismus erwachst ihm die Chance und Bestimmung 
der Doppelherrschaft, wie sie Lenin fiir die Dbergangsphase des sowje
tischen Systems beschrieben hat 50, Ferment der angestrebten Paralyse einer 
primar technokratischen Struktur bestehender Herrschaftsapparate zu sein. 
Die Hoffnung wird damit formuliert, daB in dem MaBe, wie es innerhalb 
solch assoziativer Formen der Kommunikation gelingt, zu gesellschaftlich 
adaquaten ProblemlOsungen zu finden, die Alternative des Ratekonzepts 
ins allgemeine BewuBtsein gehoben wird und damit ihre verandernde 
Wirkung zu entfalten vermag. Zum anderen aber begreift sich solche 
Adaption durchaus auch als Utopie einer gesamtgesellschaftlichen Verfas
sung. Am Beispiel Berlins ist solcher Entwurf in dem Sinne durchgespielt 
worden, als damit nicht ein historisch zwangsIaufiger ProzeB in all seinen 
organisationstechnischen Details beschrieben werden sollte, wohl aber die 
Richtung, in welche eine ratedemokratisch organisierte Gesellschaft gedacht 
und konzipiert werden kann 51. Aufgeliist bzw. organisiert in einzelnen 
Kommunen, in denen die biirgerliche Familienstruktur und die daraus ent
springenden gesellschaftlichen wie politischen Verhaltensweisen sich nicht 
mehr zu reproduzieren vermiigen, besteht diese Stadt aus einer Vielzahl 
von Kollektiven, in den en je dreitausend bis fiinftausend Menschen urn 
eine Fabrik zentriert leben. Diese Fabrik, Arbeits- und Lebenszentrum 
zugleich, muB »aIle Miiglichkeiten zur Entfaltung des Lebens bieten«, muB 
Schule, Universitat, Arbeits- wie Freizeitbereich in einem sein. Entworfen 
und gefiihrt als freie Assoziation, bedeutet ihre Praxis: »Herrschaft der 
Produzenten iiber ihre Produktionsbedingungen, ihre Produkte und ihre 
ganzen Lebensbedingungen«. In ihr wird Arbeitsteilung iiberfliissig, da 
hochentwickelte Technologie, Vollautomatisierung der Produktionssphare 
jene Voraussetzungen schafft, die jedem Arbeiter ermiiglichen, aIle Funk-
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tionen innerhalb der Fabrik potentiell auszuiiben, »gleichsam durch den 
Betrieb wandern (zu) kennen«. Automatisierung, Verkiirzung der Arbeits
zeit erlauben aber auch die allumfassende Ausbildung individueller An
lagen, Neigungen und Eihigkeiten; jedermann wird Lehrer und Lernender 
zugleich sein, in Rateschulen wird der Unterschied zwischen Theorie und 
Praxis, zwischen Arbeiter und Intelligenzler tendenziell verschwinden. 
Rotation, Austausch zwischen allen Arbeitsbereichen und Ebenen der Ge
sellschaft wird zu deren konstitutivem Prinzip, »ganz Berlin ware eine 
Universitat, es gabe keine Fakultaten mehr, wir hatten eine lernende Ge
sellschaft« 52. Notwendige Verwaltungsleistungen eines solchen Kollek
tive-Systems hatte ein »oberster Stadterat« zu erbringen, »in den die 
Vertreter der einzelnen Kommunen, die einzelnen Rate, jederzeit wahl bar 
und abwahlbar, ihre Vertreter hineinschicken« 53. Dberfliissig waren auch 
disziplinierende Magnahmen jeglicher Art, etwa zur Garantie des Wirt
schaftsablaufes; im hier skizzierten Modell wiirden - anders als in einer 
liberal-kapitalistischen Wirtschaft - Systemrationalitat und individuelle 
Vernunft zusammengehen, »in einer neuen Gesellschaft neue Menschen 
entstehen« 54. 

Die Auseinandersetzung mit solchen Organisationsvorstellungen mug sich 
zwangslaufig an historischen Erfahrungen bisheriger Ratebewegungen 
orientieren und diese daraufhin befragen, inwieweit ihr Scheitern in nach
revolutionaren Situationen verursacht wurde durch systemimmanente Be
dingungen des Modells. Sie mug zum anderen ein solches Ratemodell kon
frontieren mit jenen allgemeinen Bedingungen einer modernen Industrie
gesellschaft, von denen zu vermuten steht, daB sie - wie etwa die Erfah
rung in den sozialistischen Gesellschaftssystemen nahelegt - auch durch 
die Abschaffung des Privateigentums, in welcher Form auch immer, nicht 
einfach von selber sich IOsen, mug solche Organisationsentwiirfe also mes
sen an allgemeinen organisationssoziologischen Befunden. 
Kritik hatte dabei zunachst einzusetzen an der Binnenstruktur eines rate
demokratischen Organisationsmodells. Wahrend bestehende Reprasentativ
systeme sich durchweg auszeichnen durch hohen Komplexitatsgrad, imp li
ziert der Rategedanke gerade die Reduktion von Komplexitat zugunsten 
von Dberschaubarkeit sozioekonomischer Interaktionsmuster in der Hoff
nung, damit Herrschaft abbauen zu konnen. Zu fragen ware indessen, ob 
solcher Vorsatz institutionell einlosbar erscheint. Ohne hier nochmals eine 
detaillierte Kritik aufzunehmen 55, mug doch - recht allgemein und kurz
darauf verwiesen werden, dag Biirokratisierung moderner Industriegesell
schaften aufs engste zusammenhangt mit der zunehmenden Ausdifferen
zierung ihrer soziookonomischen Prozesse, die sich seIber beliebiger Dispo
nibilitat insoweit entziehen, als auf ihrer Effektivitat die Leistungs- und 
Versorgungserwartungen und damit die Dberlebenschance von Gesellschaft 
beruhen. Aus eben dies em Grunde sind aber auch gesamtgesellschaftliche 
Planungs-, Steuerungs- und Koordinationsprozesse nur iiber zweckrational 
organisierte Apparate zu leisten, was heigt, dag auch eine ratedemokra
tisch strukturierte Gesellschaft ohne Institutionalisierung biirokratismer 
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Apparate nicht auszukommen vermag. Aus solcher, gewiB nicht neuer Ein
sicht ergeben sich allerdings Fragen, die Ratetheorie bis heute nicht biindig 
und iiberzeugend zu formulieren, geschweige denn zu beantworten gewuBt 
hat. Gefordert ware namlich, sich den aus jeglicher Institutionalisierung 
resultierenden Folgeproblemen zu stellen, etwa einen Hinweis darauf zu 
geben, wie jenen Tendenzen biirokratischer Verselbstandigung, Selbsterhal
tung, Expansion- und Handlungsautonomie begegnet werden kann; wie 
der mit zunehmender Differenzierung biirokratischer Handlungsapparate 
sich herstellenden Oligarchisierung von temporar gewahlten Fiihrungseli
ten, der informellen Hierarchisierung des gesellschaftlichen Systems, dem 
exklusiven Verfiigen iiber Fachwissen und dessen demokratisch kaum 
steuerbare Verwendung - etwa zur Disziplinierung von Gesellschaft -, 
der fehlenden Transparenz technokratischer Entscheidungsprozesse und 
manchem anderem mehr durch demokratische, an die Basisgruppen des 
Systems gebundene Kontrolle entgegengewirkt werden konnte. Zu beden
ken ware freilim aum, daB die Strukturierung ratedemokratischer Organi
sation durch das Prinzip der indirekten Wahl gerade jenen direkt-demo
kratismen Rekurs erschwert, den herzustellen Ratetheorie gegeniiber re
prasentativen Verfassungssystemen beansprucht. Verfolgt man die Impli
kationen des ratedemokratismen Modells, reflektiert man die Bedingun
gen ihrer praktischen Umsetzung und deren Konsequenzen, konfrontiert 
man solme Reflexion mit allgemeinen Erfahrungen der Organisations
soziologie, so stellt der Verdamt sich ein, daB Ratedemokratie, entgegen 
ihrer eigenen Intention, unversehens umschlagen kann in die »Verwirk
lichung plebiszitarer Oligarchie«, in welmer "Partizipation von unten sim 
vor all em in der Gestalt einer Mobilisierung von oben vollzieht« 56. Ge
wiB: solch allgemeine Abstraktionen, die letztlim die organisations
logischen Probleme und Tendenzen aller Systeme zutreffend besmrei
ben 57, gelten selbstverstandlich aum flir den reprasentativen Parlamen
tarismus; urn so weniger wird Freilich einsichtig, weshalb der globale Ver
weis auf Ratedemokratie jene Bruchstellen parlamentarischer Regierung 
und biirgerlicher Verfassung abzufangen und zu vermeiden vermag, die 
deren Funktionsuntiichtigkeit erheblim mitverursamen. 

Konturen einer Reformstrategie 

Jede Kritik des Rategedankens hat die unvermeidbare Ambivalenz ihrer 
Wirkung zwar zu bedenken, muB aber doch geleistet werden, weil in ihr 
deutlich wird, daB nonomane Fixierung auf das Ratemodell als revolu
tionarem Substitut sim selber den adaquaten Zugang zu den gesellschaft
lim relevanten Problemen verstellt. DaB Ratetheorie als Akt von Selbst
reflexion und gesellsmaftlimer Aufklarung ihren guten Sinn haben kann, 
ist oben bemerkt worden. DaB sie als globales Organisations- und Steue
rungsmodell moderner Industriegesellschaften, als Instrumentalalternative 
zum parlamentarischen Reprasentativsystem kaum tauglim ware, diirfte 
wesentlich nicht zweifelhaft sein. Zu iiberlegen bleibt freilim, ob der Rate-

168 



gedanke innerhalb einer Reformstrategie seinen Ort finden konnte, die 
ihrerseits doppelt verfahrt: sich einmal daraufhin ausrichtet, bestehende 
Organisationsformen im Sinne eines emanzipatorischen Anspruchs zu ver
and ern, deren demokratischen Spielraum zu erweitern, die optimal en Mit
sprache- und Beteiligungschancen des einzelnen in allen Bereichen von 
Gesellschaft herzustellen und zu garantieren, zugleich aber das je Erreichte 
nicht blo~ zu sichern, sondern als die Bedingung des nachst Moglichen zu 
verstehen sucht, in welchem sich das Ziel einer human organisierten Gesell
schaft urn ein wei teres verwirklicht 58. 

Eine solche Strategie konnte gegenuber technokratischem Effizienzdenken 
gegenwartig fur sich in Anspruch nehmen, da~ jene behavioristische Erfah
rung, wonach unter je zu konkretisierenden Bedingungen die starkere Be
teiligung des einzelnen an den ihn betreffenden Entscheidungen zu einer 
Steigerung von Verantwortung und Leistung fuhrt, das Demokratisie
rungspostulat seines ihm immer noch anhaftenden »Ideologieverdachtes« 
zu entkleiden vermag. Problema tisch bleibt allerdings, wie solches Postu
lat angesichts invariabler Forderungen technisierter Gesellschaften funk
tionsgerecht ausdifferenziert werden kann, welche konkreten institutionel
len Entwurfe zu formulieren waren, die einerseits tendenziell den Abbau 
von Herrschaft so we it als moglich vorantreiben, andererseits aber doch 
- indem sie das rousseauistisch verengte Demokratieverstandnis zugunsten 
eines differenzierteren zu durchbrechen such en - mit einer durch Kom
plexitat von Willensbildungs- und Entscheidungsprozeduren begrundeten 
Neueinpendelung hierarchischer Strukturen und deren undemokratischen 
Folgeproblemen rechnen mui), ohne diese einfach hinzunehmen. 
Zu verwirklichen hatten sich solche Reformabsichten zunachst in partiku
laren Teilbereichen von Gesellschaft, abzielend einmal auf kurzfristige 
Verbesserung der gegebenen Bedingungen, diese indessen einbettend in 
eine Zielprojektion von Gesellschaft, die ihrerseits das geltende gesell
schaftliche Selbstverstandnis bereits durchbrochen hat. Begreift man orga
nisierte Gesellschaft als ein hochst komplexes Gebilde von interdependen
ten Teilsystemen, so ware eine Vielzahl teilautonomer Bereiche anzustre
ben, die - in Handlungs- und Entscheidungsmoglichkeiten aufeinander 
abgestimmt - miteinander kooperieren und kommunikativ verbunden wer
den. Abbau zentralistischer Organisation sprinzi pi en zugunsten individuel
ler Betatigungsmoglichkeiten hatte einherzugehen mit der Auflosung per
sonalisiert gedachter Interaktionsmuster zugunsten kooperierender Grup
pen, in denen sich diskursiv demokratisierende Wirkung infolge demo
kratischer Praxis zu entfalten vermag. In solche uberschaubare Gruppie
rungen, wie etwa: Parteien, Verbande, Schul en, Universitaten, Kirchen 
usw. konnten dann auch partiell ratedemokratische Strukturprinzipien 
- recall, Rotationsverfahren (z. B. rolierende Wahlen), bei Innovations
entscheidungen vielleicht gebundenes Mandat - insoweit eingebracht wer
den, als deren Institutionalisierung sich ohne gravierende Dysfunktionali
tat fur das Gesamtsystem bewirken lie~e, im Falle eines Mi~erfolges auch 
eher reversibel erschiene 59. 
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Eine solche Strategie ginge, entsprechend dem Rategedanken in seinen 
mobilisierungsstrategischen Aspekten, auf eine langfristige kalkulierte 
Veranderung von Gesellschaft aus, versuchte diese in des sen iiber partiku
lare Zwischenziele anzusteuern. Reform, praktisch auf kleine Zonen be
schrankt, wiese so doch iiber sektorale Bescheidenheit hinaus. Pluralitat, 
die im groEen verhiillt, was langst nicht mehr statthat, wiirde in jene 
kleinen Bezirke hineingenommen, in denen der liberale Freiheitsgedanke 
sich besser, weil nicht von vornherein unterlegen, behaupten kann, eben in 
der Absicht, institutionelle Verfestigung immer wieder in Frage zu stellen, 
Mobilitat und Flexibilitat notwendiger Funktionseliten bei gleichzeitig 
besserer Teilnahmechance aller einzelnen zu erhohen, damit aber auch der 
politis chen Diskussion wieder jene praktische Wirkung zu verschaffen, die 
allein an ihr das Politische ausmacht. 
Es versteht sich von selber, daE ein konkreter Entwurf von Reformmodel
len unterbleiben muE. Worauf es ankommt, ist, das allgemeine Eman
zipations- und Partizipationspostulat, wie es Ratetheorie in vielfacher 
Modifikation angeboten hat, naher zu bestimmen, es fUr eben jene Teil
bereiche in seine jeweils spezifischen Zielkriterien zu zerlegen, an den zur 
Verfiigung stehenden Mitteln zu messen und optimal zu verwirklichen, 
urn so bei langfristiger Zeitkalkulation strukturdurchbrechende Wirkung 
zu entfalten. Das Freilich bleibt ein Postulat, einzulosen nur in je bestimm
bar en historischen Situationen. Und ein zweites muE unmiEverstandlich 
klarliegen: die Einsicht namlich, daE institutionelle Reformen scheitern, 
wenn sie nicht gleichzeitig einhergehen mit darauf abgestimmtem sozial
psychologischem Wandel. Da die Durchbrechung tradierter Verhaltens
muster wesentlich von der Erfahrung ihrer Unzulanglichkeit abhangen 
diirfte, liegt hier die entscheidende Funktion ratedemokratischer Bewegun
gen, auch in einem sehr konkreten Sinne. Wenn deutlich wird, daE Rate
theorie auch zum Zwecke hat die »Richtungssymbolisierung des Verhal
tensvorsatzes, moglichst viel Information, Partizipation und Kontrolle 
sich in Basiseinheiten sammeln zu lassen und demgemaE auch die jeweili
gen Fiihrungs- und Verwaltungsfunktionstrager intensiv zur Rechenschaft 
zu fordern bzw. zu Mittlern eines an der Basis gebildeten Willens zu 
machen« 60, kann solche Intention auch ihre institutionellen Auswirkungen 
haben. Ais AufkHirungsmoment und hieraus entspringendem Willen zur 
Veranderung muE sie Freilich vorher spiirbar geworden sein. 
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aum Herbert Marcuse, Das Ende der Utopie, Berlin o. ]. 

37 Walter Euchner, Zum Demokratieverstandnis der Neuen Linken, a.a.a., S. 14. 
38 SauvageotIGeismarICohn-Bendit, Aufstand in Paris, a.a.O., S. 78. 
39 Vgl. dazu die marxistisme Kritik Wolfgang Harichs, Zur Kritik der revolutionaren 

Ungeduld, a.a.O. 
40 Zitat aus einem Flugblatt, nam Walter Euchner, Zum Demokratieverstiindnis der 

Neuen Linken, a.a.O., S. 14. 
41 Das wilrde nidtt nur den' Ratetheoretikern der zwanziger Jahre widersprechen, die 

teilweise sehr konkrete Entwlirfe formuliert haben, sondern durmaus aum den Ver
sumen der Neuen Linken, zu solchen Konsrruktionen Zu kommen, vgl. etwa Rabehl, 
in: Kursbum 14, 1968, S. 147. 

42 Vgl. meinen Beitrag: Ratesysteme als Alternative? Zum Reprasentationscharakter 
direkt-demokratischer Organisationsprinzipien, in: Probleme der Demokratie heute, 
Sonderheft 2 der Politismen Vierte1jahrssmrift, Koln-Opladen 1971. 

43 Das zeigt sich u. a. auch daran, dafi die historische Auseinandersetzung tiber die Orga
nisationsfrage der Sozialdemokratie neu interpretiert und (in zahlreichen Raubdruk
ken) neu angeeignet wird. 

44 Dazu die Arbeiten von Cohn-BenditlSauvageotlGeismarl Rabehl u. a. 
45 Volker Arnold, Die verschiedenen Ansatze Zur Ratetheorie zu Beginn der Weimarer 

Republik, Wiss. Hausarbeit, Gottingen 1969. 
46 SauvageotlGeismarlCohn-Bendit, Aufstand in Paris, a.a.G., S. 60. 
47 Gabriel und Daniel Cohn-Bendit, Linksradikalismus, a.a.O., S. 265. 
49 Walter Euchner, Zum Demokratieversdindnis der Neuen Linken, a.a.G., S. 12. 
50 Vgl. z. B. Lenin, liber Doppelherrsmaft, in: Werke, Berlin 1959, Bd. 24, S. 20-23. 
51 Vgl. ein Gespriim liber die Zukunft mit Rudi Dutsmke, Bernd Rabehl und Christan 

Semmler, in: Kursbum 14, 1968, S. 146-174. 
52 Ein Gespdim liber die Zukunft, a.a.O., S. 169. 
53 Ein Gespram liber die Zukunft, a.a.O., S. 167. 
54 Ein Gespram liber die Zukunft, a.a.O., S. 171. 
55 Vgl. meinen in Anm. 42 zitierten Beitrag. 
56 Jiirgen Fijalkowski, Bemerkungen zu Modell und strategismem Konzept der Riite

demokratie, in: Probleme der Demokratie heute, Sonderheft der Politis men Vierte1-
jahressmrift, Koln-Opladen 1971. 

57 Jiirgen Fijalkowski, Bemerkungen, a.a.O. 
58 Vgl. dazu den generellen Ansatz von Andre Gorz, Zur Strategie der Arbeiterbewe

gung im Neokapitalismus, Frankfurt/M. 1967. 
59 Konstruktive Details zum hier gemeinten Samverhalt bei Gerhard und Helmut 

Willke, Die Forderung nam Demokratisierung von Staat und Gesellsmaft, a.a.O., 
S. 37 ff. 

60 Jurgen Fujalkowski, Bemerkungen, a.a.G. 
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Freiheitliche Demokratische Grundordnung 
und Ratesystem * 
Peter von Oertzen 

In den letzten beiden Jahren ist das in der Bundesrepublik herrschende 
Regierungssystem der parlamentarisch-reprasentativen Demokratie zuneh
mend sowohl theoretisch als auch - in gewissem Umfang - praktisch in 
Frage gestellt worden. Zwar hat sich die politische Ordnung der Bundes
republik seit ihrer Begriindung bedroht gefiihlt und sich als eine zur Selbst
verteidigung verpflichtete, eine »militante«, eine »abwehrbereite« Demo
kratie 1 verstanden. Aber die beiden groEen, unter dem Sammelbegriff 
»totalirar« zusammengefaEten politis chen Gegensysteme, der faschistische 
Fiihrerstaat und die kommunistische Einparteienherrschaft, haben fiir die 
politische Ordnung der Bundesrepublik weniger theoretisch-prinzipielle, 
als vielmehr praktische Probleme aufgeworfen. Die Unvereinbarkeit von 
Faschismus und Parteikommunismus 2 mit jener »freiheitlichen demokra
tischen Ordnung«, die die Grundlage des Regierungssystems der Bundes
republik darstellt, stand von vornherein auEer Zweifel, war doch das 
Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik gerade als ein Instrument zur Ver
teidigung der Demokratie gegen jene feindlichen politis chen Systeme ent
worfen worden. Problema tisch war und ist allenfalls die praktische An
wendung der Grundsatze einer »abwehrbereiten« Demokratie auf den 
konkreten Einzelfall. Diese praktischen Probleme durchziehen die beiden 
Verbotsurteile des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) gegen die SRP und 
die KPD und im iibrigen die gesamte Staatsschutzpraxis in Justiz und 
Exekutive. 
Jene Ideen und Bewegungen jedoch, die in jiingster Zeit die Verfassungs
ordnung der Bundesrepublik in Frage zu stell en scheinen, sind nicht nur 
ein praktisches Problem fiir Justiz und Exekutive; sie miissen vielmehr 
auch als eine ernsthafte ideelle Herausforderung betrachtet werden. 1m 
Gegensatz zu Faschismus und Parteikommunismus, die von der iiberwie
genden Mehrheit der Bevolkerung und der offentlichen Meinung als ge
wissermaEen »auEerliche« Bedrohung der demokratischen Ordnung emp
funden werden (die eine in die - nicht wiederkehrende - Vergangenheit 
abgedrangt, die andere im wesentlichen auEerhalb der Landesgrenzen 
lokalisiert), ist die Bewegung der jiingsten Vergangenheit unmittelbar aus 
der bundesrepublikanischen Wirklichkeit hervorgewachsen und auf sie 
bezogen. 

* Aus: Politische Bildung, Jg. 2 (1969), Heft 1, S. 14-25 

173 



Es hat Freilich nicht an Versuchen gefehlt, diese Bewegung und ihre poli
tischen Ausdrucksformen, die sog. »auBerparlamentarische Opposition« 
(APO) und insbesondere ihren aktivsten Kern, den Sozialistischen Deut
schen Studentenbund (SDS), als »faschistisch« oder »kommunistisch« (im 
Sinne einer Identitat mit dem Parteikommunismus) abzustempeln. Aber 
diese Versuche sind ganz offenbar unzulanglich. Die von der APO wenig
stens in Umrissen entwickelten politischen Ordnungsvorstellungen sind mit 
den bisher zur Charakterisierung von antidemokratischen Tendenzen ver
wendeten Kategorien des» Totalitarismus« nicht ohne weiteres zu fassen. 
Das gilt vor allem fiir die dem parlamentarisch-demokratischen Parteien
staat entgegengestellte Idee des sog. »Ratesystems«. Ein groBer Teil der 
APO geht Freilich iiber eine mehr oder weniger umfassende Kritik an der 
bestehenden bundesrepublikanischen politis chen Ordnung nicht hinaus; 
aber diejenigen Anhanger der APO, die den Schritt zur Formulierung 
neuer alternativer Ordnungsvorstellungen tun, gelangen in der Regel dazu, 
mit Rudi Dutschke an Stelle des traditionellen Systems »ein System von 
direkter Demokratie ... , und zwar von Ratedemokratie« zu ford ern 3. 

Die iibliche Reaktion auf das politische Programm des Ratesystems ist es, 
von der - unleugbaren - »Ablehnung der in der Bundesrepublik beste
henden parlamentarischen Demokratie« ohne weiteres auf eine »demo
kratiefeindliche Einstellung« zu schlieBen und APO oder SDS wie selbst
verstiindlich unter die »antidemokratischen Vereinigungen« einzureihen 4. 

Abgesehen von der politisch-psychologischen Bedenklichkeit solcher undif
ferenzierten und fast automatisch eintretenden SchluBfolgerungen, die 
einer hemmungslosen Verketzerung abweichender politischer Minoritiiten 
Tiir und Tor offnen, ist auch das wissenschaftliche Niveau der »Analysen«, 
die solche Verurteilungen gelegentlich begleiten, oftmals erschreckend 
niedrig 5. 

Es ist, ganz im Gegensatz zu den herrschenden Vorurteilen, eine ernsthafte 
und iiberlegenswerte Frage, ob und inwiefern das Ratesystem mit den 
Grundprinzipien unserer Demokratie iibereinstimmt oder nicht. Dabei solI 
unser Versuch einer Antwort auf das theoretische Problem einer Verein
barkeit von Ratesystem und Demokratie beschrankt bleiben. 

I. Die demokratische Grundordnung nach dem Grundgesetz 

Die Grundlage un serer bundesrepublikanischen Verfassungsordnung, ihr 
Wesensgehalt, der sie zu einer demokratischen Ordnung macht, ist die vom 
GG so genannte »freiheitliche demokratische Grundordnung«. In dies em 
Begriff sind die tragenden Grundsatze unserer Verfassungsordnung zu
sammengefaBt; an seinem Inhalt muB die Vereinbarkeit einer politis chen 
Idee mit der Idee der Demokratie gem essen werden. 
Worin besteht der Inhalt der »freiheitlichen demokratischen Grundord
nung«? Unsere Antwort wird sich zwar auf die Ergebnisse der Interpreta
tionen der Staats- und Verfassungsrechtswissenschaft stiitzen, aber selbst 
keinen rechtswissenschaftlichen, sondern politikwissenschaftlichen Charak-
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ter tragen; sie wird sich darauf beschranken, die politisch entscheidenden 
Grundzlige un serer demokratischen Ordnung herauszuarbeiten und die 
juristischen Einzelheiten dabei aussparen. Insbesondere die juristischen 
Meinungsverschiedenheiten in der Auslegung des GG sollen hier nicht auf
gegriffen werden. Wir gehen vielmehr von der Annahme aus, daB Mei
nungsverschiedenheiten zwischen Staatsrechtslehrern, die unzweifelhaft 
auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen, 
»Toleranzbereiche« 6 bezeichnen, innerhalb derer die Wissenschaft von der 
Politik sich bewegen kann, ohne dabei die Grenzen unserer Verfassungs
ordnung zu liberschreiten 7. 

Der YOm GG vor all em in den Art. 18 und 21 entwickelte Begriff der 
»freiheitlichen demokratischen Grundordnung« ist enger als der Begriff 
der gesamten verfassungsmaBigen Ordnung 8, er bezeichnet die »Grund
werte« unserer Verfassung 9. Hier liegt der Kernbereich der bundesrepu
blikanischen politis chen Ordnung, die Zusammenfassung jener Werte, 
Ideen und Verhaltensregeln, die diese Ordnung zu einer demokratischen 
Ordnung machen. Wer diesen Bereich antastet, muB mit dem entschlosse
nen Widerstand des »abwehrbereiten« demokratischen Staates rechnen; er 
verliert dabei z. T. so gar den Schutz jener Grundrechte, auf den alle die
jenigen einen unabdingbaren Anspruch haben, die auf dem Boden der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen. Auf der anderen 
Seite aber ist es, urn als Demokrat im Sinne unserer Verfassung gelten zu 
konnen, nur notig, jenen Kernbereich zu respektieren. Es ist durchaus legi
tim, die jeweilige Bundesregierung zu bekampfen, die vorherrschenden 
politis chen Kdifte und Institutionen abzulehnen, ja sogar die konkrete 
Verfassungsordnung zu kritisieren und durch eine ganzlich andere ersetzen 
zu wollen - solange die freiheitliche demokratische Grundordnung dabei 
nicht angetastet oder gefahrdet wird. 
Das GG gibt keine nahere Definition des Begriffs »freiheitliche demokra
tische Grundordnung«; auch das Bundesverfassungsgerichtsgesetz enthalt 
keine Legaldefinition 10. Hingegen hat das BVerfG selbst in seinen Ver
botsurteilen gegen die SRP den Versuch einer naheren Bestimmung unter
nommen 11. Dieser Versuch ist von der Staatsrechtswissenschaft als im 
graBen und ganzen befriedigend gebilligt worden. Jedoch handelt es sich 
auch bei den Darlegungen des BVerfG »eben nicht urn eine authentische 
Definition, sondern urn einen Interpretationsversuch« 12. Wenn man jedoch 
berlicksichtigt, daB die Aussage des BVerfG nicht als eine »Bibelstelle« 13 

betrachtet werden darf, sondern selbst an einer inhaltlichen Interpretation 
des Sinngehalts der »freiheitlichen demokratischen Grundordnung« gemes
sen werden muB, dann kann sie als geeigneter Ausgangspunkt flir un sere 
Dberlegungen dienen. 

Die Formulierung des BVerfG lautet: »Freiheitlim demokratisme Grundordnung. " ist 
eine Ordnung, die unter Aussmlufl jeglimer Gewalt- und Willkiirherrsmaft eine remts
staadime Herrsmaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nam 
dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleimheit darstellt. Zu den 
grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu remnen: Die Amtung vor 
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den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der Per
sonlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, die Volkssouvedinidit, die Gewaltenteilung, 
die Verantwortlichkeit der Regierung, die GesetzmiHligkeit der Verwaltung, die Unab
hangigkeit der Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit fur ane 
politis chen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmaflige Bildung und Ausubung einer 
Opposition.« 14 

Diese Formulierungen des BVerfG sind, wie ich mit Maunz/Diirig noch 
einmal feststellen mochte, keine »authentische Definition«, sondern ein 
»Interpretationsversuch«, eine »Umschreibung« 15. Das Entscheidende da
bei ist die negative Abgrenzung gegen jede »Gewalt- und Willkiirherr
schaft«, wobei von den Bonner Verfassungsgebern ganz konkret an die 
Erfahrungen mit den Regimen des Faschismus und des Parteikommunis
mus gedacht worden ist. Positiv wird die freiheitliche demokratische Ord
nung durch die demokratische Mehrheitsregierung nach den Grundsatzen 
der Freiheit und Gleichheit und durch ihre Rechtsstaatlichkeit charakteri
siert. Die im einzelnen aufgezahlten »grundlegenden Prinzipien« miissen 
im Rahmen dieser entscheidenden Zielrichtung des gesamten Begriffs gese
hen und diirfen nicht dogmatisiert und verabsolutiert werden. So besagt 
z. B. die Forderung nach »Verantwortlichkeit der Regierung« nicht, daB 
nur Regierungssysteme mit i.e.S. parlamentarischer Verantwortlichkeit frei
heitlich-demokratisch seien; auch das Prasidialsystem, in dem sich Regie
rung und Volksvertretung relativ unabhangig gegeniiberstehen, kann 
selbstverstandlich die Anforderungen der freiheitlich-demokratischen Ord
nung erfiillen 16. 

Diese Dberlegungen sollen, wie Maunz/Diirig in diesem Zusammenhang 
erklaren, »den Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
nicht relativieren. 1m Gegenteil: Der Begriff muB nur glaubhaft und glas
klar bleiben. Deshalb streichen wir von ihm alles ab, was auch eine frei
heitliche demokratische Grundordnung noch vertragt. Der verbleibende 
Rest ist als wirklich totalidr indiskutabel, un mittel bar einsichtig und be
rechenbar« 17. Nicht also, wenn ein politisches Programm in bestimmten 
konkreten Einzelheiten yom herkommlichen Bild der Demokratie abzu
weichen oder ihm zu widersprechen scheint, sondern erst, wenn es - unter 
Anlegung strengster MaBsdbe - als Ganzes geeignet zu sein scheint, eine 
Gewalt- und Willkiirherrschaft zu befordern, sollte es als undemokratisch 
qualifiziert werden konnen. 

II. Das Rlitesystem 

Was ist nun ein »Ratesystem«? Worin besteht der Inhalt dieses Begriffs? 
Diese Frage ist noch weniger leicht zu beantworten als die Frage nach dem 
Inhalt des Begriffs der »freiheitlichen demokratischen Grundordnung«. 
Die Verwendung des Begriffs »Rate« ist je nach der politischen Tendenz 
sehr unterschiedlich, und es gibt keine authentischen Interpretationen. 
Trotzdem hat sich in der wissenschaftlichen Literatur der jiingsten Ver
gangenheit eine gewisse Dbereinstimmung herausgebildet. An diese relativ 
einheitliche Auffassung konnen wir hier ankniipfen 18. 
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Das Ratesystem als Inbegriff einer politisch-sozialen Ordnung ist: 
A) eine Form radikaler direkter Demokratie. 
B) In seiner praktischen Anwendung bedingt es den Dbergang zu soziali
stischen Eigentums- und Wirtschaftsformen. 
C) In Verbindung mit der sozialistischen Zielsetzung erhalt es oftmals 
einen betont klassenkampferischen Charakter und wird nicht selten mit 
der Idee einer "Diktatur des Proletariats« verkniipft. 
Zu A: Die klassische Form der direkten Demokratie besteht darin, daB das 
Volk, d. h. die Gesamtheit der erwachsenen und politisch mitwirkungs
berechtigten Biirger eines Gemeinwesens keinen Herrscher iiber sich duldet, 
sondern aIle gemeinsamen Angelegenheiten in der allgemeinen Volksver
sammlung unmittelbar selber regelt. Bei der groBen Bevolkerungszahl und 
der weitraumigen territorial en Ausdehnung moderner Staaten sowie bei 
dem zunehmenden Bediirfnis nach dauerhafter und qualifizierter Regie
rungs- und Verwaltungstatigkeit wird das urspriingliche Modell der direk
ten Demokratie unpraktizierbar. Das Volk kann sich nicht mehr unmittel
bar selbst regieren; es muB die Regierungs- und Verwaltungsbefugnisse 
an bestimmte Personen: Regierungsmitglieder, Abgeordnete, Beamte, dele
gieren. Elemente der direkten Demokratie konnen dadurch lebendig gehal
ten werden, daB zumindest die allgemeinen Prinzipien der Regierung, die 
Gesetze, Yom Volk selbst beschlossen werden, wenn auch nicht mehr in 
einer Volksversammlung, sondern durch Volksabstimmung (wie in der 
Schweiz - mit Ausnahme jener fiinf kleinen Kantone, die noch die all
gemeine Volksversammlung, die Landsgemeinde, kennen 19). Eine andere 
Moglichkeit, die Grundsatze der direkten Demokratie zu bewahren, be
steht darin, die Rechtssprechungs-, Gesetzgebungs-, Regierungs- und Ver
waltungsbefugnisse zwar zu delegieren, die Delegierten aber strengster 
Kontrolle durch das Volk zu unterwerfen. 
Dies versucht das Ratesystem, und zwar durch folgende Praktiken und 
Institutionen 20: 

1. AIle leitenden Position en werden durch Wahl besetzt. 
2. Die Urwahler treten als geschlossene Wahlkorper auf der untersten 

Ebene des gesellschaftlichen Lebens in Aktion und bilden ihren poli
tisch en Willen in den Versammlungen dieser Urwahlkorper. 

3. Die Urwahler fallen eine moglichst groBe Zahl der erforderlichen Ent
scheidungen selbst und iiberlassen so wenig wie moglich ihren gewahlten 
Vertretern. 

4. Die gewahlten Vertreter sind in ihren Entscheidungen nicht frei, son
dern an Mandate ihrer Wahler gebunden. 

5. Sie unterliegen der dauernden Kontrolle durch die Urwahler, miissen 
ihnen laufend Rechenschaft geben und konnen jederzeit durch sie ab
berufen werden. 

6. Die gewahlten Vertreter sollen moglichst ehrenamtlich ratig sein, auf 
keinen Fall jedoch ein erheblich hoheres Einkommen beziehen als ihre 
Wahler. 
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7. Dieser Gedanke wird bis zu der Forderung nach der sozialen Homo
genitat von Wahlern und Gewahlten zugespitzt, d. h. die gewahlten 
Vertreter sollen moglichst derselben sozialen Schicht angehoren wie die 
Wahler. 

Zu B: Da auch die Wirtschaftsleitung zu den lei tend en Funktionen der 
Gesellschaft gehort, miissen die Grundsatze des Ratesystems eben falls 
auf sie angewendet werden, d. h. Wirtschaftspolitik und Wirtschaftslei
tung werden strenger, unmittelbarer demokratischer Kontrolle durch das 
Yolk bzw. im Betrieb durch die dort tatigen Arbeitnehmer unterworfen. 
Da in einem Wirtschaftssystem des Privateigentums die Wirtschaftsleitung 
den (privaten) Eigentiimern der Produktionsmittel von Rechts wegen als 
Befugnis zusteht, wiirde das Ratesystem ihre faktische Enteignung und 
eine bestimmte Form von Sozialisierung der Produktionsmittel (namlich 
ihre Dberfiihrung in sog. »Arbeiterselbstverwaltung«) bedeuten. 
Zu C: Insofern das Ratesystem sich gegen die Innehabung von bisher nicht 
demokratisch gewahlten und nur unzulanglich demokratisch kontrollier
ten gesellschaftlichen Fiihrungspositionen richtet (Biirokratie, Wirtschafts
leitung), fiihren seine Vertreter, zumindest vor ihrem endgiiltigen Siege 
und vor der Verwirklichung des Ratesystems, einen Klassenkampf gegen 
mangelhaft kontrollierte Berufspolitiker, Biirokraten und Kapitalisten. 
Gewisse Verfechter des Ratesystems leiten nun aus der Tatsache und den 
Erfordernissen dieses Klassenkampfes die Notwendigkeit ab, fiir eine 
Dbergangszeit Kapitalisten und sonstige Spitzenfunktionare des alten 
Herrschaftssystems yom Wahlrecht zu den Raten auszuschlieBen und ihnen 
auch sonst die vollen biirgerlichen Rechte vorzuenthalten. 

III. Vereinbarkeit von Rlitesystem 
und demokratischer Grundordnung nach dem Grundgesetz? 

Sind die hier in auBerster Knappheit skizzierten Grundsatze des Rate
systems mit der »freiheitlichen demokratischen Grundordnung« im Sinne 
des GG der Bundesrepublik Deutschland vereinbar oder nicht? 
A) Priifen wir zuerst die allgemeinen politischen Grundsatze des Rate
systems. Das GG der Bundesrepublik hat zwar ausdriicklich und eindeutig 
eine parlamentarisch-reprasentative Verfassung geschaffen 21, die Einfiih
rung von Elementen der direkten Demokratie ware also nur auf dem Wege 
der Grundgesetzanderung moglich; aber die Idee der freiheitlichen demo
kratischen Grundordnung ist nicht an eine reprasentative Verfassung ge
bun den, sie konnte prinzipiell vielmehr auch in einer direkt-demokra
tischen Verfassung verwirklicht werden 22. Der Grundsatz der Selbst
bestimmung des Volkes nach dem Willen der Mehrheit ware im Rate
system der Natur der Sache nach eher in hoherem Grade realisiert als im 
Reprasentativsystem. Auch der Grundsatz der Gleichheit ware - bei all
gemeinem und gleichem Stimmrecht (zur »Diktatur des Proletariats« siehe 
unten unter C) verwirklicht. Nicht unmittelbar laBt sich die Frage nach 
der Freiheitlichkeit und Rechtsstaatlichkeit des Ratesystems beantworten. 
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Beide Elemente waren aber jedenfalls nicht von vornherein mit ihm un
vereinbar. 
Wenden wir uns nun den einzelnen Prinzipien der »freiheitlichen demo
kratischen Grundordnung« zu, wie sie das BVerfG in seiner Umschreibung 
formuliert hat. 
1. Die Achtung vor den Menschenrechten. Sie konnte unzweifelhaft in 
einer nach den Grundsatzen des Ratesystems ausgestalteten Verfassung 
genauso unverbriichlich verankert werden wie im GG. Da im iibrigen, ent
sprechend den Prinzipien, die dem Rategedanken zugrunde liegen, das 
Ratesystem auf ein MindestmaB an Herrschaft, d. h. Einschrankung der 
Rechte des Volkes, und auf ein HochstmaB an Freiheit und Selbstbestim
mung abzielt, besteht auch Yom Grundsatz her kein Widerspruch zu den 
yom BVerfG erhobenen Forderungen 23. 

2. Die Volkssouveranitat. Sie ist durch das Ratesystem in vollem Umfang 
gewahrleistet. 
3. Die Verantwortlichkeit der Regierung. Die Wahlbarkeit und scharfe 
Kontrolle aller Inhaber leitender Positionen sichern eine Verantwortlich
keit dem Volke und den gewahlten Korperschaften (Raten) gegeniiber, die 
allen Anforderungen geniigt. 
4. Die Gesetzmaj1igkeit der Verwaltung. Die Forderung nach Gesetz
maBigkeit einer jeden staatlichen Tatigkeit bezeichnet einen wesentlichen 
Bestandteil der Rechtsstaatlichkeit 24. Es besteht jedoch kein sinnvoller 
Grund anzunehmen, daB nicht auch die gewahlten Organe und Amtstra
ger eines Ratesystems verpflichtet werden konnten und miiBten, sich im 
Rahmen der von den obersten Ratekorperschaften erlassenen Bestimmun
gen (Gesetze, Verordnungen) zu halten und Knderungen an der geltenden 
rechtlichen Ordnung wieder nur auf gesetz- und verfassungsmaBigem 
Wege vorzunehmen. 
5. Die Gewaltenteilung und die Unabhangigkeit der Gerichte. Hier liegt, 
dem ersten Anschein nach, einer der wenigen offensichtlichen Widerspriiche 
zwischen Ratesystem und freiheitlicher demokratischer Grundordnung; 
denn die Verfechter des Ratesystems fordern in der Regel eine Aufhebung 
der Gewaltenteilung. Freilich ruht das Schwergewicht dieser Forderung 
meistens auf der Aufhebung der Gewaltenteilung zwischen »Legislative« 
und »Exekutive«, urn die demokratische Kontrolle von Regierung und 
Verwaltung zu intensivieren, und vor allem, urn aus den - als machtlos 
beurteilten - bloB beratenden parlamentarischen Korperschaften wirklich 
einfluBreiche »arbeitende« Gremien zu machen. Die Abschaffung der Un
abhangigkeit der Gerichte und ihrer ausschlieBlichen Bindung an das Ge
setz wird hingegen selten ausdriicklich verlangt. 1m Prinzip wiirde eine 
unabhangige Gerichtsbarkeit mit dem Ratesystem nicht in Widerspruch 
stehen, wenn die Gesetze selbst von einer Ratekorperschaft beraten und 
verabschiedet worden sind und somit den Interessen und Auffassungen 
der Volksmassen entsprechen. Freilich konnte die Wahlbarkeit der Gerichte 
als eine Beeintrachtigung ihrer Unabhangigkeit betrachtet werden; und in 
der politis chen Wirklichkeit miiBte man wohl auch mit dieser Gefahr rech-
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nen. Prinzipiell aber kann die Wahlbarkeit der Ridner nicht als im Wider
spruch zu einer freiheitlichen Ordnung stehend betrachtet werden; denn 
sowohl die USA als auch teilweise die Schweiz kennen die Wahlbarkeit 
von Richtern und anderen Justizorganen (Staatsanwalt, Polizeichef), und 
niemand bestreitet ihren Verfassungen allein deswegen ihren freiheitlich
demokratischen Charakter. - Was die Gewaltenteilung zwischen Regie
rung und Volksvertretung anbetrifft, so raumt auch die Staatsrechtswis
senschaft ein, daB zumindest im parlamentarischen Regierungssystem eine 
faktische »Gewaltenvermischung« stattfindet, insofern die pari amenta
rische Mehrheit sowohl die Gesetzgebung als auch die Regierung kontrol
liert. Nicht die faktische Trennung der Gewalten, sondern die Trennung 
der Funktion sei erforderlich. Die Trennung von exekutiver und legislati
ver Funktion aber ware auch in einem Ratesystem moglich und notig 25. 

Entscheidend ist iiberdies die Funktion der Gewaltenteilung im Gesamt
system der Verfassung, und das ist eindeutig die »Gewaltenhemmung«; 
das heiBt, daB die staatliche Gewaltausiibung »abgeschwacht und relati
viert« werden soil 26. Diese Wirkung wird aber durch die Gesamtheit der 
Verfassungsinstitutionen und politischen Praktiken erreicht! 1m parlamen
tarisch-demokratischen Regierungssystem z. B. spiel en die offentliche Mei
nung und vor allem das Mehrparteiensystem bei der Hemmung der staat
lichen Gewaltausiibung eine wesentlich wichtigere Rolle als die formelle 
Gewaltenteilung. 1m Ratesystem wiirden durch die Verlagerung der staat
lichen Gewaltausiibung nach unten, durch die damit verbundene Dezen
tralisierung und durch die verstarkte Kontrolle der staatlichen Organe 
durch die Biirger selbst Elemente der Gewaltenhemmung neu eingefiihrt 
werden, die die reprasentative Verfassung iiberhaupt nicht kennt. 
6. Mehrparteiensystem, Chancengleichheit der Parteien, Recht auf Oppo
sition. Diese Elemente sind sowohl fiir den demokratischen als fiir den 
rechtsstaatlichen Charakter einer Verfassung ganz offensichtlich von aus
schlaggebender Bedeutung. Sie konnen aber unzweifelhaft in einem rate
demokratischen System ebensogut gesichert werden wie in einem reprasen
tativ-parlamentarischen. Wenn die freie Wahl zu den Raten nicht iiber
haupt nur eine Farce sein 5011, dann ist auch nicht einzusehen, wie sie auf 
die freie Konkurrenz mehrerer politischer Richtungen verzichten sollte. 
Zwar wiirden in einem System direkter Demokratie, in dem die unmittel
bare Einwirkung der Biirger auf die staatlichen Organe groBer sein miiBte 
als in einem reprasentativen System, die politis chen Parteien an Bedeutung 
verlieren und ihre heutige faktische Monopolstellung einbiiBen. (Die kri
tische Wendung gegen diese Monopolstellung der politischen Parteien ist 
iibrigens unzweifelhaft eines der bestimmenden Motive fiir die Verfechter 
des Ratesystems.) Aber »Demokratie ist«, wie Maunz/Diirig feststellen, 
»nicht gleichbedeutend mit dem Parteienprinzip des GG«. Eine freiheit
liche demokratische Ordnung ware - etwa in Gestalt einer rein durch
gefiihrten direkten Demokratie - auch in anderer Art denkbar, wenig
stens theoretisch 27. 

B) Das Verhaltnis von sozialistischer Wirtschafts- und Gesellschaftsord-
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nung und freiheitlicher Demokratie ist weniger problema tisch 28. Zwar 
kann man mit Recht bezweifeln, ob der vollstandige Sozialismus, d. h. 
Vergesellschaftung aller Produktionsmittel und Planwirtschaft, im Rah
men des Grundgesetzes - etwa unter Berufung auf Art. 15 - durch ein
fache Gesetze verwirklicht werden konnte. Aber vermittels einer Verfas
sungsanderung ware es unzweifelhaft moglich. Das Recht auf Privateigen
tum an Produktionsmitteln und auf Unternehmerfreiheit etwa aus dem 
Grundrecht auf Freiheit der personlichen Entfaltung als unabanderliche 
Rechte begriinden zu wollen, ware verfehlt. Jedenfalls wiirde im Rate
system die Einschrankung der personlichen Verfiigungsrechte des bisherigen 
Eigentiimers durch eine Ausdehnung der Verfligungsrechte der bisherigen 
Arbeitnehmer begleitet und kompensiert werden. Die Freiheit der per
son lichen Entfaltung wiirde also nicht generell, sondern nur bei einer 
- klein en - Gruppe eingeschrankt und bei einer anderen - groEeren -
ausgedehnt werden. Nur bei einer Verlagerung der wirtschaftlichen Lei
tungs- und Dispositionsfunktionen auf die Staatsbiirokratie wiirde das 
nicht zutreffen; hier konnte man von einem allgemeinen Verlust an Frei
heit sprechen, der schlechter dings unertraglich sein wiirde. Eine solche Ord
nung wird von den Vertretern des Ratesystems aber gerade nicht erstrebt, 
sondern vielmehr verworfen. 
C) Der Grundsatz einer - wenn auch nur voriibergehenden - »Diktatur 
des Proletariats« ist hingegen mit der freiheitlichen demokratischen Grund
ordnung nicht vereinbar. Aber dieser Grundsatz ist auch mit dem Rate
system nicht notwendig verbunden. Immerhin sollte dabei beachtet wer
den, daB nach den Vorstellungen der radikalen proletarischen Ratesoziali
sten (wie etwa bei den Vertretern der linken USPD 1918-1920 in Deutsch
land) auch unter der sog. "Diktatur des Proletariats« nur eine kleine 
Minderheit des Volkes yom GenuE der Biirgerrechte ausgeschlossen werden 
sollte, namlich die sog. »Ausbeuter«, die als Unternehmer fremde Arbeits
krafte beschaftigten, und daE dieser AusschluE auch nur flir die begrenzte 
Zeit gelten sollte, in der es iiberhaupt noch Privateigentum an Produk
tionsmitteln und damit ,>Ausbeutung« gab 29. 

IV. Das RCitesystem in der Praxis 

Man konnte den hier entwickelten Dberlegungen nun entgegenhalten, daE 
ihre SchluEfolgerungen zwar in der Theorie plausibel zu sein schienen, daE 
aber in der politischen und gesellschaftlichen Praxis immanente Schw;ichen 
des Ratesystems wirksam werden wiirden, die iiber alle idealen Beweg
griinde und guten Vorsatze hinweg die Grundlagen der freiheitlichen 
demokratischen Ordnung zerstoren miiEten. Solche Einwendungen konn
ten zwingend Freilich nur durch die Praxis selbst begriindet oder widerlegt 
werden. Die bisherige Praxis des Ratesystems ist allerdings nur sehr be
schrankt gewesen, zeitlich auf einen kurzen geschichtlichen Abschnitt be
grenzt und sachlich durch extreme politische, okonomische und soziale 
Bedingungen behindert. Von einer partiellen Verwirklichung des Rate-
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systems kann bisher allenfalls fUr die Zeit yom Februar (Marz) bis zum 
Oktober (November) 1917 in RuBland und fur die Zeit yom November 
1918 bis zum Januar 1919 in Deutschland die Rede sein, in beiden Fallen 
von einer etwas langer dauernden Zeit gefolgt, in der die Verfechter des 
Ratesystems gegen einen immer mach tiger werden den Gegner einen wenig 
aussichtsreichen Ruckzugskampf ausgefochten haben. Unter dies en Um
standen ware es hochst leichtfertig, aus dem historischen Beispiel ohne wei
teres auf die praktische Bewahrung oder besser: Nichtbewahrung des Rate
systems zu schlieBen. 
Einige Ergebnisse lassen sich aus der geschichtlichen Erfahrung jedoch un
zweifelhaft ableiten. Das wichtigste ist die Tatsache, daB sowohl in RuB
land als auch in Deutschland die freie Konkurrenz verschiedener politischer 
Stromungen (Parteien) in den Raten fur selbstverstandlich gehalten und 
auch - unter hochst schwierigen und ungunstigen Umstanden - prakti
ziert worden ist 30. In Deutschland haben die Rate diese Praxis bis zum 
Ende aufrechterhalten; in RuBland ist der demokratische Charakter der 
Rate durch eine der in ihnen wirkenden Parteien, die Bolschewiki, unter 
dem Druck einer katastrophalen politis chen Situation und mit gewalt
samen Mitteln zerstort worden - ein Schicksal, vor dem auch parlamenta
risch-reprasentative Institutionen nicht sicher sind, wie das Schicksal der 
Weimarer Republik beweist. 
Trotzdem gibt es unzweifelhaft gewisse Eigentumlichkeiten des Rate
systems, aus denen sich fUr die Praxis Bedenken able it en lassen. 
1. Schon in der theoretischen Dberlegung war fraglich, ob die kritische 
Tendenz des Ratesystems gegenuber der Gewaltenteilung mit einer frei
heitlichen Ordnung vereinbar sei. In der politis chen Praxis konnte diese 
Problematik noch schroffer hervortreten. Insbesondere zwischen dem vor
herrschenden Grundsatz der unmittelbaren Volkskontrolle und der Idee 
einer unabhangigen Rechtsprechung konnten sich Spannungen ergeben. 
2. 1m Ratesystem nehmen die Versammlungen der Urwahler - als Wahl
korper fur die Rate, als Organe ihrer Kontrolle, als Foren der politis chen 
Willensbildung - eine Schlusselstellung ein. Diskussion und Meinungs
bildung in groBeren Versammlungen sind aber in der Praxis nicht unpro
blematisch. Sie erfordern die strenge Beachtung von bestimmten Verfah
rensregeln und einen hohen Grad an Selbstdisziplin und Informiertheit 
bei den Teilnehmern, wenn eine faire Auseinandersetzung zwischen unter
schiedlichen Auffassungen gesichert sein solI. Es besteht durchaus die Mog
lichkeit, und aus Vergangenheit und Gegenwart liegen genugend anschau
liche Beispiele vor, daB demagogisch verfahrende Minderheiten solche Ver
sammlungen unter ihre Kontrolle bring en, die Mehrheit der Unentschiede
nen oder Uninformierten uberspielen, terrorisieren und an die Wand 
drangen konnen. 
3. Es ist zwar hochst einseitig, der direkten Demokratie vorzuwerfen, wie 
es z. B. Ahlberg tut 31, sie kranke »an der unrealistischen Annahme, daB im 
sozialen Zusammenleben ein spontaner Ordnungswille waite, der nur von 
allem staatlichen oder administrativen Druck befreit zu werden brauche, 
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damit er sich als eine gesamtgesellschaftlich ordnende Potenz in einer sonst 
vollstandig ,freien Gesellschaft< geltend machen konne«, und sie fiihre 
wegen des Fehlens dieses Ordnungswillens schlieBlich »entweder zum voll
standigen Zusammenbruch solcher radikaldemokratischen Experimente 
oder aber zur Inthronisation einer politis chen Elite«. So naiv sind die 
Theoretiker des Ratesystems nie gewesen, einfach auf irgendeine »Spon
taneitat« zu vertrauen; insofern unterschieden und unterscheiden sie sich 
auch yom orthodox en Anarchismus, dem man allenfalls solche Illusionen 
vorwerfen konnte. Die zentrale Koordinierung gesellschaftlicher Funktio
nen, d. h. die Existenz von politischen oder okonomischen Zentralinstan
zen, wird durch das Ratesystem nicht fUr iiberfliissig gehalten. Sie wird 
auch nicht einer undefinierbaren Spontaneitat iiberlassen, sondern als das 
Ergebnis bewuBten planmaBigen kollektiven Handelns betrachtet, wobei 
die jeweilige Mehrheit der zentralen Rateorgane (RatekongreB, Zentral
exekutivkomitee, Zentralrat, Rat der Volksbeauftragten, Sekretariat usf.) 
durchaus das Recht fiir sich in Anspruch nimmt, zum einen die jeweilige 
Minderheit, zum anderen auch die untergeordneten Rateorgane zur Beach
tung ihrer Mehrheitsbeschliisse anzuhalten. 
Richtig ist jedoch der Einwand, der durch die kurze praktische Erfahrung 
der russischen und deutschen Revolution durchaus belegt wird, daB unter 
dies en Umstanden sich die zentralen Rateinstanzen genausogut biirokrati
sieren und von ihren Wahlern entfremden konnen wie jede beliebige her
kommliche parlamentarisch-staatliche Institution. Dagegen lieBe sich Ie dig
lich einwenden, daB die Kontrolle der zentralen Instanzen im Ratesystem 
prinzipiell scharfer und die Anteilnahme der einfachen BUrger in den 
unteren Organ en lebhafter und besser gesichert sei als im ParI amenta
nsmus. 
4. Entscheidend fiir die Verwirklichung dieser - theoretischen - Voraus
setzungen ist jedoch, daB das Yolk an der Basis der Rateorganisation, in 
den Urwahlkorpern, dauerhaft und intensiv am gesellschaftlichen, okono
mischen und politischen Leben teilnimmt. Erlahmt diese Teilnahme, dann 
wiirden die Rate kaum anders funktionieren konnen als beliebige parla
mentarische Institutionen. Dieser Gefahr versucht das Ratesystem dadurch 
vorzubeugen, daB es die Urwahlkorper in gegebene soziale Institutionen 
verlagert, die aus sich heraus ein Minimum an praktischem Zusammenwir
ken und praktischem Interesse der Biirger erzeugen: z. B. in Gemeinden 
oder - in groBeren Sradten - in gemeindliche Nachbarschaften oder aber 
in die Betriebe. 
Unbestreitbar ist aber nach diesen Dberlegungen, daB die Verwirklichung 
des Ratesystems groBe praktische Probleme aufwerfen wiirde. Andererseits 
aber wird man kaum leugnen konnen, daB auch das herrschende parla
mentarisch-reprasentative System in Regierungen und Parlamenten, in den 
Parteien und der staatlichen Biirokratie Funktionsstorungen zeigt und Pro
bleme aufwirft, die nicht leichtgenommen werden diirfen. Und niemand 
wird auf die Idee kommen (auBer den Dogmatikern unter den Anhangern 
der APO), den Parlamentarismus deswegen in Bausch und Bogen als un-
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demokratisch zu verwerfen. Es ist ein Unterschied, ob ein politisches 
System nicht recht praktikabel ist oder ob es als prinzipiell verwerflich 
verurteilt werden solI. Das Ratesystem ist unzweifelhaft im Prinzip mit 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar. Ob es deswe
gen praktisch besser funktionieren wiirde als der Parlamentarismus, ist 
eine ganz andere Frage. Wer wegen dieses Zweifels allein aber das Rate
system als »undemokratisch« verteufelt, vergeht sich selbst am Geist der 
freiheitlichen Ordnung, deren wesentliche Bestandteile Meinungsfreiheit 
und Toleranz sind. 

Anmerkungen 

MaunzlDurig, Grundgesetz. Kommentar (Munmen 1958 H.), Art. 18, Randnr. 6. -
Dieser Kommentar wird im folgenden zitiert mit »Maunz/Diirig«. 

2 Der Terminus »Parteikommunismus« wird hier flir jene marxistisch-Ieninistisch(-stali
nistisme) Ridltung des Kommunismus verwendet, die politische Systeme mehr oder 
weniger diktatorisch allein regierender kommunistisroer Parteien errichtet hat. Es gab 
und gibt jedom nom andere, sim selbst als »kommunistism« bezeimnende soziali
stische Richtungen, die ein solches System nicht erstreben. sandern vielmehr bekamp
fen, z. B. den libertaren Kommunismus der spanischen Anarcho-Syndikalisten oder 
den Reformkommunismus der KP der CSSR. 
Der Spiegel, Nr. 29 (1967), S. 29. 

4 Vgl. Rene Ahlberg, Die politisme Konzeption des Sozialistismen Deutsmen Studen
tenbundes, Bundeszentrale fur politisme Bildung (Bonn 1968), S. 9. 
Es wiirde einen eigenen Aufsatz erfordern, urn alle in' der genannten Broschiire von 

Ahlberg enthaltenen Irrtiimer, Verzerrungen und Unterstellungen' geradezuriicken 
(und A. ist als Privatdozent fiir Soziologie an der FU Berlin immerhin ein etablierter 
Wissenschaftler). - Nur einige Beispiele flir viele mogliehe seien herausgegriffen: 
Ohne Begrundung oder Beleg wird die kritisme Haltung des SDS gegenuber dem Par
teikommunismus nieht als Ausdruck demokratischer Dberzeugung bewertet, sondern 
seiner .elitaren Haltung« zugesmrieben (S. 9). 
Der homsmulpolitismen Konzeption des SDS wird die Originalitat abgespromen, 
ohne daB das theoretisme Hauptwerk des SDS: Homsmule in der Demokratie (Neu
wied-Berlin 1965) aum nur erwahnt, gesmweige denn mit einem Satz diskutiert wird 
(S. 10 und Anm. 36). 
Fur die Unbraumbarkeit der direkten Demokratie wird das Smick sal der Rate in der 
Sowjetunion als Beispiel angefuhrt, ohne die durm Krieg und Burgerkrieg bedingten 
Umsdinde und ohne den allgemeinen sozialen und okc.nomischen Entwicklungsriick
stand Rumands aum nur zu erwahnen, gesmweige denn zu diskutieren. Vorliegende 
Untersumungen zur Gesmimte und Problematik der Ratebewegung werden nimt 
herangezogen: O. Anweiler: Die Ratebewegung in Ruflland 1905-1921 (Leiden 1958) 
und P. Von Oertzen: Betriebsr'te in der Novemberrevolution (Dusseldorf 1963) 
(S. 23). 
»Diktatur des Proletariats« und ))Ratebewegung« bzw. »direkte Demokratie« wer
den als Gegensatze betrachtet, obwohl eine breite Stromung im revolutionaren Sozia
lismus beide miteinander verkniipft, vgl. F. Engels, Einleitung von 1891 zu Marx, 
Burgerkrieg in Frankreim, ferner die linke USPD 1918-1920; vgl. von Oertzen, 
a.a.O., S. 90 H. 
Es smeint, daB fur eine bestimmte • Wissensmaft« die Regeln des wissensmaftlimen 
Handwerks aufier Kraft treten, sowie es den Kampf gegen die »Feinde der Demo
kratie« gilt. 

6 Dieser Begriff wird - mit etwas erweitertem Inhalt - iibernommen aus MaunzlDiirig, 
Art. 18, Randnr. 49, 56. 
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7 Aus diesem Grunde besmdinken wir uns hier in der Regel darauf, neben den Entschei
dungen des BVerfG (BVerfGE) den Kommentar von MaunzlDiirig zum Grundgesetz 
zu zitieren, u. E. der grundlichste und gedankenreichste. 

8 MaunzlDurig, Art. 21, Randnr. 114, a.a.O. 
9 BVerfGE 2, 12. Nach MaunzlDurig, Art. 18, Randnr. 47, ist der Begriff der »frei

heitlichen demokratischen Grundordnung« jedoch inhaltsgleich mit dem in Art. 9 II 
GG verwendeten Begriff der »verfassungsmaBigen Ordnung«. 

10 Sie war geplant, wurde aber fallengelassen, siehe MaunzlDiirig, Art. 18, Randnr. 46. 
11 BVerfGE 2, I, Leitsatz 2 und 12 f. 
12 MaunzlDurig, Art. 18, Randnr. 52. 
13 Ebenda. 
14 Siehe oben Anm. II. 
15 MaunzlDiirig, Art. 18, Randnr. 51 ff. 
16 Vg!. die kurze, aber sehr uberzeugende Darlegung bei MaunzlDiirig, Randnr. 56. 
17 Ebenda, Randnr. 57. 
18 Ich beziehe mich vor all em auf die oben in Anm. 5 genannten Bucher von Anweiler 

und von Oertzen sowie auf E. Kolb: Arbeiterrate in der deutschen Innenpolitik 1918 
bis 1919 (Dusseldorf 1962). Alle drei Bucher beruhen auf eigenen Quellenstudien und 
enthalten umfangreiche weitere Literaturangaben. 

19 Vg!. K. Lowenstein, Verfassungslehre (Tubingen 1959,) S. 74 f. Freilich kennen auch 
diese funf Kantone neben der Landsgemeinde die Volksabstimmung sowie reprasen
tative Organe. 

20 Von Oertzen, Betriebsrate in der Novemberrevolution, S. 10. 
21 MaunzlDiirig, Art. 20, Randnr. 52, 53. 
22 So ganz eindeutig MaunzlDiirig, Art. 20, Randnr. 31; Art. 21, Randnr. 134. Ober

einstimmend damit auch A. Hamann: Das Grundgesetz, 2. Auf!. (Neuwied 1960), 
Einfuhrung I D ,42.; Art. 20 B 6; Art. 79 B 10. 

23 Vgl. die Forderung Rudi Dutschkes, »die Herrschaft von Menschen uber Menschen 
auf das kleinstmogliche Mall (zu) reduzieren«. Siehe oben Anm. 4. 

24 Vgl. MaunzlDiirig, Art. 20, Randnr. 124 ff., ferner auch 58 ff. 
25 Vg!. MaunzlDiirig, Art. 20, Randnr. 74 ff. Ferner Hamann (Anm. 22), Einfuhrung 

I D 7, S. 41/2, der mit Redu dar auf hinweist, daB das GG nur der RechtspredlUng 
(in Art. 92) eine Verfassungsgarantie fiir ihren Zustandigkeitsbereich zugeteilt habe, 
nicht aber etwa der vollziehenden Gewalt. 

26 MaunzlDiirig, Art. 20, Randnr. 78. 
27 MaunzlDiirig, Art. 21, Randnr. 134 (Hervorhebung i. Orig.). 
28 C. J. Friedrich, Der Verfassungsstaat der Neuzeit (Berlin-Gottingen-Heidelberg 

1953), bes. S. 35 ff., 567 ff., betont sehr nachdruddich die Vereinbarkeit von Verfas
sungsstaat und sozialistismer Wirtschaftsordnung. 

29 Von Oertzen, Betriebsrate in der Novemberrevolution, S. 90 ff. 
30 Vg!. Anweiler, Die Ratebewegung in Ruflland, vor allem S. 127 ff., 202 ff., 260 ff.; 

von Oertzen, Betriebsrate in der Novemberrevolution, vor all em S. 69 ff., 109 ff. 
31 Rene Ahlberg, Die politische Konzeption des Sozialistischen Deutschen Studenten

bundes, S. 23. 
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Das Ratesystem in der .\Virtschaft * 
JOrg Hu/fschmidlMargaret Wirth 

Eine Abhandlung, die einer immerhin doch an empirischen Beispielen auf
gezeigten antidemokratischen Realitat eine Gegenkonzeption von demo
kratischem Sozialismus - als Modell ohne empirischen Bezug - entgegen
setzt, wie es jetzt geschehen soli, wird leicht dem Vorwurf ausgesetzt sein, 
daB hier die Vermittlung zwischen Theorie und Wirklichkeit, genauer: 
zwischen der Theorie des Wunschenswerten und der Vorstellung verwirk
lichender Praxis, fehle. 
Obwohl der Anschein diesem Vorwurf zunachst recht gibt, ist ein solches 
Vorgehen dennoch aus drei Grunden vertretbar und sinnvoll. Erstens for
dern die Grundsatze der Klarheit und Verstandlichkeit, daB das Versrand
nis von Gesellschaft, von dem aus im vorigen Abschnitt kritisiert wurde, 
nicht in Schlagworten stehengelassen, sondern konkretisiert wird. Zweitens 
muB dem Einwand begegnet werden, die Kritik an der Wirklichkeit sei 
zwar richtig, die Kritiker selbst aber hatten nichts Besseres anzubieten, 
denn die vagen Ideen von Sozialismus und Demokratie wurden sich in 
der Realitat doch immer als unvereinbar herausstellen. Diesem Vorwurf 
gegenuber sollte man nicht auf der - legitimen - Position des Nur
Kritikers beharren, sondern ein ausformuliertes Modell des demokratischen 
Sozialismus anbieten, das dann als Grundlage fUr die Diskussion urn Mog
lichkeit und Unmoglichkeit eines solchen Systems dienen kann. In dieser 
Diskussion kann dann klargestellt werden, daB, sind eine Reihe von noch 
zu erorternden Randbedingungen erfUllt, die Funktionsfahigkeit eines 
solchen Wirtschaftssystems nicht bestreitbar ist; daB daruber hinaus in 
einer sol chen Wirtschaft mehr und bess ere Guter auf humanere und effi
zientere Weise produziert werden konnen als bisher. Es kann also deutlich 
gemacht werden, daB ein solches System, wenn auch in Einzelheiten noch 
offen, doch schon von seinen Grundelementen her attraktiver ist als das 
bestehende. Drittens kann die Einsicht, daB es zwar in der Gegenwart 
utopisch, aber keineswegs in sich widerspruchlich oder gar sinnlos ist, ein 
Modell einer besseren Gesellschaft zu entwerfen, die Frage wieder auf die 
Tagesordnung bringen, warum dann das schlechtere System Realitat ist. 
1st aber diese Frage erst gestellt, dann sind die Voraussetzungen fUr die 

• Aus: forg Huffschmidl Margaret Wirth, Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik und 
demokratischer Sozialismus, in: Sozialdemokratie und Sozialismus beute, Beitriige ZUT 

Analyse und Veriinderung sozialdemokratischer Politik, Koln 1968, S. 117-161; der 
Auszug S. 132-143. 
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Erkenntnis geschaffen, daB die Verwirklichung des besseren Systems eine 
Frage der Macht und der Praxis ist. Auf diesem Wege konnen Energie 
und Bereitschaft zur Praxis freigesetzt werden, die in den strategischen 
Dberlegungen des letzten Abschnitts konkrete Ansatzpunkte finden 
konnen. 
Bei der Darstellung eines denkbaren - sicherlich nicht des einzig denk
baren - Systems des demokratischen Sozialismus wird weiterhin klar wer
den, daB die Verwirklichung dieses Systems von bestimmten Vorausset
zungen und Randbedingungen abhangt, die zur Zeit nicht gegeben sind 
und darum hergestellt, d. h. erkampft werden mussen. 
Die wichtigsten dieser Voraussetzungen sind: 
1. die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln (bzw. der 
totale Entzug der privaten Entscheidungsbefugnis uber ihren Einsatz) und 
ihre Dberfiihrung in Gemeineigentum, 
2. ein hohes MaB sowohl an Interesse jedes einzelnen Mitglieds der Gesell
schaft an dem, was mit ihm geschieht, als auch Bereitschaft, dieses Gesche
hen selbst in die Hand zu nehmen und zu steuern. Selbstverstandlich setzt 
diese zweite Voraussetzung selbst wiederum ein hohes MaB an Informiert
heit und Kenntnis gesellschaftlicher Zusammenhange bei jedem einzelnen 
voraus, die in langwierigen Lernprozessen erst noch zu schaffen sein wer
den. Aber es ist keineswegs aus der Natur des Menschen heraus, wie einige 
Skeptiker meinen, unmoglich, Interesse und Bereitschaft zu demokratischer 
Teilnahme an Entscheidungsvorgangen zu wecken. Neuere sozialwissen
schaftliche Untersuchungen 1 haben gezeigt, daB diese Bereitschaft abhan
gig ist von der Art der Organisation der Entscheidungsvorgange selbst; 
daB also Bedingungen geschaffen werden konnen, unter den en sich ein 
solches Modell demokratischer Beteiligung realisieren lieBe. Einige dieser 
Bedingungen werden im Zusammenhang des hier entworfenen Modells 
angedeutet werden. 
Sind diese Voraussetzungen als Ergebnis eines kampferischen Emanzipa
tionsprozesses von den gegenwartigen Herrschaftsverhaltnissen erst einmal 
erfullt, so wird zugleich die heute so oft hochgespielte Trennung zwischen 
okonomischen »Sachfragen« und anderen, »politischen« Fragen aufgeho
ben. t5konomie wird dann wieder als das, was sie immer war und auch 
heute ist, als Politik, erkennbar und verstanden; wirtschaftliche Entschei
dungen werden nicht mehr als durch mysteriose theoretische Gesetze weit
gehend vorgeschrieben> sondern als wichtiger und entscheidender Gegen
stand politi scher Diskussion und Auseinandersetzung uber Bedurfnisse und 
Prioritaten erkannt. In einer Gesellschaft, in der das hier skizzierte Modell 
der Organisation der Wirtschaft realisiert sein konnte, sind die Ressort
und Sachgrenzen zwischen verschiedenen Handlungs- und Entscheidungs
bereichen nicht durch private Herrschaftsinteressen festgelegt, sondern in 
umfassender politischer Diskussion gezogen und jederzeit einer Neurege
lung offen. Die Fragen z. B., welche politis chen Organisation en und Insti
tutionen es neben den »wirtschaftlichen« Entscheidungsgremien geben 
wird, wo juristische, wo auBenpolitische Entscheidungen gefallt werden 
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sollen, konnen hier nicht beantwortet werden. Mit der Aufhebung der 
Trennung von politischer und okonomischer Entscheidungsbefugnis stellen 
sich diese Fragen neu und konnen wohl uberhaupt kaum abstrakt, sondern 
nur von denen, die sich unter veranderten Umstanden an die Organisation 
einer solchen Gesellschaft machen, beantwortet werden. 
Die Schwierigkeiten, den en das Konzept des demokratischen Sozialismus 
schon in der Theorie begegnet und die von den Kritikern zum AniaB ge
nommen werden, die Konsistenz eines sol chen Modells uberhaupt zu be
streiten, liegen darin, daB das wesentlich Demokratische, namlich die 
Selbstbestimmung der Mitglieder einer Gesellschaft auf den untersten Ebe
nen - d. h. fur die Wirtschaft auf der Ebene der Betriebe -, vereinbart 
werden muB mit einer po Ii tisch vernunftigen und technisch effizienten 
Koordination der Produktion aller Betriebe, so daB der Bedarf der Gesell
schaft optimal befriedigt und ein unrationeller Einsatz von Produktions
faktoren vermieden wird. Solange auch in einer sozialistischen Gesellschaft 
noch kein DberfluB an allen Faktoren und Gutern herrscht, ist es wichtig, 
daB die »richtigen« Faktoren zur Herstellung der »richtigen« Guter »rich
tig« kombiniert werden. Dieses Prinzip verliert auch mit der Entwicklung 
der Produktionsmoglichkeiten und der Festigung der okonomischen 
Grundstrukturen des Sozialismus nicht an Geltung. Mit fortschreitender 
Entwicklung muB sich aber das Verfahren, mittels dessen die verschiedenen 
»Richtigkeiten« festgestellt werden, von der sozialistischen Zentralorgani
sation - die in einer Dbergangsphase moglicherweise noch Elemente von 
Herrschaftsausubung enthalten wird - zu breiterer Streuung der Pla
nungs- und Kontrollentscheidungen zu den unteren Ebenen hin verlagern. 
Das Problem der Vereinbarung von Einzelinteressen und Gesamtinteresse, 
das die Unternehmerwirtschaft durch den Marktmechanismus gelost zu 
haben glaubte, erhalt zwar im Sozialismus eine neue, andere Dimension, 
wird durch die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln 
aber nicht ebenfalls abgeschafft, geschweige denn gelost: »Die Enteignung 
cler Privateigentumer bedeutet noch nicht die Befreiung der Arbeitneh
merschaft.« 2 

Demokratische Wirtschaft muB zugleich individuelle Freiheit, gesamt
gesellschaftliche Bedarfsdeckung und rationelle Produktion im hochstmog
lichen MaBe garantieren. GroBere individuelle Freiheit ist nicht moglich 
ohne bei zunehmendem Produktionspotential gleichzeitig zunehmende 
Moglichkeiten fur den einzelnen, Initiativen zu ergreifen und sich zu be
teiligen; bessere Bedarfsdeckung erfordert ein mit zunehmender Kompli
ziertheit der Produktionsprozesse steigendes MaB an koordinierenden Pla
nungen uber die Ebene der Individuen hinaus. Da die Betriebe in einer 
modern en Industriegesellschaft nicht isoliert bestehen konnen, darf demo
kratische Selbstbestimmung in der Wirtschaft nicht verwechselt werden mit 
wirtschaftlicher Selbstgenugsamkeit des Einzelbetriebes, wenn dieser nicht 
die Gefahr volliger Unrentabilitat laufen will. Demokratische Selbst
bestimmung muB vielmehr definiert werden als auf Grund rationaler und 
freier Diskussion geplante und organisierte Zusammenarbeit mit den Kol-
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legen im Betrieb ebenso wie mit anderen Betrieben in der Gesamtwirt
schaft. 
Auf Grund dieser Uberlegungen konnen grundsatzlich zwei Bereiche der 
Demokratie in der Wirtschaft unterschieden werden: die Betriebsdemo
kratie in engerem Sinne einerseits, die Planungsdemokratie im we iter en 
Sinne andererseits. 
Die Betriebsdemokratie umfaBt die yom Betriebskollektiv selbst in eigener 
Verantwortung zu regelnde Organisation des Betriebes und des Betriebs
ablaufs. Hierunter fallen Fragen wie Festlegung der Arbeitszeiten, des 
Arbeitstempos, des Materialf1usses, der Vorgabezeiten und Lohnrelationen 
sowie die Wahl der Leiter von Arbeitsgruppen und Teams; Angelegenhei
ten also, die weitgehend im Betrieb selbst ohne Bezug nach auBen von den 
Beteiligten selbst verhandelt und entschieden werden konnen. Die Formen 
und Methoden, mit denen die Arbeitsgruppen und Teams selbst am Ar
beitsplatz gebildet werden, miissen dem Grundsatz der Selbstorganisation 
des Arbeitsablaufs durch die Arbeitenden entsprechen. 
Ais oberstes Organ einer sol chen demokratischen betrieblichen Selbstver
waltung ware ein Betriebsparlament zu schaffen, in dem vor der Betriebs
offentlichkeit alle derartigen Fragen diskutiert und geregelt werden. Die
ses Parlament wahlt dann auf seinen (wochentlichen oder zumindest mo
natlichen) Versammlungen einen ExekutivausschuB von Vertrauensleuten, 
der als Produzentenrat bezeichnet wird. Der Produzentenrat fiihrt die 
Geschafte des Betriebes und vertritt ihn nach auBen. Er ist dem Betriebs
parlament unmittelbar Rechenschaft schul dig und jederzeit abwahlbar. 
Neben dies en organisatorischen Regelungen miissen zusatzliche Vorausset
zungen dafiir geschaffen werden, daB die Beteiligten ihr Recht demokra
tischer Kontrolle auch wahrnehmen. So sollte z. B. der Produzentenrat in 
relativ kurzen Abstanden wechseln, damit verhindert wird, daB sich ge
sicherte Funktionarspositionen und entsprechende Mentalitaten bilden. Das 
hat den weiteren Vorteil, daB die zur Fiihrung eines Betriebes notwendige 
Sachkenntnis bei moglichst vielen Betriebsangehorigen zustandekommt. 
Zur Forderung dieser Sachkenntnis konnen die Mitglieder des Produzen
tenrats schon einige Monate vor ihrer Amtszeit gewahlt und fiir einige 
Zeit auf besondere Schulen geschickt werden, wo sie bestimmte technische 
Methoden der Betriebsfiihrung lernen konnen. 
Der Produzentenrat vertritt den Betrieb dann nicht nur in den Geschafts
beziehungen nach auBen, sondern auch auf den hoheren Rateebenen, von 
denen gleich noch zu reden sein wird. Seine Mitglieder gehen dorthin als 
Abgeordnete, jedoch nicht als abstrakte Individuen, die nur ihrem Gewis
sen unterworfen sind, sondern als Delegierte mit festem Auf trag von den 
Wahlern, deren unmittelbarer Kontrolle sie unterstehen. Die Stellung die
ser Vertrauensleute muB davon abhangig gemacht werden, wie sie die 
Auftrage des Betriebs erfiillen und seine Interessen vertreten. Der zweite 
Bereich der Wirtschaftsdemokratie ist der Bereich der zwischen- und iiber
betrieblichen Planung und Koordination. Die sich hier ergebenden Pro
bleme wurden bisher fiir die Betriebsdemokratie insofern als gelost ange-
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sehen, als das Betriebsparlament iiber die Art der Verwirklichung bestimm
ter Plannormen autonom beschliefh, die als gegeben unterstellt wurden. 
Wie aber kommt es zu dies en Normen; mit anderen Worten: wie kann 
demokratisch geplant werden? 
Das demokratische Prinzip der Mitwirkung der Betroffenen bei der Pla
nung iiber sich selbst verlangt, daB jedes Mitglied einer Gesellschaft die 
Chance erhalt, auf die Gestaltung des gesamten Planes EinfluB zu neh
men. Jeder muB sich dazu auBern konnen, welche Art und welchen Um
fang der Wirtschaftstatigkeit er fiir wiinschenswert halt und we!che Be
diirfnisse ihm am wichtigsten erscheinen - und er muB eine Garantie dafiir 
haben, daB seine AuBerung im EntscheidungsprozeB beriicksichtigt wird. 
Da ein Plebiszit iiber diese teilweise sehr ins Detail gehenden Fragen tech
nisch undurchfiihrbar und politisch wegen der damit verbundenen Mani
pulationsgefahren unvertretbar ist, muB nach einer oder mehreren vermit
te!nden Stell en zwischen den individuellen Wiinschen und ihrer Koordina
tion im Gesamtplan gesucht werden; bzw., wie Altvater es ausdriickt, nach 
dem Prinzip zur »Riickkoppe!ung zwischen Entscheidungsebenen« 3. Diese 
vermittelnden Stellen diirfen nicht nur von den Interessen der Konsumen
ten, sondern miissen auch von den Interessen der diese Konsumenten
wiinsche im ArbeitsprozeB verwirklichenden Produzenten bestimmt sein. 
Es ist deshalb angebracht, wiederum Produzentenrate diese vermitte!nden 
Funktionen wahrnehmen zu lassen; zumal die in irgendeiner Form er
werbstatige Bevolkerung immerhin den groBten Teil der Gesamtbevolke
rung ausmacht. Solche Produzentenrate sind nicht nur in erster Linie 
kompetent, iiber ihre Produktionsmethoden im Betrieb zu urteilen, sie sind 
dariiber hinaus auch am meisten dazu geeignet, iiber das zu diskutieren, 
was sie mit ihrer Arbeitskraft herstellen wollen, d. h. dariiber, wo jeweils 
die Schwerpunkte ihres Bedarfs in der Gesamtwirtschaft liegen. Die Pro
duzentenrate werden iiber die Ebene des einzelnen Betriebes hinaus auf 
der eines Stadtbezirks, einer Gemeinde o. a. konstituiert. Ihre Mitglieder 
werden dann erweitert urn Vertreter des Teils der Bevolkerung, der nicht 
mehr oder noch nicht oder aus bestimmten strukturellen Griinden nicht in 
den normalen ProduktionsprozeB eingeschaltet ist; also Pension are, Rent
ner, Invaliden, Schiiler, Studenten und, solange die Familie als isoliertes 
Lebenszentrum noch existiert, Hausfrauen und Familienmiitter mit vielen 
Kindern. In einem solchen Produzenten- und Verbraucherrat wird sich 
der wirkliche Bedarf einer bestimmten Gemeinde sehr vie! besser feststellen 
lassen als durch den Marktmechanismus, weil hier auch und moglicherweise 
sogar vor allem iiber Infrastrukturbedarf geredet wird, der durch den 
Marktmechanismus gar nicht erst ermitte!t wird. 
Auch eine solche Konstruktion eines Produzenten- und Verbraucherrates 
lost natiirlich noch nicht das Problem, wie Interessen von Minderheiten 
vor moglicher Vergewaltigung durch Mehrheitsbeschliisse geschiitzt werden 
sollen. Es ware z. B. denkbar, daB in einigen Spezialbereichen, in denen 
bestimmte Gruppen jeweils entscheidend betroffen sind, diese Gruppen 
die Moglichkeit eines zumindest aufschiebenden Vetos erhalten miiBten. 
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Wenn hier fiir dies Problem auch keine endgiiltige Losung vorgeschlagen 
werden kann, muB doch deutlich gemacht werden, daB es auf der Tages
ordnung stehen muB, wenn darangegangen wird, Rate zu organisieren. 
Die Beratung der Planziele und PlangroBen soli in fUnf Schritten erfol
gen, die jetzt in ihrer zeitlichen Reihenfolge dargestellt werden. 
Der erste Schritt besteht in der Beratung der Planziele durch die direkt 
gewahlten und ihren Wahl ern direkt verantwortlichen Rate. Die Beratun
gen finden auf mehreren Stufen statt, wobei immer auf der einen Stufe 
die unmittelbar verantwortlichen Delegierten in den Delegiertenrat der 
nachsthoheren Stufe gewahlt werden: das Betriebsparlament wahlt den 
Betriebsproduzentenrat, die nicht arbeitenden Mitglieder der Gesellschaft 
ihre eigenen Delegierten; diese Vertreter bi!den gemeinsam den Produ
zenten- und Verbraucherrat. Die Produzenten- und Verbraucherrate meh
rerer Bezirke wahlen einen Produzenten- und Verbraucherrat fiir die Ge
meinde, die Gemeinderate wahlen den Kreisrat und so we iter iiber eine 
Reihe vermittelnder intranationaler Ebenen bis zur Konstitution eines fUr 
die gesamte Wirtschaft beratenden obersten Wirtschaftsgeneralrates oder 
Ratekongresses 4. Dieser Generalrat stellt einerseits die Produktionsmog
lichkeiten und -kapazitaten, andererseits den Bedarf der Gesellschaft fest. 
Dieser Bedarf setzt sich aus drei Komponenten zusammen, die mit unter
schiedlichen Methoden ermittelt werden: 

1. Der Bedarf an kollektiven Giitern wie StraBen, Schul en, Krankenhau
ser, Forschungsinstitutionen etc., der yom Wirtschaftsgeneralrat selbst auf 
Grund der Diskussionen auf den unteren Ebenen des Ratesystems ermit
telt wird; 

2. der Bedarf an normalen Konsumgiitern wie Lebensmittel und Schuhe. 
Dieser ist durchaus mit konventionellen Marktforschungsmethoden zu er
mitteln. Ein solches Vorgehen stellt keinen Riickfall in die Marktwirtschaft 
dar, wei! hier der Markt nur als Steuerungsinstrument fUr einen Tei!
bereich einer im iibrigen durch bewuBte politische Entscheidungen struktu
rierten Wirtschaft eingesetzt wird. 1m System der Marktwirtschaft dage
gen wird die Struktur der Wirtschaft selbst durch den Marktmechanismus 
bestimmt 5. 

3. Der Bedarf an Investitionsgiitern, der zur Herstellung der Giiter der 
ersten und zweiten Kategorie notwendig ist. Er ergibt sich aus auf Grund 
von 1. und 2. ermittelbaren technischen Koeffizienten. 
Der zweite Schritt des Planungsprozesses besteht darin, daB der Generalrat 
einen ersten Planentwurf in der Form eines detaillierten Nationalbudgets 
ausarbeitet, der den auf Grund der vorliegenden Daten ermittelten Be
diirfnissen und Prioritaten am besten zu entsprechen scheint. Gleichzeitig 
entwickelt er Empfehlungen iiber die Schwerpunkt-, Branchen- und Regio
nalplanung. 
Selbstverstandlich wird dieser Entwurf - wie auch spater der fertige 
Plan - nicht aile Interessen zufriedenstellen. Eine entgegengesetzte Be-
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hauptung wiirde bedeuten, daB es in einer demokratisch-sozialistischen 
Gesellschaft keine echten Interessengegensatze gabe; gerade mit zunehmen
der Freiheit des einzelnen in der Gesellschaft werden die bestehenden 
Interessengegensatze aber zunachst auch klar formuliert werden konnen, 
statt manipulativ iiberdeckt zu werden. Bei aller Unzulanglichkeit gar an
tiert aber doch die Art des Zustandekommens des Planentwurfs neben 
technischer Kompatibilitat und Effizienz die hochst denkbare Steuerung 
und Kontrolle von unten, von den Betroffenen selbst. Ein solcher Plan ist 
auf jeden Fall besser in der Lage, den wahren Bedarf der Gesellschaft 
anzuzeigen und ihre Produktionsmittel auszunutzen, als es kapitalistische 
Steuerungsmethoden konnten. 
Der dritte Schritt der Planerstellung besteht in der Veroffentlichung und 
Diskussion dieses dezentral ermittelten und zentral ausgearbeiteten Plan
entwurfs. Die Diskussion findet wiederum dezentral statt, d. h. auf den 
verschiedenen Ebenen, auf denen der Plan entstanden ist. Sollte sich dann 
herausstellen, daB ein bestimmtes Problem zu wenig beachtet, ein bestimm
tes Bediirfnis moglicherweise wegen ungliicklicher Zusammensetzung der 
Rate zu wenig beriicksichtigt worden und eine Minderheit in ihrer Versor
gung erheblich benachteiligt worden ist, so besteht in dieser Phase die 
Moglichkeit, dies zu korrigieren, und zwar entweder auf dem formalen 
Weg iiber die Rate auf den verschiedenen Ebenen oder mittels spontaner 
plebiszitarer Korrekturkampagnen der betroffenen Gruppe iiber die 
Ebene der Rate hinweg. Die Organisation solcher Kampagnen miiBte in
stitutionell gesichert sein. 
Der Planentwurf wird also auf allen Ebenen neu diskutiert und Stellung
nahmen, die jetzt in Kenntnis des Gesamtzusammenhangs des Plans abge
geben werden konnen, werden an die nachsthohere Ebene jeweils weiter
geleitet. 
1m vierten Schritt berat und verabschiedet dann der Generalrat den end
giiltigen und verbindlichen Gesamtplan mit den GlobalgroBen flir Schwer
punkt-, Branchen- und Regionalentwicklungen unter Beriicksichtigung der 
von unten her vermittelten Korrekturwiinsche. 
1m fiinften und letzten Schritt endlich wird der fertige Plan durch die 
jeweils zustandigen Rate auf Branchen und Regionen aufgeschliisselt und 
auf allen Rateebenen bis hin zur Betriebsebene weiter differenziert. So 
erhalt der einzelne Betrieb das fiir ihn verbindliche Finanz- und Produk
tionsvolumen jeweils von der nachsthoheren Ebene zugewiesen, in der er 
selbst durch seinen Betriebsarbeiterrat vertreten ist. Der Betrieb ist dann 
aufgefordert, die Verwirklichung dieses Solls effizient und demokratisch 
zu organisieren. 
Selbstverstandlich ist dies nur eine allergrobste Skizze einer demokratisch 
organisierten Wirtschaft. Einige wichtige Detailfragen miissen noch genau 
iiberlegt werden. So kann es sich z. B. als giinstiger erweisen, statt der hier 
vorgeschlagenen regionalen Organisation der Rate eine nach Branchen 
strukturierte Organisation zu bilden u. a. Solche Fragen beriihren jedoch 
nicht die prinzipielle Funktionsfahigkeit des Modells. Wesentlich an die-
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sem ist vor allem, daB seine demokratische Struktur im Gegensatz zum 
antidemokratischen kapitalistischen System durch drei Elemente gewahr
leistet ist: 
1. Selbstbestimmung der Arbeitenden im Betrieb durch Betriebsparlament 
und Produzentenrat; 
2. Selbstbestimmung der Produzenten und Verbraucher iiber Richtung und 
Umfang der wirtschaftlichen Produktion durch die Einrichtung von Pro
duzenten- und Verbraucherraten auf mehreren Ebenen, deren Mitglieder 
nach dem Prinzip des imperativen Mandats von unten agieren und jeder
zeit der Kontrolle der sie entsendenden Gremien unterstehen. 
3. Allgemeine, nicht folgenlose Diskussion der Produzenten und Konsu
men ten auf allen Ebenen iiber den vorgelegten Planentwurf, der nach 
dieser Diskussion iiberarbeitet und korrigiert wird, wobei auch die Ergeb
nisse plebiszitarer Korrekturkampagnen beriicksichtigt werden. 
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III. Praktische Erfahrungen 



Zwischen Etatismus und Selbstverwaltung* 

Management und Arbeiterschaft im jugoslawischen Unternehmen 

Paul Kevenhorster 

Der Mythos des jugoslawism.en Modells hat der Diskussion urn die Demo
kratisierung von Wirtschaft und Gesellschaft einen Stempel aufgepragt. 
Mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrungen mit der jugoslawischen Arbeiter
selbstverwaltung sind AniaB genug, die Frage nam. der Funktionsweise 
dieses Modells aufzuwerfen und den Mythos mit der Realitat der Selbst
verwaltung zu konfrontieren. Dies urn so mehr, als es sich bei dem jugo
slawischen Modell urn den zur Zeit einzigen dauerhaften Versum. handelt, 
innerbetriebliche EinfluBstrukturen mit Elementen des Ratesystems zu 
demokratisieren. Vor allem drei Fragen miissen im Vordergrund einer kri
tism.en Priifung stehen: 

1. In welchem Umfang ist eine Dezentralisierung wirtschaftlicher Entschei
dungen innerhalb der Unternehmen herbeigefiihrt worden? 

2. Wie weit werden die Arbeiter an der Unternehmensleitung und Fest
legung der Unternehmenspolitik beteiligt? 

3. 1st eine effektive Kontrolle der Unternehmensleitung durch Selbstver
waltungsorgane und Arbeitskollektiv gewahrleistet? 

I. Dezentrale Unternehmensorganisation 

Selbstverwaltungsorgane und Management 

Ais wichtigste Determinanten des jugoslawischen Wirtschaftssystems kon
nen das gesellschaftlim.e Eigentum an Produktionsmitteln, die Konzeption 
der gelenkten Marktwirtschaft und die Arbeiterselbstverwaltung in den 
Unternehmen angesehen werden 1. 

Grundlage der jugoslawism.en Arbeiterselbstverwaltung ist das Grund
satzgesetz iiber die Verwaltung der staatlichen Wirtschaftsorganisationen 
und iibergeordneten Wirtsm.aftsvereinigungen durm. die Arbeiterkollek
tive yom 2. Juli 1950 2• Organe der Selbstverwaltung sind die Versamm
lung des Gesamtkollektivs, der Arbeiterrat und der VerwaltungsausschuB. 
Der Arbeiterrat wird yom Gesamtkollektiv in geheimer Wahl auf ein Jahr 
gewahlt. Wim.tigste Aufgabe des Arbeiterrates ist die Ausarbeitung von 
Rim.tlinien fiir die betriebliche Leistungserstellung. 1m Rahmen dieser 

• Ersd:tienen in: Aus Politik und Zeitgesd:tid:tte, Beilage zur Wod:tenzeitung .Vas Par/a
ment., B 45171. 
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Richtlinien verwaltet der yom Arbeiterrat auf Grund von Kandidaten
listen gewahlte VerwaltungsausschuB die Unternehmung und kontrolliert 
den Direktor, der seinerseits Mitglied des Verwaltungsausschusses ist, aber 
nicht die Rolle des Vorsitzenden iibernehmen darf. Nach § 36 des Gesetzes 
iiber die Arbeiterselbstverwaltung hat der Direktor die Beschliisse des Ver
waltungsausschusses durchzufiihren. Die wichtigsten unternehmerischen 
Funktionen (Unternehmenspolitik, Planung, JahresabschluBrechnung etc.) 
werden dem VerwaltungsausschuB zugeordnet. 
Der Ernennung des Direktors geht eine offentliche Ausschreibung voraus. 
Die Ausschreibungskommission, die die eingegangenen Bewerbungen priift 
und dem Arbeiterrat einen Kandidaten zur Ernennung vorschlagt, setzt 
sich jeweils zur Halfte aus Vertretern des Arbeiterrates und der Gemeinde 
(in der Regel des Gemeindeparlaments) zusammen. Sie ist daher weder 
ein reines Selbstverwaltungs- noch ein reines Staatsorgan. Den Vorschlag 
der Kommission kann der Arbeiterrat nur annehmen oder ablehnen, nicht 
aber einen anderen Bewerber ernennen. 
Die Kandidaten konnen gegen die Entscheidung des Arbeiterrates Be
schwer de beim Gemeindeparlament einlegen. Bei Verletzung von Verfah
rensvorschriften kann das Parlament das gesamte Verfahren aufheben, 
ebenso, wenn der ernannte Bewerber nicht die vorgeschriebenen Voraus
setzungen erfiillt. Die Tatsache, daB die Gemeinden in diesem Fall Richter 
in eigener Sache sind, wird allerdings zunehmend kritisiert und statt dessen 
die Einschaltung unabhangiger Gerichte gefordert. 
Aufgabe des Direktors ist die Reprasentation der Unternehmung nach 
auBen und die Sicherung der Funktionsfahigkeit des Unternehmens. Ent
gegen diesen formalen Bestimmungen des Gesetzes ist die Machtstellung 
des Direktors seit jeher weit starker gewesen, als es der dezentralen Kon
zeption der Arbeiterselbstverwaltung entspricht. »Von seinen Fahigkeiten 
und seiner Geschicklichkeit und nicht zuletzt von der Moglichkeit, Macht 
auszuiiben, hangt letztlich das Funktionieren des Systems der Arbeiter
selbstverwaltung ab.« 3 Da Unternehmensleitung wirtschaftliche Urteils
fahigkeit und genaue Kenntnis betriebswirtschaftlicher Funktionszusam
menhange voraussetzt, iiber die die Mehrheit des Arbeiterrates und auch 
des Verwaltungsausschusses trotz aller WeiterbildungsmaBnahmen nicht 
verfiigt, wird diese Leitungsfunktion in den meisten Fallen nicht, wie ge
setzlich vorgesehen, yom VerwaltungsausschuB, sondern yom Direktor 
wahrgenommen. 
Die Verfassungsreform yom 26. Dezember 1968 hat die Stellung des 
Managements im Betrieb auf Kosten der Organe der Selbstverwaltung 
dadurch gefestigt, daB die Arbeitnehmer dem Arbeiterrat und damit auch 
dem VerwaltungsausschuB weitgehende Vollmachten zum Aufbau einer 
leistungsfahigen Unternehmensorganisation geben konnen 4. 

Da der Vorsitzende des Arbeiterrates, urn einer Kmterhaufung vorzubeu
gen, nicht in den VerwaltungsausschuB gewahlt werden darf, der Direktor 
hingegen von Amts wegen Mitglied dieses Ausschusses ist, muB man den 
VerwaltungsausschuB mehr dem Management als der Arbeiterselbstver-
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wahung zurechnen 5. "Nur in einzelnen Fallen nimmt das Arbeitskollek
tiv an der Verwahung des Unternehmens unmittelbar Anteil.« 6 

Die Organisation der Selbstverwahung ist durch zwei verschiedene, ja ge
gensatzliche Strukturmerkmale gekennzeichnet 7: 
1. die auf der Eigentumsverfassung beruhende Kompetenz zur Verwal
tung, die dem Arbeitskollektiv zusteht, und 
2. die fachliche Leitung des Unternehmens durch ein qualifiziertes Ma
nagement. 
Das zweite Strukturmerkmal tragt der Tatsache Rechnung, daB die Dele
gierten in den Organen der Arbeiterselbstverwaltung nur sehen in der 
Lage sind, qualifizierte Entscheidungen in betriebswirtschaftlichen Fragen 
zu fallen. Diese Erscheinung steht in einem gewissen Gegensatz zu dem 
System dezentralisierter innerbetrieblicher Meinungsbildung und zum 
Prinzip der Dezentralisierung der Planaufstellung, die durch eine Auf
gliederung der Unternehmung in kleinere okonomische Einheiten ermog
licht werden solI. 

Grenzen der Dezentralisation 

Wahrend vielfach behauptet wird, jeder Arbeiter partizipiere direkt an 
der Unternehmensleitung 8 und beim Arbeiterrat liege das »Zentrum be
trieblicher Willensbildung« 9, zeigt es sich immer mehr, daB bei vollstandi
ger Dezentralisierung der Investitionsentscheidungen die Beseitigung struk
tureller Unterschiede zwischen den einzelnen Landesteilen, insbesondere 
die Verringerung des erheblichen Einkommensgefalles, unmoglich ist 10. 

Auch aus dies em Grunde stoBt eine weitgehende Dezentralisation auf 
Schwierigkeiten. Erstrebenswert erscheint daher den jugoslawischen tlko
nomen ein Ausgleich zwischen Partizipation und Effizienz, zwischen de
mokratischer Dezentralisation des Managements und der Idee der Unter
nehmenseinheit 11. 

Nachdem zunachst der Notwendigkeit integrierender zentraler Organe 
nicht geniigend Beachtung geschenkt worden war, und dadurch standige 
Streitigkeiten zwischen den einzelnen Abteilungen urn die Verteilung der 
Mittel ungeachtet des gemeinsamen Unternehmenszieles provoziert hatte, 
wurden vor aHem in den letzten Jahren als Gegengewicht gegen die Ent
scheidungsdezentralisation ein hochqualifiziertes Management, ein gut 
funktionierendes Rechnungswesen und ein schneller InformationsfluB ge
fordert 12. 

Diese Bestrebungen haben dazu gefiihrt, daB im VerwaltungsausschuB die 
technischen und okonomischen Fachleute aus der Betriebsleitung mit einem 
wachsenden Anteil vertreten sind und daB dieser AusschuB kein Organ der 
Selbstverwaltung, sondern der Unternehmensleitung geworden ist 13. 

1967 wurden von einem Forscherteam des Gewerkschaftsbundes von Slo
wenien 1489 Arbeiter und 501 Mitglieder der Kollegien 14 aus 92 slowe
nischen Industriebetrieben danach befragt, wie hoch sie den EinfluB ver
schiedener Unternehmensorgane einschatzten. Zur Bewertung des Einflus-
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ses wurde den Befragten ein Skalometer mit den Skalenpositionen 1 bis 4 
vorgelegt (1,0 = sehr geringer EinfluB, 4,0 = sehr groBer EinfluB). Neben 
der tatsachlichen wurde auch die gewiinschte EinfluBverteilung erfragt 15. 

Sowohl die Kurven der realen wie auch der gewiinschten EinfluBvertei
lung zeigen das Spannungsverhaltnis zwischen Arbeiterrat und Manage
ment (Kollegium). Arbeiter und Manager vertreten die Auffassung, der 
Arbeiterrat solIe den starksten EinfluB ausiiben; beide Gruppen stimmen 
aber auch darin iiberein, daB trotz der Selbstverwaltung das Management 
den starksten innerbetrieblichen Machtfaktor darstellt - vor dem Verwal
tungsausschuB, dem Arbeiterrat und dem Arbeitskollektiv. Dabei wird die 
Differenz zwischen der Macht des Managements und der des Arbeiter
rates von den Arbeitern noch hoher veranschlagt als von den Mitgliedern 
der Kollegien. Insgesamt wird eine Umkehrung der tatsachlichen Macht
verhaltnisse gewiinscht: Die Selbstverwaltungsorgane sollten dem Kolle
gium nicht untergeordnet sein, sondern groBeren EinfluB als das Manage
ment ausiiben 16. 

In einem gewissen Gegensatz zu diesem Untersuchungsergebnis steht jedoch 
der Befund einer anderen Umfrage 17. Danach bezeichneten 70010 der Be
fragten die Fiihrungsrolle der Selbstverwaltungsorgane bei der Verteilung 
der personlichen Einkommen als »vorwiegend gesichert«, bei den Ent
scheidungen iiber Investitionen fUr Produktionserweiterungen waren 60 % 

und bei der Erneuerung und Instandhaltung des Anlagevermogens 51010 
der gleichen Meinung. Demgegeniiber sahen aber 57,4010 der Befragten die 
Fiihrungsrolle der Selbstverwaltungsorgane bei der Planung nicht als ge
sichert an. Die in diesem Umfrageergebnis zum Ausdruck kommende hohe 
Einschatzung der Rolle der Selbstverwaltungsorgane kann darauf zuriick
gefUhrt werden, daB formal diese Organe aIle wichtigen Entscheidungen 
fallen, da das Management seine Entscheidungen von der endgiiltigen Zu
stimmung des Arbeiterrates abhangig mach en muB, die aber nur in den 
wenigsten Fallen verweigert wird. Formelle Entscheidungskompetenz und 
reale Entscheidungsmacht schein en von den Befragten gleichgesetzt worden 
zu sein 18. 

Zu einer Rezentralisierung wirtschaftlicher Macht hat aber nicht nur diese 
vom Management beherrschte innerbetriebliche EinfluBverteilung gefiihrt, 
sondern auch der wachsende Anteil der Banken an der Finanzierung der 
Investitionen, der sich von 1961 bis 1968 von 0,9 auf 47,1 010 erhoht hat, 
wahrend sich der Anteil der Gemeinden von 61,7 auf 15,7010 verringerte 
und der Anteil der Unternehmen mit 31,2 Ofo im Jahre 1968 gegeniiber 
29,5010 im Jahre 1961 nahezu konstant blieb 19. 

Voraussetzung fiir eine dezentralisierte Unternehmenslenkung ist die Dele
gation von dispositiven Funktionen und von Initiativbefugnissen, weiter
hin die Delegation von Verantwortung an die betreffenden innerbetrieb
lichen Instanzen 20. Diese Dezentralisation wird aber im jugoslawischen 
System dadurch eingeschrankt, daB zahlreiche, fiir die Unternehmenspoli
tig wichtige Entscheidungen (Preisbildung, Investitionspolitik) dem Staat 
vorbehalten bleiben. In Angelegenheiten, die den Entscheidungstragern 
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der Arbeiterselbstverwaltung keinen klar erkennbaren Vorteil einbringen, 
ist in der Regel eine schwerfallige und langsame BeschluBfassung zu erwar
ten, wahrend auf der anderen Seite die Instanzenwege verklirzt und die 
Sachnahe der Entscheidungen verbessert werden kann. 
Da nach den Reformen von 1965 » ... allzu souverane Beschllisse mancher 
Kollektive in der Einkommensverteilung mit den Investitionsnotwendig
keiten nur schwer zu vereinbaren waren« 21, wurde 1968 die Stellung des 
Managements so sehr gestarkt, daB vor der Gefahr einer »Selbstentmach
tung der Arbeiterrate« gewarnt wurde. Diese Entmachtung scheint jedoch 
eine notwendige Voraussetzung flir die Koordination der Investitionsent
scheidungen und damit flir die Funktionsfahigkeit des gesamten okono
mischen Systems zu sein. Ohnehin ist offen, welcher faktische Entschei
dungsspielraum den Gremien der Selbstverwaltung angesichts des domi
nierenden Partei- und Gewerkschaftseinflusses noch verbleibt 22. Auch 
ohne offene staatliche Interventionen ist der EinfluB der Partei auf die 
Entscheidungen der Selbstverwaltungsorgane gesichert 23. Vorrangige Auf
gabe der Mitglieder des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens in den 
Grundorganisationen der okonomischen Einheiten ist es, durch eine rege 
Beteiligung an der Arbeit der Selbstverwaltungsorgane »nichtsozialistische 
Tendenzen« zuriickzudrangen. Dementsprechend betragt der Anteil der 
Parteimitglieder in der gesamten Arbeiterschaft nur 12010, in den Arbei
terraten dagegen 31 % und in den Verwaltungsausschlissen sogar 41,50/0 24. 

Die Partei ist daher grundsatzlich in der Lage, die Unternehmenspolitik 
durch die aktive Mitarbeit ihrer Mitglieder in den Selbstverwaltungsorga
nen zu kontrollieren und zu steuern 25. 

Nach seiner eigenen Erklarung erkennt der jugoslawische Gewerkschafts
bund die flihrende Rolle des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens 
(BdKJ) an, billigt sein Programm und setzt sich flir seine Realisierung 
ein 26. Die Kandidatenliste flir die Wahlen zu den Arbeiterraten werden 
von den Gewerkschaften aufgestellt. Zwar konnen die Arbeiter zusatzliche 
Bewerber in die Listen eintragen, machen von diesem Recht aber nur 
auBerst selten Gebrauch. Die dominierende Stellung der Gewerkschaften 
bei den Wahlen zu den Selbstverwaltungsorganen und ihre Unterordnung 
unter den BdKJ machen diesen nach wie vor zur »ausschlaggebenden poli
tischen Autoritat« 27 auch in den Unternehmen 28. In den Resolutionen 
seines neunten Kongresses im Mai 1969 hat es der BdKJ als eine »undemo
kratische«, gegen das Selbstverwaltungssystem gerichtete Tendenz bezeich
net, wenn unter Berufung auf vollstandige Demokratie gefordert werde, 
er solie sich in den Entscheidungsprozessen des Selbstverwaltungssystems 
neutral verhalten 29. 

Unter den gegenwartigen Bedingungen kann von Neutralitat in der Tat 
keine Rede sein. 1m Gegenteil: Die enge personelle Verzahnung von Ar
beiterraten, Gewerkschaften und Partei gewahrleistet eine umfassende 
politische Kontrolle der Entscheidungen der Selbstverwaltungsorgane 30. 

Auf die Frage: »Wer hatte nach Ihrer Ansicht bis jetzt den entscheidenden 
EinfluB auf Wahl und AblOsung der Unternehmensdirektoren?« nannten 
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bei einer Reprasentativumfrage 42,7 % der Befragten das Gemeinde- und 
Kreiskomitee des Bundes der Kommunisten, 20,10f0 das Gemeindeparla
ment, 15, 8% einzelne politische Funktionare und nur 8,4 % Arbeiterrat 
und VerwaltungsausschuB 31. Der EinfluB der politis chen Organe auf die 
personelle Besetzung der Unternehmensspitze ist also nicht zu unterschat
zen, der EinfluB der Selbstverwaltungsorgane demgegeniiber gering. Zwar 
muB der Direktor nicht unbedingt Mitglied des Bundes der Kommunisten 
sein, aber seine »ideologische Festigkeit« darf keinen AniaB zu Zweifeln 
geben. 
Gegeniiber den Selbstverwaltungsorganen beanspruchen die Gewerkschaf
ten eine »gleichartig autonome Position« 32 und verstehen sich zugleich als 
»integrierenden Bestandteil der direkten sozialistischen Demokratie« 33. 

Entsprechend hoch ist der EinfluB der Gewerkschaften und der Partei auf 
die Personalpolitik der Unternehmen. » Viel mehr als in Italien oder 
Frankreich zieht in Jugoslawien die politische Obrigkeit an den Faden der 
Personalpolitik, wenn es urn die Fiihrungsposten in den GroBunternehmen 
geht ... SchlieBlich ist es nicht realistisch, zu erwarten, die jugoslawische 
Partei, die das politische Machtmonopol festhalt, werde ihre Hande vollig 
von der Wirtschaft lassen.« 34 

Neben der auf den Staat zuriickgehenden Einschrankung der Dezentrali
sation okonomischer Entscheidungskompetenzen wird die Delegation von 
Funktionen auch nur soweit vorgenommen, als » ... dies ohne Schaden fUr 
die Erfiillung der Unternehmensaufgabe geschehen kann« 35. Rechnungs
wesen und Planung unterstehen daher auch weiterhin der Unternehmens
leitung 36. Auch in der neuen Organisations form gleichberechtigter okono
mischer Teilbereiche des Unternehmens werden die wichtigsten okono
mischen Funktionen von der koordinierenden Verwaltungsabteilung wahr
genommen, der der Direktor und die Abteilungen Planung, Analyse, Or
ganisation und Entwicklung angehoren. Zwar ist dieses Koordinations
gremium an die Beschliisse der Organe der Arbeiterselbstverwaltung ge
bunden, verfiigt aber dennoch iiber eine relativ starke Position innerhalb 
der Unternehmung, zumal die dispositiven Funktionen doch letztlich von 
den fachlich qualifizierten Verwaltungsorganen des Unternehmens aus
geiibt werden. 
DaB aile wichtigen unternehmensrelevanten Entscheidungen auf Sitzungen 
des Arbeiterrates und des Verwaltungsausschusses unter Hinzuziehung der 
jeweils zustandigen Abteilungen und Fachkommissionen gefallt werden, 
steht dem nicht entgegen. Denn auf Grund der niedrigeren fachlichen 
Qualifikation der Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane ist anzuneh
men, daB die Manager und Fachkommissionen sich bei dies en Beratungen 
ohnehin leichter durchsetzen und den InformationsfluB selektiv beeinflus
sen. Die Funktionsfahigkeit der okonomischen Einheiten wie des gesamten 
Unternehmens hangt somit weitgehend von der Person des Direktors und 
des Leiters der okonomischen Einheit ab, da ihnen im Rahmen ihrer dis
positiven und administrativen Funktionen ein weiter Entscheidungsbereich 
verbleibt 37. 
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Ohnehin wird die Autonomie der Arbeiterselbstverwaltung durch "Neben
hierarchien« 38 (Gewerkschaft, Partei) in Frage gestellt. Demgegenuber hat 
es der in der betrieblichen Machthierarchie an der Spitze stehende Direktor 
vor allem in den Unternehmen mit einem hohen Zentralisierungsgrad ver
standen, seine Position auch gegenuber den Kontrollorganen der Selbst
verwaltung zu festigen. Je hoher der Zentralisierungsgrad - dieser Zu
sammenhang gilt fur die Mehrzahl aller Betriebe -, urn so mehr bilden 
der Direktor, der Vorsitzende des Arbeiterrates, der Vorsitzende der be
trieblichen Parteiorganisation und der Vorsitzende der Betriebsgewerk
schaftsgruppe das eigentliche Machtzentrum des Betriebes. Widerstande 
gegen die Unternehmenspolitik konnen so in den verschiedensten Unter
nehmensbereichen von den jeweiligen Machtreprasentanten abgefangen 
werden. Neben dieser fur die meisten Unternehmen typischen Funferkon
stellation gibt es in manchen Betrieben auch Dreierkonstellationen (aus 
Direktor, Vorsitzendem des Verwaltungsausschusses und Vorsitzendem der 
betrieblichen Parteiorganisation), die in ihrer Struktur unmittelbar an die 
Epoche der Zentralverwaltungswirtschaft anknupfen. Dies urn so mehr, 
als der Direktor in der Regel auch eine starke Stellung in der Partei
organisation innehat und durch seine gesetzliche Mitgliedschaft im Ver
waltungsausschuB indirekten EinfluB auf den Arbeiterrat ausuben kann, 
wahrend er auf der anderen Seite weitgehend von politischen Institutio
nen abhangig ist. 
Auf Grund dieser innerbetrieblichen Machtkonzentration, der dem Direk
tor zur Verfugung stehenden Disziplinierungsmittel und Entscheidungs
kompetenzen in personalpolitischen Fragen, kommt die »Initiative von 
unten« in der Arbeiterselbstverwaltung »nur sehr mittelbar« 39 zum Aus
druclc »Gerade die EinfUhrung der Arbeiterselbstverwaltung hat im jugo
slawischen Betrieb die Institutionalisierung neuer betrieblicher Hierarchie
form en gezeitigt« 40, die sich in der Schlusselposition des Direktors fUr die 
Funktionsfahigkeit des Unternehmens verfestigen. Das Rotationsprinzip, 
d. h. der fUr Arbeiterrat und VerwaltungsausschuB obligatorische perio
dische Amtswechsel, gilt bezeichnenderweise nicht fur die Position des 
Direktors, der sowohl den kollektiven Verwaltungsorganen des Betriebes 
als auch den staatlichen Organen der zentralen Wirtschaftsverwaltung ver
antwortlich ist 41 und der die »auch okonomisch zweckmaBige Fuhrungs
kontinuitat« 42 sichern soil. 
Aus Grunden effizienter Unternehmensfuhrung ist der Grad der Dezen
tralisation okonomischer Entscheidungen im jugoslawischen System somit 
geringer als vielfach angenommen wird, geringer auch als es dem Dezen
tralisationsprinzip dieses Systems entspricht 43. Die Arbeiterselbstverwal
tung hat sich von ihrer ursprunglichen direktdemokratischen Konzeption 
auf Grund eines erheblichen Grades an Professionalisierung und Zentrali
sierung entfernt und stellt ein Mischsystem zentraler und dezentraler oko
nomischer Entscheidungsmechanismen dar, das den systematischen Ein
wanden gegenuber der Funktionsfahigkeit von Ratemodellen bereits teil
weise Rechnung tragt. 
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Eine vollstandige Dezentralisierung okonomischer Entscheidungsprozesse 
diirfte vor all em durch zwei Faktoren verhindert worden sein: die per
manente Dberforderung der Belegschaftsvertreter in betriebswirtschaft
lichen Fragen 44 und die fehlende Koordinierung der Unternehmensent
scheidungen durch den Marktpreismechanismus, da die Preise grofhenteils 
behordlich gebunden sind 45. Eine Rezentralisierung der Investitionsent
scheidungen, eine verstarkte behordliche Preiskontrolle und eine Ein
schrankung des Selbstverwaltungssystems konnten daher nicht aus
bleiben 46. 

An die Stelle der urspriinglichen Konzeption der Alleinbestimmung der 
Arbeiter ist ein System der Mitbestimmung getreten, das bei der Kandida
tenaufstellung und bei der Kontrolle der Unternehmensleitung durch zen
tralistische Tendenzen gekennzeichnet ist. Die Gewerkschaftsgruppen ver
fiigen faktisch iiber ein Monopol bei der Kandidatenaufstellung fUr die 
Arbeiterrate. Daher drangt sich die SchluBfolgerung auf, daB der fak
tische EinfluB der jugoslawischen Arbeiter auf die Unternehmensleitung 
zumindest nicht groBer ist als der entsprechende innerbetriebliche EinfluB 
der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik. Vor all em gegeniiber der pari
tatischen Mitbestimmung in der Montanindustrie laBt sich ein deutliches 
Defizit der jugoslawischen »Selbstverwaltung« feststellen. 
Auch die jugoslawischen Unternehmer haben der Tatsache Rechnung ge
tragen, daB unmittelbare Selbstverwaltung in groBeren okonomischen 
Einheiten und eine Delegation von Entscheidungskompetenzen an ge
wahlte Gremien und an das Management unumganglich ist, sofern ein 
MindestmaB okonomischer Leistungsfahigkeit gewahrleistet sein soIl 47. 

Urspriinglich als ein nach den Prinzipien des Ratesystems organisiertes 
syndikalistisches Modell konzipiert, hat sich das jugoslawische System de 
facto zu einer Form des »Managersozialismus« entwickelt 48. Der Wider
spruch zwischen zentraler Leitung und lokaler Autonomie, zwischen kol
lektiver Leitung und Einmannfiihrung, zwischen direktdemokratischen 
Entscheidungsmechanismen und zentraler Planung und Koordination hat 
sich ebenso wie in den kommunistischen Staaten Osteuropas als unauflos
bar erwiesen - wenn auch in einem anderen organisatorischen Rahmen. 

II. Das Apathieproblem 

Intensitat der Partizipation 

Die Apathie- und Kontrollprobleme direktdemokratischer Organisations
modelle konnen in vielen sozialistischen Organisation en festgestellt wer
den 49. Das gilt auch fiir die jugoslawische Arbeiterselbstverwaltung, die 
als ein Modell wirtschaftlicher Selbstbestimmung durch betriebliche Selbst
verwaltungsorgane angesehen wird. Auch hier nimmt das Arbeitskoll~ktiv 
nur in wenigen Fallen unmittelbaren Anteil an der Unternehmenslei
tung 50 und an der Unternehmensorganisation, die weiterhin hierarchisch 
strukturiert ist 51. In den jugoslawischen Arbeiterraten haben sich dariiber 
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hinaus stabile Partizipationsdifferenzen herausgebildet. Empirische Analy
sen der soziookonomischen Zusammensetzung der jugoslawischen Arbeiter
dite haben ergeben, daB die qualifizierten Arbeitnehmer iiberdurchschnitt
lich in den Arbeiterraten vertreten sind, wahrend die niedrigeren Qualifi
kationsgruppen deutlich unterreprasentiert sind 52. 

Tabelle 1 

Arbeitnehmerreprasentation im jugoslawischen System der Arbeiterselbst
verwaltung 53 

Qualifikationen Arbeits- Arbeiter- Verwaltungs-
kollektiv rat ausschuB 
% % % 

Arbeiter insgesamt 29,1 76,3 66,1 

Hochqualifizierte 7,0 13,1 15,8 
Qualifizierte 20,8 39,7 35,5 
Halbqualifizierte 20,1 15,0 10,1 
Nichtqualifizierte 21,2 8,5 4,7 

Angestellte insgesamt 20,9 8,5 33,9 

Hohe Fachausbildung 3,3 3,0 7,6 
Mittlere Fachausbildung 8,1 10,9 15,3 
Niedrigere Fachausbildung 6,8 8,9 10,5 
Aushilfsangestellte 2,7 0,9 0,5 

Die iiberdurchschnittliche Beteiligung der qualifizierten Arbeitnehmer deu
tet auf eine entsprechende innerbetriebliche Machtposition dieser Gruppe 
hin, die vor allem auf zwei Faktoren zuriickzufiihren ist: Einmal achten 
die Gewerkschaften bei der Nominierung der Kandidaten auf eine aus
reichende berufliche Qualifikation. Zum andern kennzeichnet die qualifi
zierten Arbeitnehmer auch in den auBerbetrieblichen Tatigkeitsbereichen 
(kulturelle Verbande, soziale Organisation en etc.) ein hoheres MaB an 
Aktivitat. AuBerdem entspricht dem Qualifikationsgefalle innerhalb der 
Arbeitnehmerschaft ein Bildungsgefalle, das die bereits bestehenden Diffe
renzen beruflicher, sozialer und politischer Aktivitat noch weiter verstarkt. 
Wahrend mehr als ein Drittel aller jugoslawischen Arbeitnehmer der 
Kategorie der unqualifizierten Arbeitskrafte zugerechnet werden muB, 
sind diese in den Arbeiterraten mit weniger als 10 Ofo reprasentiert. In den 
Entscheidungs- und Meinungsbildungsprozessen der Selbstverwaltungs
organe sind diese Partizipationsdifferenzen noch groBer: 1m Verhaltnis 
zu den halbqualifizierten sind die hochqualifizierten Arbeitnehmer an den 
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Beratungen und Entsdteidungen der Arbeiterrate durdtsdtnittlidt urn das 
39fadte starker beteiligt 54. 

Infolgedessen gibt es in den Gewerksdtaften bereits intensive Diskussionen 
dariiber, ob die Selbstverwaltungsgremien nur die aktiveren oder aIle 
Arbeiter reprasentieren. Wie sozialempirisdte Analysen der Ursadten un
terschiedlicher Partizipationsbereitschaft ergeben haben, hangt die Bereit
sdtaft der Arbeiter zur Mitarbeit in den Selbstverwaltungsgremien vor 
allem von ihrer Zufriedenheit mit den allgemeinen Arbeitsbedingungen ab, 
wobei erhohte Partizipation diese Zufriedenheit verstarkt 55. Frustratio
nen entstehen dadurch, daB auch bei den Mitgliedern der Arbeiterrate das 
wahrgenommene Partizipationsniveau dem Partizipationsanspruch nicht 
gerecht wird 56. Eine wichtige Ursache dieser Diskrepanz diirfte darin zu 
sehen sein, daB sich das Management des Unternehmens, wie eine verglei
chende Stu die von Kolaja am Beispiel zweier Unternehmen ergebenhat, 
auf den Sitzungen des Arbeiterrates viel haufiger zu Wort meldet und 
seine Vorschlage Ofter durchsetzt als das nicht dem Management zuzu
rechnende Personal 57. 

Trotz umfangreicher Selbstverwaltungsrechte zeigen sich viele Arbeitneh
mer gegeniiber den Problemen der Unternehmenspolitik apathisch: Mit
glieder des Arbeiterrates, die an ihren Arbeitsplatz zuriickkehren, berich
ten nur wenig iiber ihre Tatigkeit in der Selbstverwaltung, an der sich die 
iibrigen Arbeiter wenig interessiert zeigen 58. Durch diese geringe Partizi
pationsbereitschaft wird das Selbstverwaltungsprinzip vor all em in den 
groBeren Unternehmen zwangslaufig »restricted to some extent 59 - zu
gunsten einer nur periodischen Beteiligung an Entschlie£ungsprozessen. 
Die geringe Aktivitat der wenig qualifizierten Arbeiter und die unzulang
lichen Sachkenntnisse der Mitglieder des Arbeiterrates mach en diesen bis
weilen zu einem Diskussionsforum fiir den Direktor und die technischen 
und kaufmannischen Leiter 60. 

Die Xmter der Selbstverwaltungsorgane rotieren nicht im gesamten Ar
beitskollektiv, sondern innerhalb einer kleinen Gruppe, die den iibrigen 
Arbeitern an Information und Qualifikation iiberlegen ist 61. Auch in den 
letzten Jahren hat die Teilnahmeintensitat groBer Teile der Arbeiterschaft 
nicht nennenswert zugenommen, wie die Bereitschaft der Arbeiter zur Mit
arbeit in den Selbstverwaltungsorganen und der Grad der Xmterrotation 
zeigen 62. 

In den meisten Betrieben liegt die Zahl der Kandidaten fUr den Arbeiter
rat nur unwesentlich iiber der Zahl der zu besetzenden Platze. »Gegen
wartig scheint Partizipation mehr die Moglichkeit und Apathie, mehr die 
Wirklichkeit der Arbeiterselbstverwaltung zu kennzeichnen.« 63 

N ach einer in 111 slowenischen Industrie- und Bergbaubetrieben durch
gefiihrten Umfrage interessieren sich die Arbeiter in den Unternehmen vor 
allem fUr Informationen iiber die Entwicklung ihres personlichen Einkom
mens (72 Ufo), das Unternehmensergebnis (61 Ufo) und Sozialleistungen 
(40 Ufo) - aber kaum fur die Arbeit der Selbstverwaltungsorgane (5 Ufo) 64. 

Dieses Desinteresse bezeichnen Sweezy und Hubermann als eine zwangs-
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laufige Erscheinung; denn es wiirden keine iiberzeugenden Anstrengungen 
unternommen, statt materieIler Anreize immaterieIle Anreize durch sozia
listische Erziehung und Propaganda starker zu betonen 65. Infolgedessen 
reproduziere das jugoslawische Erziehungssystem alte Wertmuster und be
giinstige dadurch die »Privatisierung« der Arbeiter, die sich nur noch fiir 
den Konsum, nimt aber fiir die geseIlsmaftlimen Belange der Selbstver
waltung interessierten. Dieser Erklarungsansatz verrat zunachst eine Par
tizipationsnorm, die nur durm totalitare Indoktrination erfiiIlt werden 
kann und iibergeht die eigentlimen Drsachen fiir die geringe Teilnahme
intensitat: unzureichende Qualifikation fiir eine Mitarbeit in den Selbst
verwaltungsorganen, lange Anfahrtswege zwischen Arbeitsplatz und Woh
nung und vor all em Nebenbesmaftigungen zur Erzielung zusatzlimen Ein
kommens. Der Forderung nach intensiver Partizipation wird auch in Zu
kunft das komplexe RoIlengefiige einer IndustriegeseIlschaft entgegen
stehen. 
Aus diesen Griinden kommen die direktdemokratismen Organisations
elemente im System der jugoslawismen Arbeiterselbstverwaltung »nur 
sehr mittelbar« 66 zum Ausdruck und demonstrieren selbstselektive Ten
denzen in Rateorganisationen. 

Grenzen direktdemokratischer Partizipation im Unternehmen 

Dnter Berufung auf das »jugoslawische Modell" werden aum in west
lichen Industriegesellschaften Forderungen nach ratedemokratismer Lei
tung von Betrieben mit erweiterten Moglichkeiten direktdemokratischer 
Partizipation begriindet. Drei Annahmen liegen dieser Forderung zu
grunde 67: 

1. Die durm hohe Produktivitatsfortschritte ermoglimte zeitweilige Frei
setzung der Arbeitstatigkeit biete bisher unbekannte Moglichkeiten der 
Weiterbildung und konne dadurm Wissensunterschiede zwismen Manage
ment und Arbeiterschaft beseitigen. 2. Die Arbeitstatigkeit konne durch 
Verzimt auf »kiinstlich« geweckten Konsum auf die Befriedigung »wahrer« 
Bediirfnisse reduziert werden. 3. Durch temnisme Hilfsmittel (Computer 
etc.) konne in spezieIlen innerbetrieblichen Entscheidungssituationen das 
erforderlime MaJ3 fachlicher Kompetenz verringert werden. 
Diesen Annahmen sind jedoch mehrere Einwande entgegenzuhalten, die 
durm die Intensitat der Partizipation im jugoslawischen Selbstverwal
tungssystem bestatigt werden: 
Zu 1: Die fUr die Zukunft erforderlichen beruflimen Qualifikationen er
fordern groJ3ere zusatzliche Spezialkenntnisse, so daJ3 die auf dieser Spe
zialisierung beruhenden Wissensuntersmiede auch bei wachsendem durch
schnittlichen Wissensniveau nicht automatisch aufgehoben werden. 
Zu 2: Da aIle Bediirfnisse im sozialkulturellen ProzeJ3 vermittelt werden, 
ist jede Trennung zwischen »wahren« und »kiinstlimen« Bediirfnissen 
willkiirlich 68. Jede Einsmrankung des Bedarfs auf »wahre« Bediirfnisse 
ware ohne zusatzlime Zwangsmittel nimt durchzusetzen. 
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Zu 3: Die Komplexitat betriebswirtschaftlicher Vorgange bedingt zwangs
laufig komplizierte Entscheidungssituationen. Technische Hilfsmittel kon
nen hier nur in geringem Umfang entlastend wirken. 
Beschranken sich die Arbeiterrate dagegen darauf, dem Management be
stimmte Richtlinien fur die Unternehmenspolitik vorzuschreiben, bleibt 
das Kontrollproblem zumindest bei der Anwendung dieser Richtlinien un
gelost. 
Auch die Schopfer der jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung waren 
davon ausgegangen, daB ein stabiles Selbstverwaltungssystem die indivi
duellen und kollektiven Interessen der Burger harmonisieren wurde 69. 

DaB diese Erwartung trugerisch war, wird inzwischen auch von jugosla
wisch en Gewerkschaftlern eingesehen: »Das gesellschaftlich-wirtschaftliche 
System nach der Reform hat den ProzeB der Bildung einer sozialen Diffe
rentiation beschleunigt und begunstigt.« 70 

Viele Arbeiter zeigen mangelndes Vertrauen in die Wirtschaftsreform, ver
halten sich passiv und wenden sich auch von den Gewerkschaften abo In 
den Arbeiterraten dominieren Arbeiter mit besserer Ausbildung und hohe
rer fachlicher Qualifikation, wahrend Arbeiter mit geringer beruflicher 
Qualifikation - vor allem aus der Produktion - in den Selbstverwal
tungsgremien erheblich unterreprasentiert sind 71. Diese Differenzierung 
wird damit begrundet, daB sie den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Fortschritt fordere, der durch jeden »Egalitarismus« beeintrachtigt 
werde 72. Jugoslawische Soziologen vertreten die Auffassung, das »Gleich
heitssyndrom«, d. h. die Forderung nach einer egalitaren Verteilung von 
Einkommen, sozialer Macht und sozialem Prestige sei dysfunktional fiir 
die jugoslawische Gesellschaft, da sich diese immer mehr auf eine Indu
striegesellschaft zuentwic:kele 73. 

III. Burokratisierungstendenzen 

Machtposition des Managements 

Burokratisierungstendenzen hat sich auch das jugoslawische System der 
Arbeiterselbstverwaltung nicht entziehen konnen. Gerade die weitgehende 
Delegation von Verwaltungsaufgaben an Unternehmensleitung und Ver
waltungsausschuB entsprechend der Verfassungsreform yom 26. Dezember 
1968 hat die Machtposition des Managements zu Lasten der Selbstverwal
tungsorgane erheblich gestarkt 74. Die Festigung der von der Unterneh
mensverwaltung eingenommenen Machtstellung kommt auch darin zum 
Ausdruc:k, daB das ansonsten fUr die personelle Besetzung der Selbstver
waltungsorgane obligatorische Rotationsprinzip fur den Direktor nicht 
gilt. 
Direktor, Management und VerwaltungsausschuB sind Kern einer neuen 
Betriebshierarchie, der zahlreiche Mittel zur Verfugung stehen, urn eine 
starke Betriebsdisziplin zu sichern 75. So untersteht nicht nur die Planung, 
sondern auch das Rechnungswesen als wichtiges Instrument innerbetrieb
licher Kontrolle der Unternehmensleitung. »Die Zentralisierung des Rech-
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nungswesens in dezentralisiert gelenkten Unternehmungen versteht sich 
von selbst, da dem Objekt der Kontrolle nicht das Kontrollinstrument 
iiberlassen werden darf.« 76 

Diese Machtkonzentration hat sich nachhaltig auf die MaBstabe der inner
betrieblichen Personalpolitik ausgewirkt und Vetternwirtschaft, willkiir
liche Entlassung von Arbeitnehmern und die Anwendung weiterer Druck
mittel zur Folge gehabt. Dadurch wurde das Selbstverwaltungssystem er
heblich diskreditiert. Zur Verhinderung einer autonomen Stabilisierung 
und Expansion des Verwaltungsapparates groBerer Unternehmen reicht 
die Institutionalisierung von Selbstverwaltungsorganen nach den jugo
slawischen Erfahrungen nicht aus. 
Wahrend Umbesetzungen der Unternehmensspitze zur Zeit des Etatismus, 
als der Direktor Staatsbeamter und den Planbehorden verantwortlich war, 
relativ haufig waren, hat sich die Position der Unternehmensleiter nach 
Einfiihrung der Selbstverwaltung und nach dem ErlaB der Qualifikations
vorschriften fiir die Direktorenstelle zunehmend stabilisiert 77. Der nach 
der Verfassungsrevision von 1968 in mehreren Betrieben einberufene Ge
schaftsausschuB, der sich aus dem Direktor, den Abteilungsleitern und eini
gen Spezialisten zusammensetzt und fUr die Unternehmensplanung zu
stan dig ist, vertieft die Distanz zwischen Arbeitern und Management und 
stellt das ideologische Ziel der Entprofessionalisierung des Managements 
noch mehr in Frage 78. Von jugoslawischen Arbeitsrechtlern wird daher 
nicht ohne Grund die Auffassung vertreten, die jugoslawischen Manager 
verfiigten de facto iiber groBere Entscheidungskompetenzen als die Mana
ger in Unternehmen der Bundesrepublik. 
Bei einer Reprasentativumfrage in 23 jugoslawischen Unternehmen wurde 
den Arbeitern die Frage gestellt: »Welches Organ sollte Ihrer Meinung 
nach fUr die Arbeit und Entwicklung des Unternehmens am meisten ver
antwortlich sein?« Mehr als zwei Drittel der Befragten (69,2 Ofo) ordneten 
diese Verantwortlichkeit dem Fiihrungspersonal des Unternehmens und 
nur etwa ein Fiinftel den Selbstverwaltungsorganen zu 79. Die Normen 
der Selbstverwaltungskonzeption sind somit von den Arbeitern nicht inter
nalisiert worden: Die Arbeiter auBerten sogar, Manager und Experten 
sollten noch mehr EinfluB ausiiben, als sie bereits haben, zugleich sollte 
aber auch ihre Kontrolle durch den Arbeiterrat verbessert werden. 
Auf Grund der starken Position des Managements entsteht ein Spannungs
verhaltnis zwischen staatlicher Verwaltung, Unternehmensleitung und 
Selbstverwaltungsorganen 80. Der »Dualismus der Arbeitsorganisation« 81 

(Arbeiterrat-Direktor) zeigt, daB die »Biirokratisierung des wirtschaft
lichen Lebens« auch in einer sozialistischen Marktwirtschaft eine »reale 
Gefahrt« 82 darstellt. 
Der Biirokratismus wird von Beobachtern der jugoslawischen Unterneh
mensentwicklung fiir Streiks in verschiedenen Betrieben verantwortlich 
gemacht, die sich gegen die »biirokratischen Zentren der gesellschaftlichen 
Macht« 83 richteten. Auch die Sprecher des Bundes der Kommunisten rich
teten heftige Angriffe gegen die »Technokraten« in den Industrieunter-
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nehmen 84 - ein Indiz fiir die gefestigte Fiihrungsposition der Manager, 
die langst getroffene Entscheidungen den Selbstverwaltungsorganen zur 
eigenen Absicherung nur noch »unterschieben« 85. 

Die Unternehmensleitung kann die Entscheidung des Arbeiterrates durch 
die Erstellung eines oder mehrerer Gutachten, in den en dem Rat eine be
stimmte Entscheidung empfohlen oder auf indirekte Weise nahegelegt 
wird, nachhaltig beeinflussen 86. Diese EinfluBmoglichkeit wiegt urn so 
schwerer, als den meisten Mitgliedern der Arbeiterrate das notige Fach
wissen fehlt, urn an den Empfehlungen der Gutachten Kritik zu iiben, und 
die Beteiligung an den Diskussionen im Arbeiterrat infolgedessen sehr 
gering ist. Die Stellung des Managements wird auch dadurch gestarkt, daB 
die Arbeiter iiber ihre Selbstverwaltungsrechte haufig nicht geniigend in
formiert sind 87 und die Selbstverwaltungsorgane kleinere VerstoBe des 
Direktors gegen ihre Beschliisse nicht revidieren konnen. Bei Entscheidun
gen iiber Beschaffungs-, Investitions-, Organisations-, Planungs- und Ab
satzprobleme werden die durch Fachkenntnis gestiitzten Empfehlungen 
der Manager von den Selbstverwaltungsorganen fast immer an genom men, 
und die Mitglieder der Arbeiterrate tragen hochstens geringfiigige Knde
rungswiinsche vor. Ihre Entscheidungsrechte sind, abgesehen von der Mit
sprache der Belegschaft im Bereich betrieblicher Sozialpolitik, weitgehend 
nur formaler Natur 88. Die von jugoslawischen Autoren geauBerte Erwar
tung, die Kompetenzen der Selbstverwaltungsorgane wiirden »graduativ 
transform all the workers into appropriate managers« 89 und so den tra
ditionellen Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit beseitigen, hat sich 
nicht erfiillt. 
Zwar ist eine Riickentwicklung des jugoslawischen Systems zum Etatismus 
rigoroser Zentralplanung und zentraler Interventionen nach Ansicht jugo
slawischer Beobachter nicht zu erwarten 90, aber in den okonomischen Ein
heiten besteht schon jetzt ein Dualismus von politischer Biirokratie und 
okonomischer Selbstverwaltung, der die Partizipationschancen der Arbeit
nehmer einschrankt und eine biirokratische Unternehmensfiihrung begiin
stigt 91. Dieser ungeloste Widerspruch zwischen Etatismus und Selbstver
waltung hat zumindest insoweit eine Abweichung des jugoslawischen 
Systems von rateorganisatorischen Systemelementen zur Folge, als direkt
demokratische Kontrollkompetenzen der Arbeitnehmer in den Betrieben 
zugunsten der Stabilitat und Autonomie der Unternehmensverwaltung 
aufgehoben oder doch zumindest erheblich eingeschrankt worden sind 92. 

Gegen diese Konzeption, vor aHem aber gegen die Verfassungsergan
zung XV aus dem Jahre 1968, die dem Management durch Funktionsver
lagerung yom Arbeiterrat zur Unternehmensleitung groBe VoHmachten 
einraumt, haben Gewerkschaften und Verwaltungsbiirokratie immer wie
der SteHung bezogen 93. Dennoch ist das Selbstverwaltungssystem des 
»Managersozialismus« bisher yom jugoslawischen Parlament nicht revi
diert worden. In den jugoslawischen Unternehmen wird daher in Zukunft 
die Biirokratisierung von Entscheidungen weniger durch den staatlichen 
Verwaltungsapparat als durch das Management hervorgerufen werden. 
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Gewaltenteilung und innerbetrieblicher Interessenausgleich 

Bezeichnenderweise sind auch in das jugoslawische System Verfahrens
regeln und Rechtsschutzformen eingefugt worden, mit denen die Selbst
verwaltung rechtlich abgesichert und Willkurentscheidungen der Selbstver
waltungsorgane verhindert werden sollen. »In Jugoslawien hat man fru
her als in anderen sozialistischen Uindern erkannt, daB die ratedemokra
tische Maxime der Gewalteneinheit allein nicht genug fiir den wirksamen 
Schutz verletzter individueller und gesellschaftlicher Rechte des einzel
nen ... zu leisten vermag.« 94 Der Rechtsschutz der Arbeitnehmer gilt fiir 
den innerbetrieblichen Bereich ebenso wie fur den Rechtsweg von den 
ordentlichen Gerichten bis zum Bundesverfassungsgericht. 1m Unterneh
men haben die Arbeitskollektive Organe einzurichten, die den Arbeitern 
die Wahrnehmung ihrer Selbstverwaltungsrechte ermoglichen sollen. Auf 
die innerbetriebliche Beilegung eines Streites brauchen die Arbeiter aber 
nicht zu warten, sondern konnen sich gleichzeitig bei der Gemeindeverwal
tung beschweren. Dariiber hinaus verbleibt ihnen die ordentliche Gerichts
barkeit als weitere Instanz. Verletzungen des Remts auf Selbstverwaltung 
konnen vor die Verfassungsgerichte gebracht werden - eine Moglichkeit, 
die nicht nur formaler Natur ist, da in Jugoslawien im Gegensatz zu allen 
anderen kommunistischen Staaten eine relativ selbstandige Verwaltungs
und Verfassungsgerichtsbarkeit besteht. Arbeitskollektive und Verwal
tungsorgane konnen sich an die Verfassungsgerichte wenden. Obwohl 
solche Remtsstreitigkeiten bisher selten waren, wird die eigensrandige Ent
smeidungskompetenz doch dadurm unterstrichen, daB die Verfassungs
gerimte MaBnahmen staatlicher Behorden wiederholt aufgehoben haben. 
Dennom sollte die Position des Bundesverfassungsgerichts nicht iiber
smatzt werden. Denn seine Aufgabe, die Selbstverwaltungsrechte zu schiit
zen, hat das Gericht bisher nimt wahrgenommen. Zwar gab es 3243 FaIle 
der Verletzung dieser Grundremte, aber das Verfassungsgericht muBte sich 
als unzustandig bezeichnen, da es von seiner Rechtsprechungskompetenz 
nur dann Gebraum machen kann, wenn eine Rechtssicherung durch andere 
Gerichte nicht moglim ist. Damit hat der Gesetzgeber eine Rechtspremung 
des Verfassungsgerichts zur Arbeiterselbstverwaltung praktisch ausge
schloss en 95. 

Vielfaltige gesetzliche Sanktionen sollen VerstoBe gegen die Selbstverwal
tungsrechte der Arbeiter verhindern 96. Diesem Ziel dient aum die inner
betriebliche Arbitrage als Unternehmensschiedsgericht, das Interessenkon
flikte zwischen verschiedenen Einheiten des Selbstverwaltungssystems 
regeln solI. Entsmeidet die Arbitrage gegen den Gesamtarbeiterrat und 
beharrt dieser auf seinem Standpunkt, entscheidet ein Referendum, an dem 
sich die Urwahler auf betrieblicher Basis beteiligen konnen. 
Das System der Konfliktregelung in der jugoslawischen Arbeiterselbstver
waltung beruht somit auf zwei vollig verschiedenen Strukturprinzipien: 
der direktdemokratischen Konzeption des Ratesystems, die in der letzten 
Entscheidungsbefugnis der Urwahlerschaft bei innerbetrieblichen Inter-
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essenkonflikten zum Ausdruck kommt, und dem Prinzip der Gewaltentei
lung als normativer Grundlage einer selbsdndigen Verfassungsgerichtsbar
keit. Diese Aufspaltung der Kontrollfunktionen soll einerseits ein Mit
spracherecht der Arbeitnehmerschaft gewahrleisten, auf der anderen Seite 
aber Kontrollfunktionen zur Vermeidung biirokratischer Herrschaftsfor
men von staatlichen und wirtschaftlichen Behorden auf Gerichte verlagern. 
Ob dieses komplizierte System des Interessenausgleichs iiberhaupt funk
tionsfahig ist, muB sich noch erweisen, obwohl jugoslawische tlkonomen 
es bereits jetzt als »totgeborenes Kind« bezeichnen 97. Bemerkenswert ist 
in dies em Zusammenhang, daB das System der Arbeiterselbstverwaltung 
dem ratedemokratischen Prinzip der Gewaltenfusion eine eindeutige Ab
sage erteilt und das Gewaltenteilungsprinzip zumindest in Form einer 
unabhangigen Gerichtsbarkeit in Jugoslawien eine Renaissance erlebt hat. 

IV. Machtkontrolle im Unternehmen 

»Recall« und Rotationsprinzip als Kontrollinstrumente 

Die jugoslawische Arbeiterselbstverwaltung beruht zwar auf dem Prinzip, 
den Arbeitskollektiven die groBten EinfluBmoglichkeiten auf die Unter
nehmenspolitik zu verschaffen, will aber durch ein genau umrissenes 
System der Kompetenzabgrenzung zwischen Arbeitskollektiv, Arbeiterrat, 
VerwaltungsausschuB und Direktor eine kontinuierliche Arbeit der Selbst
verwaltungsorgane gewahrleisten. Nach § 3 Abs. 2 des »Grundgesetzes 
tiber die Verwaltung der staatlichen Wirtschaftsbetriebe und hoheren Wirt
schaftsverbande durch die Arbeitskollektive« besitzt das Arbeitskollektiv 
das Recht, den gesamten Arbeiterrat oder einzelne seiner Mitglieder vor 
dem regularen Ablauf der Mandatszeit abzuberufen. Wann es von dieser 
Moglichkeit des »Recall« Gebrauch macht, bleibt ihm iiberlassen, zumal 
die Technik der vorzeitigen Abberufbarkeit von Mitgliedern des Arbeiter
rates bisher nicht gesetzlich geregelt worden ist. Yom Gesetzgeber wird das 
Abberufungsrecht analog dem Wahlrecht interpretiert. Ob die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen entscheiden soll oder ob zur Abberufung die 
Stimmenmehrheit aller Kollektivmitglieder erforderlich ist, hangt von der 
jeweils giiltigen Betriebsordnung abo 
Voraussetzung fiir eine Abberufung ist im allgemeinen eine Wahlbeteili
gung von mindestens 50 0/0. Trotz der gesetzlichen Kodifizierung des Ab
berufungsrechts zeigt die jugoslawische Unternehmenspraxis, daB der 
»Recall« »kein adaquates Interventionsmittel gegen geringfiigigere Ab
weichungen von den Grundlinien der Betriebspolitik durch die ausfiihren
den Organe« 98 darstellt, sondern nur bei tiefgreifenden Meinungsver
schiedenheiten zwischen Arbeitskollektiv und Selbstverwaltungsorganen 
iiberhaupt in Erwagung gezogen wird. Direktor und VerwaltungsausschuB 
haben sich einen so wei ten Kompetenzbereich abstecken konnen, daB die 
notwendige Kompetenzvoraussetzung zur Wahrnehmung des Abberu
fungsrechts fehlt 99. 1m allgemeinen ist der Arbeiterrat gar nicht in der 
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Lage, jede Entscheidung des Direktors oder des Verwaltungsausschusses 
auf ihre Dbereinstimmung mit der gemeinsam beschlossenen Grundkon
zeption zu iiberpriifen. Voraussetzung einer solchen detaillierten Kontrolle 
ware ein permanent arbeitender Kontrollapparat, der dem Arbeitskollek
tiv und dem Arbeiterrat nicht zur Verfiigung steht, im iibrigen aber die 
Unternehmensverwaltung biirokratisch aufblahen und sich dadurch nega
tiv auf die Unternehmensrentabilitat auswirken wiirde. 
Da diese Voraussetzung nicht gegeben ist, werden die Arbeiterrate von der 
Unternehmensleitung gerade bei den zentralen betrieblichen Entscheidun
gen immer wieder vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Unternehmens
spitze gibt nur solche Informationen weiter, die die bisherigen Entschei
dungen zu bestatigen scheinen, und entzieht sich damit jeglicher Kontrolle 
des Arbeiterrates 100. Den nach der Verfassungsanderung von 1968 gebil
deten »Geschaftsausschiissen«, in denen Direktor und Unternehmensver
waltung zusammengefaBt sind, ist es in den meisten Fallen gelungen, das 
Unternehmen weitgehend unabhangig von den Selbstverwaltungsorganen 
zu fiihren und das Interesse des Arbeiterrates auf sozialpolitische Fragen 
und Probleme der Entlohnung einzugrenzen 101. 

Ohnehin ist der Direktor nicht in gleichem Umfang dem Abberufungsrecht 
der Selbstverwaltungsorgane unterworfen wie diese dem Abberufungs
recht des Arbeiterkollektivs. Denn zur AblOsung des Unternehmensleiters 
ist die Zustimmung politischer Instanzen erforderlich. Damit solI eine dis
kontinuierliche Entwicklung der Unternehmensleitung unterbunden wer
den - eine Regelung, die eine massive Einschrankung der dem Arbeits
kollektiv und den Selbstverwaltungsorganen zur Verfiigung stehenden 
Kontrollrechte bedeutet. Ob unter dieser Voraussetzung zu Recht iiber
haupt noch von »Selbstverwaltung« gesprochen werden kann, ist fraglich, 
da die Selbstverwaltungsorgane konkrete Entscheidungen des Direktors 
nicht erzwingen oder verhindern konnen und die gesetzlichen Regelungen 
der Abberufung so weit gefaBt sind, daB die Abberufung im freien Ermes
sen der politischen Instanzen liegt. Die starke Position der Unternehmens
leitung geht aus der Haufigkeit erfolgter Abberufungen von Direktoren 
deutlich hervor. 1954 wurden nach Angaben von Schleicher 102 7,6 Ofo und 
1956 9,3 Ofo aller Direktoren abgelost, Prozentwerte, die nicht sehr hoch 
sind, wenn man bedenkt, daB 1968 10 Ofo aller Unternehmen mit Ver
lust arbeiteten. 1966 wurden 262 von 1369 neu ern ann ten Direktoren ab
gelost, und im Jahre 1968 standen 421 nicht wiedergewahlte Unterneh
mensleiter 2727 wiederernannten Direktoren gegeniiber 103. Damit war die 
Fluktuationsrate des Managements erheblich niedriger als die Rotation in 
den Selbstverwaltungsorganen. 
Bezeichnend fiir den innerbetrieblichen Aktionsradius der Selbstverwal
tungsorgane ist allein die Tatsache, daB bereits 1954 71 Ofo aller abberufe
nen Direktoren von staatlichen und nicht von innerbetrieblichen Organen 
aus ihrem Amt entfernt wurden. Soweit die Abberufung durch inner
betriebliche Instanzen ausgelost wurde, gab en weniger die Selbstverwal
tungsorgane als die Arbeitskollektive den Ausschlag, wobei offen ist, in 
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welch em Umfang die Gewerkschaft die Kollektive mit dem Ziel der 
Knderung der Unternehmensspitze mobilisiert hat. 
Eine der wichtigsten Kompetenzen der Arbeitskollektive ist das Recht, 
Selbstverwaltungsmitglieder vorzeitig abzuberufen. Auch politische Or
gane und die Unternehmensleiter konnen die Abberufung fordern. Zwar 
scheint die Initiative zu Abberufungen vor allem von den Selbstverwal
tungsorganen und den Arbeitskollektiven auszugehen, dabei ist aber zu 
beriicksichtigen, daB der Bund der Kommunisten Jugoslawiens und die 
Gewerkschaft innerhalb der Unternehmen iiber ihre Zellenorganisationen 
die Abberufung von Mitgliedern der Selbstverwaltungsorgane fordern und 
auch durchsetzen konnen. Wegen dieser tiefgestaffelten Eingriffsmoglich
keiten von Partei und Gewerkschaft in das Selbstverwaltungssystem der 
Unternehmen ist der Grad okonomischer Machtzentralisation groBer, als 
es der formalen Organisationsstruktur der Selbstverwaltung entspricht 
und aus der jugoslawischen Unternehmensstatistik hervorzugehen scheint. 
Auch aus dies em Grunde ist es nicht weiter erstaunlich, daB eine kollektive 
Abberufung ganzer Selbstverwaltungsgremien bisher niemals vorgenom
men worden ist. Solche Aktionen sind in Zukunft noch unwahrscheinlicher 
als zuvor, da die Verfassungsreform yom 26. Dezember 1968 das Manage
ment durch die Delegierbarkeit von Entscheidungen an Verwaltungs
organe zusatzlich gestarkt und die Selbstverwaltung entsprechend ge
schwacht hat. 
Die im jugoslawischen Selbstverwaltungsschrifttum geauBerten Auffassun
gen, in den Unternehmen sei »direkte sozialistische Demokratie« 104 ver
wirklicht, die es den Arbeitern ermiigliche, Macht unmittelbar auszuiiben 
und Entscheidungen direkt zu fallen 105, entsprechen nicht der innerbetrieb
lichen Machtverteilung 106. In den Leitungsgremien der Unternehmen ist 
das Rotationsprinzip so sehr eingeschrankt worden - die Wiederwahl des 
Direktors ist nicht begrenzt, und in den Verwaltungsausschiissen gibt es 
keine Beschrankung der Wiederwahl, wenn zwischen dem Ende der Man
datszeit und der Neuwahl eine zweijahrige Frist verstrichen ist -, daB der 
Unternehmensleiter immer mehr »zu einer Art Regent der Selbstverwal
tung wird« 107. Diese Entwicklung kommt auch darin zum Ausdruck, daB 
sich auf Ausschreibungen fiir die Stelle des Unternehmensleiters vielfach 
nur die bisherigen Direktoren als einzige Kandidaten bewerben. Die bis
her nicht wiedergewahlten Direktoren waren in den meisten Fallen ohne
hin bald aus Altersgriinden ausgeschieden. Zudem sind die den Ausschrei
bungen zugrunde liegenden MaBstabe oft nur »recht allgemein und un
genau« 108 formuliert. Damit sich nur die friiheren Direktoren bewerben 
und auch etwaigen anderen Bewerbern mit besserer Qualifikation vorgezo
gen werden konnen, werden die Ausschreibungen den Eigenheiten der 
beruflichen Laufbahn der bisherigen Direktoren so angepaBt, daB hoch 
qualifizierte Au Ben seiter nicht die geringste Chance haben. 
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Unzureichende Kontrolle innerbetrieblicher Machtzentren 

Von den meisten Kritikern dieser Entwicklung wird einerseits gefordert, 
den EinfluB des Direktors zu legalisieren, zugleich aber eine effektive 
Kontrolle des Managements durch den Arbeiterrat sicherzustellen 109. 

Ebenso ist die Kontrolle des Arbeiterrats durch das Arbeitskollektiv ver
besserungsbediirftig. Denn auf Grund der geringen Anteilnahme der Ar
beiter am Betriebsgeschehen verfiigt der Arbeiterrat im allgemeinen iiber 
einen erheblichen Entscheidungsspielraum, der Verselbstandigungstenden
zen fordert 110. Das Instrument der jederzeitigen Abberufbarkeit wird 
daher von den Arbeitskollektiven gegeniiber den Arbeiterraten noch weni
ger angewandt als von den Arbeiterraten gegeniiber den Verwaltungsaus
schiissen. Eine in Zagreb durchgefiihrte Untersuchung innerbetrieblicher 
EinfluBstrukturen 111 kam zu dem Ergebnis, daB Direktoren, Fachkader 
und Abteilungsleiter die Meinungsbildung des Arbeiterrates etwa doppelt 
so stark beeinflussen wie die Arbeiter. 
Es ist daher nicht verwunderlich, daB es in einzelnen Betrieben entgegen
gesetzte Bestrebungen gibt, die darauf hinauslaufen, die Delegierten in 
kleineren Wahlkreisen zu wahlen und ihnen konkrete Auftrage zu geben, 
urn den Kontakt mit dem Arbeitskollektiv zu verbessern und die direkte 
Verantwortlichkeit der Delegierten zu sichern 112. Ob diese Wiederbele
bung des imperativen Mandats Bestand haben wird, ist jedoch nach den 
bisherigen Erfahrungen mehr als fragwiirdig: Referenden als wirksamste 
Form direkter Entscheidungsfindung durch Arbeitskollektive wurden 1967 
nur in 11,4 % aller Unternehmen dllrchgefiihrt (in 10,2 Ofo einmal im 
Jahr) 113. 1m gleichen Jahr legten die Arbeiterrate durchschnittlich nur in 
1,6 Ofo aller Entscheidungen, die die Arbeitsbeziehungen betrafen, Ein
spruch ein, und nur 44 % der Einspriiche wurden aufrechterhalten - ins
gesamt also nur in 0,7 % aller relevanten Entscheidungen 114. 

In dies en Zahlen kommt zum Ausdruck, daB das Management einen star
keren EinfluB auf die Entscheidungen der 5elbstverwaltungsorgane aus
iibt als das Arbeitskollektiv - eine Tatsache, die von jugoslawischen 50-
ziologen kritisiert wird 115. Denn es findet eine »Verwischung der Grenzen 
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern« 116 statt, und die 5elbstver
waltung hat in der Regel nur »formellen Charakter« 117. Wird das gesell
schaftliche Eigentum von den 5elbstverwaltungsorganen schlecht verwaltet, 
gibt es keinen unmittelbar wirksamen 5anktionsmechanismus, so daB eine 
wirksame externe Kontrolle der Kollektiventscheidungen der 5elbstver
waltungsgremien nicht gesichert ist 118. 1m Gegenteil: Die unklare Vertei
lung der Verantwortung fiir getroffene Entscheidungen und die ambiva
lente Position des Verwaltungsausschusses verhindern jede wirksame Kon
trolle der neuen innerbetrieblichen Machtzentren und isolieren den Arbei
terrat yom Arbeitskollektiv 119. Dieses Kontrolldefizit wiegt urn so schwe
rer, als die Unternehmen nicht dem vollen Marktrisiko unterworfen sind 
und die Haftung fiir eine verfehlte Investitionspolitik unklar ist. Urn die 
diffuse Verantwortlichkeit zu beseitigen und die Funktionen der Unter-
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nehmensleitung und Selbstverwaltung besser voneinander abzugrenzen, ist 
in der Diskussion urn die Reorganisation der Selbstverwaltung die Ab
schaffung des Verwaltungsausschusses gefordert worden. Diese MaBnahme 
ware in der Tat ein erster Schritt zur Klarung der Verantwortlichkeit. 
Dann sind aber auch Position und Arbeitsweise des Arbeiterrates neu zu 
iiberdenken. Das geringe MaB an Kontinuitat und Spezialisierung dieses 
Organs hat bisher eine effektive Kontrolle des Managements verhin
dert 120. »Flucht aus der verantwortlichen Individualentscheidung in ano
nyme Kollektivbeschliisse« 121 kennzeichnet die gegenwartige Unterneh
mensstruktur. Als effektives Instrument zur Kontrolle wirtschaftlicher 
Machtpositionen hat sich der »Recall« somit auch in Jugoslawien nicht er
wiesen 122. Eine Verselbstandigung der Fiihrungsgruppen, eine Abkapse
lung der Selbstverwaltungsgremien und Kommunikationsstorungen zwi
schen dies en Organen und den Arbeiterkollektiven konnten auch mit den 
dem Ratesystem entlehnten direktdemokratischen Kontrollmechanismen 
nicht vermieden werden. 

v. Schluftfolgerungen 
DaB die wirtschaftliche Macht in Jugoslawien auf Grund des Selbstver
waltungssystems starker dezentralisiert ist, und die Arbeitnehmer einen 
groBeren EinfluB auf das Betriebsgeschehen und die Unternehmenspolitik 
ausiiben als in den Zentralverwaltungswirtschaften Osteuropas, ist nicht 
zu bestreiten 123. Ebenso offenkundig ist aber auch, daB die Praxis der 
»Selbstverwaltung« von den offiziellen Zielen weit entfernt ist. Zwischen 
Etatismus und Selbstverwaltung nimmt das jugoslawisdte System eine 
Zwischenposition ein und demonstriert das Dilemma aller direktdemokra
tischer Organisationsmodelle: das Apathieproblem unzureichender Parti
zipation und fehlender Beteiligungsreserven sowie das Problem der Macht
kontrolle. Die diffuse Verantwortlichkeit miteinander verzahnter Kolle
gialgremien erschwert oder verhindert sogar jede Identifizierung der 
eigentlichen Machttrager und eine wirksame Kontrolle der Machtausiibung. 
Unter dies en Umstanden kann es nicht iiberraschen, daB das Management 
seine Position entgegen den Normen des Selbstverwaltungssystems zuneh
mend festigt und die Kontrolle der neuen innerbetrieblichen Machtzentren 
unzureichend ist. Zwischen dem Selbstverwaltungsprinzip und dem poli
tischen Monopol der Partei besteht ein uniiberbriickbarer Gegensatz 124. 

Das System der jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung wird daher sei
nem eigenen Anspruch nicht gerecht. Seine Bedeutung fiir die gegenwartige 
Diskussion urn die Demokratisierung von Industriegesellschaften beruht 
mehr auf einem Mythos als auf der Praxis der Machtausiibung im Unter
nehmen. Diese Praxis ist kein Beweis fiir die Funktionsfahigkeit oder 
Zielkompatibilitat von Ratesystemen, und die ihr zugrunde liegende Kon
zeption kein geeigneter Vorschlag zur Demokratisierung betrieblicher Ein
fluBstrukturen. Vielmehr zeigt die Realitat der Selbstverwaltung, » ... daB 
zwischen Utopie und Wirklichkeit des jugoslawisdten Modells eine breite 
Lucke klafft« 125. 
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Probleme direkter Demokratie in Kuba 

Robert K. Furtak 

I. Chancen einer direkt-demokratischen Organisationsstruktur 

1. Der Bruch mit der institution ellen Vergangenheit 

Als Fidel Castro, das Ejercito Rebelde und die Bewegung des 26. Juli am 
1. Januar 1959 die Macht in Kuba iibernahmen, fan den sie einen desolaten 
Verwaltungsapparat, ein demoralisiertes Heer und, mit Ausnahme der 
Sozialistischen Volkspartei (im folgenden SVP - der Partei der kuba
nischen Kommunisten), vollig desorganisierte Parteien vor. Ihnen boten 
sich folgende Alternativen zur (Re)Organisierung von Staat und Gesell
schaft: Erstens, eine Wiederinkraftsetzung der in ihren institutionellen 
Aspekten sich an die Verfassung der USA anlehnenden Verfassung von 
1940 - in Verwirklichung eines die Aufstandsbewegung legitimierenden 
Versprechens Castros 1; zweitens, die Ermunterung zur Selbstorganisie
rung des Volkes von der Basis her durch Revitalisierung in Kuba bereits 
1933 praktizierter direkt-demokratischer Organisationsprinzipien; drit
tens, die Konstituierung neuer staatlicher und gesellschaftlicher Institutio
nen von oben herab 2. 

Castro und seine Gefolgsleute entschieden sich fiir einen - spater als Be
folgung der von der Pariser Kommune hinterlassenen Lehren interpretier
ten 3 - volligen Bruch mit der Vergangenheit und eine partielle Verwirk
lichung der dritten Alternative. In der Proklamation vom 5. Januar 1959 
verfiigte der damalige, von der Bewegung des 26. Juli zum provisorischen 
Staatsprasidenten ausgerufene Manuel Urrutia Lle6 die Auflossung des 
Kongresses und die Dbertragung der Gesetzgebungsfunktion an den Mi
nisterrat. Weiter erklarte Urrutia aIle entgegenstehenden Verfassungs
bestimmungen fiir aufgehoben, womit er nicht nur die gesetz-, sondern 
auch die verfassunggebende Gewalt an sich nahm, von der er schon am 
10. Januar 1959 in Gestalt eines ersten verfassungsandernden Gesetzes 
Gebrauch machte. Die Verfassung von 1940 wurde zunachst fiinfmal gean
dert und dann, am 7. Februar 1959, durch ein vom Ministerrat beschlosse
nes und vom Staatsprasidenten bestatigtes Grundgesetz (Ley Fundamental) 
abgelOst, das seinerseits im Laufe der folgenden Jahre mehrfach nicht 
unwesentlich modifiziert wurde. Die Proklamation vom 5. Januar 1959 
und die verfassungsandernden bzw. -erganzenden Gesetze wurden zur 
Grundlage fiir die Zerschlagung des iiberkommenen Staatsapparates, 50-

weit er nicht bereits durch den Staatsstreich Batistas von 1952 oder durch 
Selbstauflosung inexistent geworden war. AIle Personen, die vor dem 
1. Januar 1959 einer Regierung oder gesetzgebenden Kerperschaft ange
hert hatten, wurden ihrer Amter fiir verlustig erklart. Die Gouverneure, 
Biirgermeister und Gemeinderate wurden ihrer Amter enthoben. Die Ver-
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waltung der Provinzen und Gemeinden wurde Yom Innenministerium er
nann ten Kommissaren iibertragen, womit ihre Autonomie beseitigt wurde. 
Das Innenministerium behielt sich das Recht vor, Beschliisse der Kommis
sare aufzuheben bzw. auszusetzen, wenn es der Auffassung war, daB sie 
dem »Volkswohl« schadeten. Das zweite Knderungsgesetz zur Verfassung 
von 1940 yom 10. Januar 1959 ermoglichte die Absetzung der unpoli
tischen Beamten, Angestellten und Arbeiter des offentlichen Dienstes. Auf 
Grund des gleichen Gesetzes konnten Richter und Staatsanwalte, die als 
Parteiganger Batistas bekannt waren, aus ihren Kmtern entfernt werden. 
Armee und Polizei, personliche Machtinstrumente Batistas und von ihm 
zur Unterdriidwng politischer Freiheiten und im Kampf gegen die Auf
standischen eingesetzt, wurden aufgelost 4. 

Die in der Verfassung von 1940 verankerten Organisationsprinzipien einer 
reprasentativen Demokratie wurden verworfen 5. Zwar hatte Fidel Castro 
versprochen, innerhalb eines Jahres nach der Machtergreifung Legislative 
und Exekutive durch Wahlen legitimieren zu lassen 6. Unmittelbar nach 
der Machtiibernahme trat er fiir die Durchfiihrung von Wahlen in etwa 
18 Monaten ein 7. Bereits im April 1959 zog er den Termin weiter hinaus. 
Auf einer Pressekonferenz in Washington wahrend seines Amerika-Besu
ches meinte er, daB es Wahlen erst nach vier Jahren geben wiirde, da erst 
einmal die Bedingungen hierfiir geschaffen werden miiBten 8. 

In der Tat waren Wahlen im Rahmen eines parlamentarischen Reprasen
tativsystems nur dann sinnvoll gewesen, wenn die kubanischen Biirger die 
Moglichkeit gehabt hatten, sich in Parteien zu organisieren, urn durch sie 
ihren Willen kundzutun. Die innenpolitische Situation nach dem 1. Januar 
1959 war jedoch nicht geeignet, eine in Form einer Partei organisierte 
Opposition gegeniiber der Aufstandischenbewegung entstehen zu lassen, 
die regulierend in den politis chen ProzeB hatte eingreifen konnen. Batistas 
eigene Partei und die ihn unterstiitzenden Parteien waren kompromittiert 
und fielen zugleich mit dem Sturz des Regimes auseinander. Die mit Castro 
zusammenarbeitenden Parteien, wie z. B. der von Prio Socarras, dem von 
Batista 1952 gestiirzten Prasidenten gefiihrte Fliigel der Partido Revolu
cionario Cubano Autentico, waren einerseits im Volke diskreditiert, ande
rerseits waren sie infolge der jahrelangen Opposition zu Batista desorgani
siert. Die Bewegung des 26. Juli sollte nach dem urspriinglichen Willen 
Castros zwar in eine politische Partei umgewandelt werden 9, nach der 
Machtiibernahme interessierte sich Castro jedoch fiir solche organisato
rischen Probleme nicht. Neben dem Ejercito Rebelde und der Bewegung 
des 26. Juli konnten sich nur das von Faure Chomon gefiihrte Revolutio
nare Direktorium des 13. Marz und die SVP behaupten. Obwohl sich die 
letztere erst relativ spat der Opposition gegen Batista angeschlossell 
hatte 10, wurde sie nach dem 1. Januar 1959legalisiert und konnte als ein
zige Partei ihre Tatigkeit frei entfalten. 
Am 1. Mai 1960 schlieBlich gab Castro zu verstehen, daB die parlamen
tarische Demokratie in seinen Augen ein dekadentes System sei, und daB 
er es vorziehe, sein Mandat durch die Akklamation seiner Anhanger zu 
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erhalten 11. Er und seine Gefolgsleute suchten nach »etwas Neuem«, das 
die voIlkommene Identifizierung zwischen der Regierung und der GeseIl
schaft in ihrer Gesamtheit ermiiglichen« soIlte 12. Zwar machte Guevara, 
wie bei verschiedenen Gelegenheiten auch Fidel Castro, deutlich, daB die 
kubanischen Revolutionare »von der Dbertragung von sol chen Gemein
platzen der biirgerlichen Demokratie (wie z. B. gesetzgebenden Kammern) 
auf die im Werden begriffene GeseIlschaft weitestgehend Abstand neh
men« wiirden 13; andererseits laBt sich nirgends eine explizite Befiirwor
tung einer direkt-demokratischen Organisation des Volkes feststeIlen. 
Dabei ist nicht zu iibersehen, daB einige Faktoren diese geseIlschaftspoliti
sche Organisations form hatten motivieren und begiinstigen kiinnen: Erstens 
die Diskreditierung der reprasentativen Demokratie unter Batista und des
sen Vorgangern; zweitens die - abgesehen von der SVP - Nichtexistenz 
politischer Parteien; drittens, die Abneigung gegen jegliche Theorie oder 
Ideologie 14 - vor dem Hintergrund des spezifischen Erfahrungshori
zonts der Revolutionare; viertens, die mehr oder weniger starke Sympa
thie des mit aIler Wahrscheinlichkeit griiBten Teils der kubanischen Be
viilkerung fiir die Revolution 15, verbunden mit der Spontaneitat dahin
gehender Manifestationen; fiinftens, die Entprivatisierung der Produk
tionsmittel 16 ; sechstens, die Bekampfung des Analphabetentums und die 
Schaffung neuer Bildungsmiiglichkeiten 17; siebtens, der erklarte Wille 
Castros und seiner Gefolgsleute, eine »humanistische« Revolution zu ver
wirklichen 18, was bei aller im Detail unklaren inhaltlichen Fixierung eine 
Selbstverwirklichung des Menschen durch den Abbau von Herrschafts
mechanismen und die Selbstbestimmung seines Schicksals - frei von allen 
anderen als durch seine aktive Mitwirkung legitimierten gesellschaftlichen 
Zwangen impliziert; achtens, die wenn auch nur kurze und sporadisch 
erlebte historische Erfahrung der Selbstorganisierung im Zusammenhang 
mit dem Sturz des ehemaligen Staatsprasidenten Machado und der von 
den kubanischen Kommunisten betriebenen Machtiibernahme unter Macha
dos Nachfolger Grau San Martin. 
Wahrend des Generalstreiks yom August/September 1933, mit dem der 
Riicktritt Machados erzwungen werden sollte, waren 36 Zuckerplantagen, 
die dreiBig Prozent des kubanischen Zuckers produzierten, von Arbeitern 
iibernommen und zu Zentren politischer Herrschaft ausgestaltet worden: 
Arbeiter bildeten Fabrik- bzw. Plantagerate, Streik- und Kampfkomitees, 
initiierten Landbesetzungen, organisierten bewaffnete Milizen, fraterni
sierten mit Bauern, Polizisten und Soldaten. Zahlreiche Demonstrationen 
in den Provinzen Camagiiey und Oriente wurden von je einem Arbeiter, 
Bauern und Soldaten angefiihrt 19. Die innenpolitische wirre Lage unter 
dem auf Machado und auf den nur drei Wochen regierenden Manuel de 
Cespedes folgenden Staatsprasidenten Grau San Martin nutzend, schalte
ten sich die Kommunisten in die spontane Bewegung ein. Aus AnlaB des 
Jahrestages der bolschewistischen Oktoberrevolution erklarte ihr Organ 
»Bandera Roja«, dies sollte ein Tag des Kampfes gegen die bourgeoise 
GroBgrundbesitzer-Regierung sein, zur Aufrichtung einer Arbeiter- und 
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Bauernregierung auf der Basis von Sowjets 20. Nach dem Sturz der Regie
rung Grau San Martin, die den Aktivitaten der Kommunisten weithin 
freien Lauf gelassen hatte, im Januar 1934, wurden die bestehenden Rate 
yom damaligen Oberst Batista mit militarischen Machtmitteln rigoros un
terdruckt 21. 

2. Organisationsbedingungen 
fur direkt-demokratische Kampforgane 

Eine Analyse der sozialen Basis und Organisationsstruktur der castristi
schen Revolutionsbewegung und des Revolutionspotentials der Arbeiter 
und Bauern zeigt, daB eine Neuauflage direkt-demokratischer Organisa
tionsaspekte nicht situationsimmanent war. 
Die in Industrie und Landwirtschaft fest beschaftigten Arbeiter haben von 
den auf der Verfassung von 1940 basierenden arbeitsrechtlichen Schutz
normen profitiert. Ihre Forderungen waren, wie in den hochindustriali
sierten Landern des Westens, vornehmlich auf Lohnerhohungen und eine 
weitere Verbesserung der Arbeitsbedingungen gerichtet. Die auf materielle 
Vorteile bedachten und allen politis chen Ambitionen fernstehenden Ge
werkschaften verhielten sich Batista gegenuber loyal und waren somit 
indirekt eine der Stutzen seines Regimes. Dies zeigte sich insbesondere 
anlliBlich des von Castro fur den 9. April 1958 anberaumten General
streiks, der vor allem im Industriezentrum Havanna nur sporadisch be
folgt wurde. Die Nationale Arbeiterfront (Frente Obrero Nacional), die 
einzige von Castro anerkannte Vertretung der Arbeiter, hatte nicht genu
gend EinfluB, urn die gesamte Arbeiterschaft gegen Batista zu mobilisie
reno Wenn man von dem gelungenen, aber den Sieg der Revolution nicht 
entscheidend beeinflussenden Generalstreik Ende Dezember 1958 und eini
gen Einzelaktionen, wie der spontanen Protestdemonstration gegen die 
Ermordung des Mitglieds der Bewegung des 26. Juli, Frank Pats, im 
August 1957 und davon, daB einzelne Arbeiterfiihrer Mitglieder dieser 
Bewegung waren, absieht, beeinfluBte die Arbeiterschaft den Gang der 
Revolution so gut wie gar nicht. Auch wenn man berucksichtigt, daB Kuba 
eine groBe Zahllandwirtschaftlicher Arbeiter hatte (nach dem Zensus von 
1953 28,8 Prozent der wirtschaftlich aktiven Bevolkerung), die soziolo
gisch der Arbeiterschaft zuzurechnen sind, kann von einem Dbergewicht 
der Arbeiterschaft in der Revolutionsbewegung nicht gesprochen werden. 
Zwar war unter denjenigen, die kein unbefristetes Arbeitsverhliltnis mit 
den Zuckerzentralen hatten, sondern saisonale Gelegenheitsarbeiter waren, 
die soziale Lage explosiv. Aber nicht sie schlossen sich in erster Linie der 
Aufstandsbewegung an, sondern Bauern und Plichter. 
1m Schrifttum besteht deshalb die weitverbreitete Neigung, die kubanische 
Revolution als "Bauernrevolution« zu kennzeichnen. Diese Einschlitzung 
findet sich, neben anderen Autoren, bei Huberman und Sweezy, fur die 
Castro die" Verkorperung des revolutionaren Willens ... der Bauern« ist, 
und die die Ansicht vertreten, daB die Revolution nur deshalb erfolgreich 
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sein konnte, weil die Bauern als Klasse sich der Revolution anschlossen 
und mit dem Ejercito Rebelde zusammenwuchsen 22. Mills geht zwar nicht 
so weit, raumt den Bauern aber immerhin eine dominierende Stellung 
ein 23. Bemerkenswert sind die einander widersprechenden Stellungnah
men zweier kommunistischer Autoren zum Klassencharakter der Revolu
tion. Fiir Franza war die Revolution Castros »vor allem eine Bauern
revolution«, weil die Guerillas hauptsachlich wegen einer Bodenreform 
gegen Batista gekampft hatten 24, wahrend Roger Garaudy die These, daB 
die kubanische Revolution eine Bauernrevolution gewesen sein soli, als 
eine von Trotzkisten inspirierte Legende abtat 25. 

Das Fiir und Wider einer »Bauernrevolution« durchzieht aber nicht nur 
die Kuba-Literatur, sondern auBert sich auch in den verschiedenen Auf
fassungen innerhalb der Bewegung des 26. Juni selbst. Sartre, der die 
kubanische Revolution, ebenso wie die chinesische, als bauerlich charakteri
siert, berichtet, daB die Revolution nach Ansicht der »Bartlosen« ihren 
Ursprung in der Stadt gehabt habe, so daB die Untergrundbewegung der 
ausschlaggebende Faktor gewesen sei, wohingegen die »Bartigen« argu
mentiert hatten, der Kampf der Landbevolkerung sei entscheidend gewe
sen 26. Bedeutend differenzierter urteilt indessen Simone de Beauvoir. Ihr 
zufolge sind die Bauern zu Beginn sehr zuriickhaltend gewesen, jedoch 
seien die unmittelbaren Interessen der Revolution mit denen der Bauern 
identisch geworden, so daB die urspriinglich stadtische Revolution in eine 
bauerliche Revolution hineinwuchs 27. 

Die auf einem mehrwochigen Aufenthalt in Kuba beruhenden Beobach
tungen Sartres und Beauvoirs fiihren zu dem SchluB, die Bewegung des 
26. Juli als ideelle Tragerin der Revolution habe sich nur zum Teil mit 
den eigentlichen Aufstandischen, den Guerillas, gedeckt, sieht man einmal 
davon ab, daB noch andere Widerstandsgruppen Batista bekampften. 
Diese Unterscheidung erlaubt es, die soziale Basis der Revolution naher 
zu bestimmen. Die der Bewegung des 26. Juli war vorwiegend das stad
tische Biirgertum, die des Ejercito Rebelde die Landbevolkerung. Insofern 
war es also ein »Bauernheer«. Dies wurde vor der ideologischen Umdeu
tung des Revolutionscharakters selbst von den kubanischen Kommunisten 
anerkannt. Ihrem Generalsekretar B. Roca zufolge hat das »Kleinbiirger
tum« den bewaffneten Kampf aufgenommen und gefuhrt, wahrend sich 
das Ejercito Rebelde hauptsachlich aus armen Bauern und Landarbeitern 
rekrutiert habe 28. 

Dennoch ware es verfehlt, die kubanische Revolution angesichts der Be
sonderheiten der Bevolkerungs- und Agrarstruktur als eine »Bauernrevo
lution« zu charakterisieren. Einmal waren nur etwa 40 Prozent der Er
werbstatigen im landwirtschaftlichen Sektor beschaftigt, zum anderen wa
ren nur ein Bruchteil dieses Bevolkerungsteils an die Scholle gebundene 
Bauern oder Pachter. Die Bauern waren schon aus numerischen Griinden 
nicht in der Lage, der Revolution eine Massenbasis zu sichern und konnten 
ihr deshalb nicht den Stempel einer »Bauernrevolution« aufdriicken, wenn 
auch in der Provinz Oriente, wo die Revolution ihren Ausgang nahm, der 
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Anteil der landlichen Bevolkerung relativ hoch lag 29. Soweit also iiber
haupt von der Rolle der Landbevolkerung in der Revolution die Rede ist, 
ist cs unerlaBlich, Bauern von landwirtschaftlichen Arbeitern, die die 
Mehrheit stellten, zu unterscheiden. Hinzu kommt, daB die kubanische 
Revolution bis kurz vor dem Sieg iiber Batista weit davon entfernt war, 
breite Massen der Landbevolkerung zu mobilisieren. Damit kollidiert der 
Versuch, die kubanische Revolution als eine Bauernrevolution zu charakte
risieren, zwangslaufig mit der Vorstellung, daB eine Bauernrevolution eine 
Massenbewegung ist. Noch problematischer wird dieser Versuch, wenn er 
mit dem an sich richtigen Argument unternommen wird, daB der Anteil 
der Landbevolkerung an der Revolution in der Mitwirkung im Ejercito 
Rebelde bestanden hatte. Deshalb ist die zahlenmaBige GroBe dieses »Hee
res« aufschluBreich. Castro hat in seiner Rede vor den »Campesinos« 
(Landbewohnern) am 24. Februar 1959 zu erkennen gegeben, daB die Auf
standischen im April 1958 nur iiber 160 Bewaffnete verfiigten und daB es 
im Zeitpunkt der groBen Offensive Batistas etwa zwei Monate spater 
nicht mehr als 300 waren 30. Castro hat bei der Landbevolkerung zwar 
einen Riickhalt gefunden, er hat sie aber nicht revolutioniert. Ungeachtet 
der sozialen Spannungen verharrte sie in dump fer Untatigkeit. Castro 
mu/he die Landbevolkerung erst einmal davon iiberzeugen, daB die Revo
lution ihre Sache war. Mit seinem am 10. Oktober 1958 erlassenen Agrar
reformgesetz sprach er allerdings nur einen Teil der Landbevolkerung an: 
die Pachter, die das von ihnen bearbeitete Land zum Eigentum erhalten 
sollten. 
Der Charakter der Revolution wurde von einer Gruppe junger »poten
tieller Intellektueller« 31 gepragt, die vorwiegend dem stadtischen und 
landlichen Biirgertum entstammten. Fiir die Bestimmung des Klassencha
rakters der Revolution ist mit dieser Feststellung freilich nichts gewonnen, 
da die Intellektuellen keine soziale Klasse bilden, sondern »aus allen 
Ecken und Enden der sozialen« Welt kommen 32. Bei den kubanischen, 
wie bei den lateinamerikanischen Intellektuellen iiberhaupt, handelt es 
sich - ahnlich der friiheren russischen »Intelligenzia« - urn in konstanter 
revolutionarer Garung befindliche Abkommlinge des Mittelstandes, die 
fiir aIle fortschrittlichen politischen und sozialen Ideen aufgeschlossen sind. 
Der Hang zum Revolutionieren wird in Lateinamerika noch dadurch ge
fordert, daB das MiBverhaltnis zwischen der Zahl der Hochschulabsolven
ten und den Bestatigungsmoglichkeiten in Staat, Wirtschaft und Gesell
schaft den Intellektuellen vielfach keine oder keine permanente Berufs
ausiibung gestattet. Die Intellektuellen waren der Motor der Revolution, 
in ihren Kopfen war die Idee der Revolution geboren worden, sie haben 
sie vorbereitet, ausgelost, gefiihrt und vollendet. 
Aber auch fiir die postinsurrektionelle Phase der Revolution lassen sich 
bei aller revolutionarer Begeisterung keine Ansatze zu einer spontanen 
Selbstorganisation des Volkes feststellen 33. Die Arbeiter blieben auch 
nach dem Machtwechsel groBtenteils passiv. Auf dem X. Gewerkschafts
kongreB im November 1959 wies Castro darauf hin, daB Sieg oder Nie-
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derlage der Revolution im wesentlichen davon abhingen, inwieweit die 
Arbeiterklasse ihre Verantwortung und Rolle, inwieweit sie die Wichtig
keit einheitlicher Aktionen mit dem revolutionaren Bauerntum begreife 34. 

Die Arbeiter erhofften sich von der Revolution in erster Linie eine wirt
schaftliche Besserstellung. Deshalb rief die SVP wiederholt - wie Ende 
1959 - dazu auf, die »ideologische Arbeit gegen den >tlkonomismus< 
und die imperialistischen und biirgerlichen Einfliisse innerhalb des Proleta
riats« zu intensivieren 35. Auch die Castristen beklagten sich iiber den 
mangelnden revolutionaren Geist der Arbeiter: Guevara stellte am 15. Mai 
1961 fest, daB der Arbeiterklasse immer noch das BewuBtsein ihrer Kraft, 
ihrer Macht, ihrer Pflichten und Rechte fehle 36. Vereinzelt nahmen Arbei
ter sogar aktiv gegen die Revolution Stellung. 1m Dezember 1960 veran
stalteten einige hundert Arbeiter der verstaatlichten Cuban Electric 
Company eine Demonstration zum Prasidentenpalast, urn gegen die Auf
hebung arbeitsrechtlicher Vergiinstigungen und gegen die Senkung ihres 
Lebensstandards zu protestieren. Castro warf aus diesem AniaB den Ar
beitern vor, sie wiirden »das Erstgeburtsrecht der Arbeiterklasse, das Land 
zu regieren und zu lenken, gegen ein elendes Linsengericht eintauschen« 37. 

Zu 1nbesitznahmen von 1ndustriebetrieben, wie im Herbst 1933, kam es 
nicht. 1hren Klassencharakter gewann die Revolution nicht durch spontane, 
gegen das Besitzbiirgertum gerichtete Aktionen von »unten«, sondern 
durch die von »oben« dekretierten MaBnahmen zur Umwalzung der 
Eigentumsstruktur: durch die Agrar- und Stadtreform und die Verstaat
lichung der 1ndustrie- und groBen Handelsbetriebe, spater auch der Hand
werks- und kleinen Handwerksbetriebe. 

3. Organisationsbedingungen 
fur direkt-demokratische Lenkungsorgane 

MuB also die Moglichkeit zur Bildung von Raten in Gestalt von - folgt 
man von Oertzens Typologie - revolutionaren Kampforganen verneint 
werden, so fragt es sich, ob angesichts der Ablehnung parlamentarisch
reprasentativer Organisationsprinzipien durch die kubanischen Revolu
tionsfiihrer nicht eine spontane oder gesteuerte Bildung von Raten in 
Gestalt gesellschaftlich-politischer Lenkungsorgane 38 nach dem Sieg der 
Aufstandsbewegung eine institutionelle Alternative hatte sein konnen. 
Es sei deshalb im folgenden untersucht, ob und inwieweit die durch die 
revolutionaren Umgestaltungen veranderte Wirtschafts- und Gesellschafts
struktur Kubas und die durch die teils realisierten, teils anvisierten MaB
nahmen im Wandel begriffene BewuBtseinsstruktur der Kubaner die sozio
okonomische und anthropologische Bedingungskonstellation eines funk
tionierenden Ratesystems mit gesellschaftlichen Leitungsaufgaben: einen 
»neuen Menschen« in einer sozialhomogenen Gesellschaft mit sozialisti
schen Produktionsverhaltnissen geschaffen haben konnten 39. 

Eigentumsverhaltnisse und Einkommensverteilung und damit die soziale 
Schichtung der kubanischen Bevolkerung wurden von Grund auf veran-
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dert. Durch das Gesetz iiber die Agrarreform yom 17. Mai 1959 wurde 
der zulassige private Landbesitz auf rund 400 Hektar begrenzt und die 
verschiedenen Pachtverhaltnisse aufgehoben; ein Teil der Pachter erhielt 
Eigentumsrecht an bebautem Grund und Boden. Ein zweites Agrarreform
gesetz yom 3. Oktober 1963 setzte die Obergrenze privaten Grundbesitzes 
auf 68 Hektar herab. Mit dem Gesetz iiber die »Stadtreform« yom 
14. Oktober 1960 wurden die Eigentiimer stadtischer Mietshauser ent
eignet und alle Miet- und Untermietverhaltnisse fiir erloschen erklart. 
Durch diese drei MaBnahmen wurde ein groBer Teil des vor der Revolu
tion akkumulierten Vermiigens umverteilt. In den folgenden J ahren sind 
die meisten friiheren Mieter Eigentiimer der Wohnungen geworden. Die 
den Anbau von Zuckerrohr und Viehzucht betreibenden Latifundien wur
den in »Volksfarmen« (Granjas del Pueblo), voriibergehend auch in land
wirtschaftliche Kooperative (Cooperativas Agdeolas) umgewandelt. Die 
Kleinlandwirte (1968 rd. 120000) wurden in der Asoeiaei6n Naeional de 
Agrieultores Pequefios zusammengefaBt, die fiir Kredite, landwirtschaft
liche Maschinen, Saatgut und Diingemittel, aber auch fiir die Einhaltung 
der zentral festgesetzten Anbau- und Ablieferungsvorschriften sorgt. Ban
ken, Industrie-, Versorgungs-, Handels- und Handwerksbetriebe sind zwi
schen 1960 und 1968 entprivatisiert worden. Das Castros Bewegung bis 
Mitte/Ende 1959 unterstiitzende Besitzbiirgertum ist zum groBen Teil 
emigriert. Liihne und Gehalter sind weitgehend nive11iert worden. Das 
Gleichheitsprinzip in bezug auf soziale Chane en ist radikal realisiert wor
den. Ein unterschiedliche Chaneen begriindendes Rassenproblem (WeiBI 
Schwarz) gibt es nicht. 
Ein umfassendes Netz von Bildungseinrichtungen steht jedem offen. Schul
besuch und Studium sind nicht nur gebiihrenfrei, sondern werden durch 
ein im Ausbau befindliches Stipendiensystem zunehmend begiinstigt. Mit 
der Zeit sollen alle Kubaner ohne Beriicksichtigung der Frage nach der 
wirtschaftlichen Verwertbarkeit des durch die Ausbildung geschaffenen 
Potentials eine »universelle Bildung« erhalten 40. Nicht die bestbezahlte 
Arbeit soli zur Berufswahl stimulieren, sondern diejenige, die der Revolu
tion am meisten niitzt. Die Transformation des Menschen in der und durch 
die gelenkte Aktion ist das zentrale Anliegen der revolutionaren Elite 41. 

Unter Dberwindung auf individuellen Vorteil gerichteter biirgerlicher ma
terieller Motivationsantriebe soli der nach dem Bilde der Revolutionare zu 
formende »neue Mensch« seine Kenntnisse und Fahigkeiten zum Wohle 
des Kollektivs und iiber dieses der Gesamtgesellschaft vermitteln und 
durch das Kollektiv zu seiner Selbstverwirklichung gelangen. Die diesem 
ontologischen Konzept entsprechende BewuBtseinslage soli durch Erzie
hung bzw. Umerziehung der Kubaner vermittelt werden. Der hiihere 
Wohlstand steht - in Umkehrung der von den sowjetischen Kommunisten 
festgelegten Prioritatenfolge - am Ende dieses Prozesses 42. In der »revo
lutionaren BewuBtseinsbildung« kann das griiBere von zwei Zahnradern 
erblickt werden, das das kleinere, den wirtschaftlichen Fortschritt, be
wegt 43. 
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1m engen Zusammenhang mit dies em Postulat steht die Option fUr die 
Vorrangste11ung moralischer Anreize gegenuber der »materie11en Inter
essiertheit« 44. Mit der Ende 1966 getroffenen Entscheidung folgten Ku
bas »neue Kommunisten« den Vorste11ungen Guevaras, der sich unter 
Hintanste11ung der Effektivitats- und Rentabilitatsfrage fur die Entfal
tung eines »sozialistischen BewuBtseins« einsetzte, d. h. einer Arbeitsmoral, 
deren Antrieb in der Dberzeugung yom gese11schaftlichen Nutzen einer 
jeden Aktivitat wurzelte. A11erdings verwarf Guevara materie11e Stimuli, 
insbesondere Pramien fUr ko11ektive Leistungen, nicht vollig, sondern lieB 
sie gelten, solange sie keinen desintegrierenden Effekt auf die Massen 
haben. Die moralische Befriedigung sol1 im BewuBtsein liegen, aktiver Teil 
einer Revolution zu sein, die eine hohere, ko11ektive Lebensform ermog
licht, ihn von okonomischen Zwangen befreit 45 - nicht durch Erfu11ung 
steigender okonomischer Erwartungen, sondern durch deren Reduzierung. 
Die Auszeichnung mit dem Titel »Held der Arbeit«, vor a11em aber die 
Aufnahme in die Kommunistische Partei Kubas, die nach wie vor eine 
Partei der revolutionaren Elite sein sol1, sind Lohn fUr vorbildliche, am 
Gemeinnutzen orientierte Arbeitsleistung. 
Indessen mag auch die idealistische Motivation im Vordergrund der Ent
scheidung fur moralische Anreize gestanden haben. So ist nicht zu uber
sehen, daB der akute Mangel an Konsumgutern es nicht gestattet hatte, 
uberdurchschnittliche Arbeitsleistung durch materie11e Vergunstigungen zu 
belohnen. In einer Studie ste11te die Kommission der Kommunistischen 
Partei Kubas fur Revolutionare Orientierung fest, daB mehr Geld im Um
lauf ist als Ware, fur die es ausgegeben werden konnte, daB ein Arbeiter 
fur das, was er kaufen kann, nur funfzehn bis zwanzig Tage im Monat 
zu arbeiten brauche 46. Einen besonderen Akzent erhalt diese Situation 
dadurch, daB solche staatlichen Dienstleistungen wie Strom, Wasser und 
stadtisches Telefon, unentgeltlich sind, und daB ein groBer Teil der Be
volkerung keine Miete zahlt. Dennoch hat der Konsumgutermangel Ver
wirrung, Unruhe, ja Protest gezeitigt 47. Der moralische Appell zur Befol
gung der Arbeitspflicht scheint kein groBes Echo gefunden zu haben; Ar
beitsunlust und Absentismus unterliegen der Bestrafung mit Zwangsarbeit 
in »Rehabilitationszentren«. 
Das Problem der Arbeitsmoral sol1 durch einen langfristigen Wandel des 
gese11schaftlich-politischen BewuBtseins gelost, die Kluft zwischen Haltung 
und Verhalten durch Einbeziehung in den ProduktionsprozeB uberwun
den werden. Diesem Ziel dienen: Erstens, die direkte Erziehung durch 
staatliche Einrichtungen; zweitens, die indirekte Erziehung durch die Ar
beit im Ko11ektiv und durch die Massenorganisationen, insbesondere den 
Jugend- und Pionierverband; und drittens, die Selbsterziehung. 1m Rah
men des Programms »Schule geht aufs Land«, arbeiten Schulkinder sechs 
Wochen lang in der Landwirtschaft, wo sie sich an korperliche Arbeit und 
an eine ko11ektive Lebensform gewohnen sol1en; auf der »Insel der Ju
gend« (der fruheren Fichteninsel) - einem landwirtschaftlichen Muster
gebiet - arbeiten und leben Jugendliche jeweils zwei Jahre im Kollektiv; 
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in der »Jahrhundertkolonne« (Columna Juvenil del Centenarion), gegen 
Befreiung yom Wehrdienst, drei Jahre lang am Ausbau der Infrastruk
tur 48. Die Verbindung von Lernen, produktivem Tun und Wehrdienst 
zwecks gesellschaftlich niitzlicher Arbeit, die Polytechnisierung des Unter
richts und die Verkniipfung von Wissensvermittlung und Starkung der 
Verteidigungskraft sind wesentliche Elemente einer »integralen Erzie
hung«. Aile drei Aktivitaten soil en den Tages- und Wochenlauf durch
dringen 49. Endziel ist - im Sinne von Marx - die Disponibilitat des 
Menschen fiir wechselnde Arbeitserfordernisse 50. 

Das Fehlen von Verhaltensdaten laBt indessen keine Schliisse auf die Re
sultate der auf eine neue politische Kultur abzielenden MaBnahmen zu. 
Inwieweit die Arbeitseinsatze freiwillig sind, bleibt offen; Druck sozialer 
und moralischer Art ist nicht auszuschlieBen 51. Fagen halt die umfassende 
Mobilisierung der Kubaner eher fiir ein Instrument als eine Folge des kul
turellen Wandels 52. 

Die partielle Aufhebung der horizontalen Arbeitsteilung durch Einebnung 
des Unterschiedes zwischen korperlicher und geistiger Arbeit sollte auBer 
einer auf unterschiedlichem Sozialprestige beruhenden Differenzierung der 
Gesellschaft auch stark en Biirokratisierungstendenzen entgegenwirken. 
Die Sowjetunion und andere sozialistische Lander zeigen, daB eine starke 
Biirokratisierung sozialistischer Systeme einer Zentralverwaltungswirt
schaft immanent ist. Nach einer kurzen Periode administrativer Anarchie, 
die gekennzeichnet war durch spontane, zuweilen widerspriichliche Ent
scheidungen und unterschiedliche Gesetzesinterpretationen, hat die Dber
nahme privater Unternehmen durch den Staat und die Zentralisierung der 
Entscheidungs- und Weisungsmacht in einer Reihe von Fachministerien 
und zentralen Wirtschaftslenkungsorganen zum groBen Teil mit unquali
fiziertem Personal besetzte, stark aufgeblahte biirokratische Apparate her
vorgebracht, obwohl andererseits Kuba angesichts einer relativ niedrigen 
Komplexitat der Gesellschafts-, Wirtschafts- und politis chen Organisa
tionsstruktur die Voraussetzungen fiir eine Vermeidung einer starken 
Biirokratisierung mitbrachte. 
Die Auflosung unproduktiver administrativer Posten im Zuge einer anti
biirokratischen Kampagne in den Jahren 1966/67 hat zwar Arbeitskrafte 
fiir unmittelbar produktive Tatigkeit freigesetzt 53, aber biirokratische 
Herrschaft nicht abgebaut, deren Wesen nicht in der Quantitat einzelner 
Behordenapparate besteht, sondern in der Monopolisierung der Entschei
dungsmacht iiber die Verteilung von Giitern 54. Durch derartige als anti
biirokratisch intendierte und deklarierte MaBnahmen kurierten die kuba
nischen Revolutionare nur an den Symptomen ohne das Problem - die 
Verselbstandigung einer Gesellschaftsschicht - an der Wurzel zu packen: 
durch Dezentralisierung gesellschaftlicher Leitungsfunktionen und Schaf
fung echter Partizipationsmoglichkeiten fiir eine in autonomen Basisein
heiten organisierte Bevolkerung. In seiner Auseinandersetzung mit clem 
Biirokratismus sparte Guevara aber gerade dieses einem Ratesystem 
adaquate Remedium aus und beschrankte sich auf biirokratieinterne Ab-
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hilfen: klare Kompetenzenzuweisung, Mobilisierung der Entscheidungs
interessen und Hebung des Kenntnisstandes 55. Andererseits sind die be
stehenden Partizipationsstrukturen und Mechanismen fiir die Rekrutie
rung politi scher Eliten noch viel zu ineffektiv, urn eine qualitative Ent
biirokratisierung herbeifiihren zu konnen, wobei nicht iibersehen werden 
darf, daB etablierte Biirokratien gegeniiber Eliminierungsversuchen auBerst 
resistent zu sein pflegen. 

4. Vorbilder direkt-demokratischer Organisation 

Das durch die weitgehende Zentralisierung der Entscheidungsmacht in den 
Spitzengremien von Partei und Staat denaturierte Ratesystem der Sowjet
union diirfte auch wegen seiner parlamentarischen Fassade wenig Attrak
tivitat besessen haben. Zwar weist auch das jugoslawische Ratesystem 
parlamentarische Organisationsprinzipien auf, hat aber durch eine weit
gehende Dezentralisierung des Entscheidungsprozesses die Kommunen und 
Betriebe zu Basiselementen einer gesellschaftlichen Selbstverwaltung wer
den lassen. Allemann berichtet, daB das jugoslawische Modell von den 
kubanischen Revolutionaren (auBerhalb der SVP) in der friihen Phase 
der revolutionaren Umgestaltungen (1959/60) als nachahmenswert in Be
tracht gezogen wurde 56. Guevara solI sich wahrend seines Besuches in 
Belgrad von dem jugoslawischen Selbstverwaltungssozialismus sehr beein
druckt gezeigt haben 57. Vor allem diirfte die jugoslawische Institution 
der Arbeiterrate auf Sympathie unter den Revolutionaren gestoBen sein. 
Hinweise auf Bestrebungen, Industrieunternehmen genossenschaftlich zu 
organisieren, finden sich in der Monatsschrift der Bewegung des 26. Juli, 
»Razones«, Yom 25. September 1959. Ein Jahr spater waren diese titoisti
schen Tendenzen jedoch gebannt. Roca stellte in seinem Rechenschafts
bericht vor dem VIII. Parteitag der SVP fest, es sei inzwischen klar gewor
den, daB eine Vergenossenschaftlichung von Industrieunternehmen ein 
Riickschritt ware. Zur Begriindung verwies er auf den geringerwertigen 
Charakter von Gruppeneigentum gegeniiber gesamtnationalem Eigentum 
- unter absichtlicher Entstellung oder unbewuBter Verkennung der jugo
slawischen Konzeption, derzufolge die Betriebsbelegschaften lediglich die 
im Eigentum des gesamten Volkes befindlichen Produktionsmittel treu
handerisch verwalten - sowie auf die Herausbildung von Betrieb zu 
Betrieb verschieden hoher Arbeitereinkommen, was fiir das jugoslawische 
Selbstverwaltungssystem in der Tat kennzeichnend ist 58. 

An Stelle seiner echten Arbeiter-Selbstverwaltung wurden auf Grund einer 
Verordnung yom 28. August 1960 sog. Technische Beirate (Consejos Tec
nicos Asesores) ins Leben gerufen. Sie gingen zwar aus der Mitte der 
Belegschaftsmitglieder hervor, die Betriebsleitung war jedoch an diese 
Wahl nicht gebunden. Vielmehr suchten die von einschlagigen Fachmini
sterien eingesetzten Direktoren aus einem Dreiervorschlag einer jeden Be
triebsabteilung nach eigenem Gutdiinken einen Delegierten aus. Auch nah
men sie weder eine Mitbestimmungs- noch eine Leitungsfunktion wahr, 
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sondern waren auf reine Beratungsfunktionen gegeniiber der Betriebslei
tung beschdinkt 59. Die Betriebe unterlagen und unterliegen einer strikten 
Einmann-Leitung 60. 

In den darauffolgenden Jahren wurde das jugoslawische Modell mehrfach 
direkt oder inzident einer scharfen Kritik unterzogen. 1m Mai 1961 
wandte sich Guevara, im Zusammenhang mit einer Attacke gegen die 
lateinamerikanischen Trotzkisten, dagegen, Raten reale Machtbefugnisse zu 
iibertragen 61. Anla£lich der sowjetischen Intervention in der Tschecho
slowakei yom August 1968 verurteilte Fidel Castro den Selbstverwaltungs
sozialismus der »sog. Kommunisten« Jugoslawiens als bourgeois en Libe
ralismus 62. 

Folgende zum Teil interdependente Ursachen mogen diese Entfremdung 
und spatere Feindschaft bewirkt haben: Die von Castro 1968 enthiillte 
Weigerung der Jugoslawen, dem 1959/60 vorgebrachten Wunsch nach 
Waffenlieferungen zu entsprechen 63; dies, wie auch die notorische Reser
viertheit der jugoslawischen Kommunisten gegeniiber einer gewaltsamen 
Ausbreitung der Revolution Lateinamerikas und der jugoslawische Neu
tralismus mogen Castro veranlaBt haben, die Einladung Titos zu einem 
Gesprach anlaBlich der UNO-Vollversammlung im September 1960 briisk 
auszuschlagen 64; schlieBlich das immer enger werden de Biindnis Castros 
mit der SVP, die im Dezember 1960 die Deklaration der 81 in Moskau 
versammelten Kommunistischen und Arbeiterparteien mit unterzeichnet 
hat, in der der jugoslawische Sozialismus als revisionistisch verdammt wor
den war 65. 

Die Ablehnung jeglicher Vorbilder diirfte aber nicht nur durch die Einsicht, 
daB die Organisationsmodelle der Sowjetunion und anderer sozialistischer 
Lander nicht die Selbstverwirklichung des Menschen durch Selbstbestim
mung herbeigefiihrt haben, durch die Wirksamkeit hispano-amerikanischer 
Tradition und durch praktisch-politische Motive zu erklaren sein, sondern 
auch durch das Bestreben, das kubanische Revolutionsmodell durch fremde 
Anleihen nicht zu verfalschen, urn den kubanischen Revolutionaren eine 
ideelle Fiihrungsrolle in einer den ganzen lateinamerikanischen Kontinent 
erfassenden Revolution zu sichern. 

II. Hindernisse fur direkt-demokratische Institutionen 

1. Der personalistische Fuhrungsstil Fidel Castros 

Fidel Castro hat sich wiederholt fiir eine direkte Demokratie in Kuba aus
gesprochen 66, er dachte hierbei in des sen nicht an eine institution ell veran
kerte direkt-demokratische Organisationsstruktur der Gesellschaft, son
dern hatte augenscheinlich eine standige, direkte Kommunikation zwischen 
Fiihrer(n) und Yolk im Sinne. 
Hierin auBert sich die in der politischen Kultur der Lateinamerikaner tra
ditionell tief verwurzelte Abneigung gegen Formalismus und damit gegen 
Institutionen iiberhaupt 67. Diesen wird, wie die zahllosen Staatsstreiche 
demonstrieren, kein besonderer Respekt gezollt - Verfassungen dienen 
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lediglich zur Begrundung einer (Schein)Legalitat fur die Ausubung der 
vielfach auBerkonstitutionell erlangten Herrschaft. Diese Camouflage halt 
Fidel Castro flir ebenso uberflussig wie er in einer Verfassung ein Hin
dernis fur die revolution are Umwalzung einer Gesellschaft erblickt - eine 
Dberzeugung, die insofern plausibel ist, als er einer Verfassung die Auf
gabe zuweist, Spiege!bild der gesellschaftlichen Realitat zu sein und nicht 
Programm 68. Hinzu kommt eine zweite Motivation: die Sorge, daB Insti
tutionen mit dem durch ihre Etablierung sich ergebenden burokratischen 
Unterbau 69 die von ihm behauptete Identitat von Regierten und Regie
renden durchbrechen konnten - eine Identitat, die er nirgendwo fur voll
standiger realisiert erachtet als in dem geistigen Dialog zwischen ihm und 
den Volksmassen auf den zahlreichen Kundgebungen, auf denen er zu 
stundenlangen Ausflihrungen das Wort ergreift. SchlieBlich eine dritte, in 
der Dberzeugung begrundete Motivation, daB eine Se!bstregierung des 
kubanischen Volkes die revolutionaren Errungenschaften und Zie!vorstel
lungen zunichte machen wurde, solange es Sinn und Gehalt der Revolution 
auf die Realisierung »okonomistischer Ambitionen« reduziert 70 - eine 
Motivation freilich, die vermutlich auch eine Rationalisierung der eklatan
ten Abneigung Castros gegen organisatorische Bindungen jeder Art ent
halt, die er, wie Allemann meint, als einen Hemmschuh fur seine dem 
irrational en Bereich entspringende Spontaneitat des Hande!ns emp
findet 71. 

Alle diese Motivationen konnen erklarungshalber wiederum auf einen 
gemeinsamen Grundnenner zuruckgefuhrt werden: das im lateinamerika
nischen Caudillo tum iiberkommene personalistisch-paternalistische Bezie
hungsmuster flir Fuhrer und Gefolgschaft. Dieses »Schutz- und Trutz
bundnis« auf Gegenseitigkeit war bereits flir die aller Organisation bare 
Aufstandsbewegung kennzeichnend. Es gilt, in groBerem MaBstab, ebenso 
flir das Verhaltnis Castro - Yolk. Soziale Reformen, nationale Integritat, 
eine die Erneuerung des Menschen in den Vordergrund stellende Werte
ordnung, die Revolutionierung des lateinamerikanischen Kontinents sind 
die die Loyalitat und Gefolgschaftstreue gegenuber dem »lider maximo« 
erzeugenden Elemente. Dieser ist dadurch allerdings einem standigen Er
folgszwang ausgesetzt. Bleibt der Erfolg aus, wird er durch Wechsel auf 
eine bessere Zukunft kompensiert oder wird das Loyalitatspotential moti
vier en de Zie! ausgetauscht. 
Gerade dieses unmitte!bare Verhaltnis von Castro und Volksmasse wurde 
aber in dem Augenblick hinfallig, das Charisma »veralltaglicht« sein (Max 
Weber), da es durch Institutionen oder durch eine einer Theorie verhafte
ten Gruppe von Parteifunktionaren mediatisiert wurde. 

2. Die Kommunistische Partei Kubas 

Die spezifische Situation der Kommunistischen Partei in Kuba (weiterhin 
abgekurzt: KPK) liegt darin begrundet, daB nicht sie die Revolution ge
flihrt, ihr zum Sieg verholfen und die grundlegenden und richtungwei-
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senden Umwalzungen initiiert hat, sondern eine Bewegung, deren Mitglie
der so gut wie nicius mit der friiheren kommunistischen Partei - der 
SVP - gemein hatten und erst in der nachinsurrektionellen Phase der 
Revolution durch die von nationalen und internationalen Bedingungen 
determinierte Praxis der revolutionaren Umgestaltungen im Gedanken
gebaude einer kommunistischen Partei, dem Marxismus-Leninismus, vor
dergriindig ihre intellektuelle Heimstatt gefunden haben 72. Die heutige 
kommunistische Partei hat also weder das Ziel noch den Weg der Revolu
tion gewiesen, noch war sie die Avantgarde der Revolution; ihr fehlt 
deshalb die »historische Legitimation« 73. 

Die Bewegung des 26. Juli dagegen hatte weder ein ideologisches Funda
ment noch eine Organisation, die in der Lage gewesen ware, das durch 
die Selbstauflosung bzw. Zerstorung des iiberkommenen Staatsapparates 
entstandene institutionelle Machtvakuum, insbesondere auf der mittleren 
und unteren Verwaltungsebene, auszufiillen, ganz abgesehen davon, daB 
diese Bewegung mit zunehmender Radikalisierung der Revolution sich in 
Befurworter und Gegner dieses Kurses polarisierte und teils auseinander
fiel, teils zerschlagen wurde. 
Urn die Revolution ideologisch abzustiitzen und ihre Weiterentwicklung 
organisatorisch sicherzustellen, betrieben die castristischen Revolutionare 
zusammen mit SVP-Fiihrern die Griindung einer neuen sich als marxistisch
leninistisch begreifenden Partei durch einen ZusammenschluB der dem 
radikalen Kurs Fidel Castros loyal folgenden Mitglieder der Bewegung 
des 26. Juli und des Revolutionaren Direktoriums des 13. Marz mit der 
SVP. Die neue Partei wurde unter der Bezeichnung Partido Unido de la 
Revoluci6n Socialista Cuban a (weiterhin abgekiirzt: PURSq konzipiert, 
was auf die Fusion verschiedener revolutionarer Krafte hindeuten sollte. 
1m Verlauf des Organisationsprozesses wurden die Mitglieder der Ein
heitspartei jedoch nicht einfach unbesehen aus den beiden revolutionaren 
Organisationen bzw. der SVP iibernommen, sondern in einem komplizier
ten Ausleseverfahren unter sog. »vorbildlichen Werktatigen« sorgfaltig 
ausgewahlt. Diese miissen folgende Qualifikationen aufweisen: hervor
ragende Leistungen am Arbeitsplatz, Zustimmung zu den beiden Deklara
tionen von Havanna, einwandfreies Privatleben, ErfUllung von Aufgaben 
der Landesverteidigung, Nachweis eines freiwilligen Arbeitseinsatzes in 
der Landwirtschaft; Kollaborateure und Sympathisanten des Batista
Regimes sind von vornherein ausgeschlossen 74. 

Das singulare Verfahrensschema fUr die Bildung von Grundorganisationen 
wies sechs Phasen auf: Erstens, die Belegschaften in den 1ndustrie-, Han
dels-, Versorgungsbetrieben, Staatsgiitern, das Personal der Behorden, 
Schulen, Kliniken u. a. m. sowie die nach Zonen organisierten selbstandi
gen Bauern versammelten sich, urn »vorbildliche Werktatige« fur die Auf
nahme in die Partei zu nominieren; zweitens, die so vorgeschlagenen Kan
didaten wurden, nachdem sie sich vor der Belegschaft einer eingehenden 
Kritik und Selbstkritik unterzogen hatten, von den »Comisiones de Cons
trucci6n« in Einzelinterviews auf ihre politische Vergangenheit und Zu-
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verHissigkeit hin durchleuchtet; drittens, die Kommissionen veranstalteten 
erneut Versammlungen, auf denen sich die Kandidaten gegenseitig kriti
sierten; viertens, die Kommissionen entschieden iiber die Aufnahme der 
vorgeschlagenen vorbildlichen Werktatigen in die Partei. In dies em ent
scheidenden Stadium wurde die demokratische Komponente, die Wahl 
durch die Belegschaften, von den zentralistischen Komponenten, der 
Auswahl durch die Kommissionen iiberlagert, denn die Kommissionen 
waren an die Nominierungen durch die Belegschaften nicht gebunden; 
fiinftens, die endgiiltig bestimmten Kandidaten stell ten sich noch ein
mal den Belegschaftsversammlungen, deren Mitwirkung in dieser Phase 
jedoch auf eine Akklamation reduziert wurde; sechstens, die Grundorgani
sation konstituierte sich, wahlte ihre Leitung und stellte ihren Aktionsplan 
auf 75. Indessen konnen auch auBerhalb dieses Verfahrens Mitglieder auf
genommen werden; fiir die Streitkrafte gilt ein besonderes Verfahren. 
Anfang 1963 waren 51,78 Prozent der damaligen PURSC-Mitglieder 
neue, von den Belegschaften u. a. aus der Mitte der »vorbildlichen Werk
tatigen« empfohlene und selektierte Genossen; 48,22 Prozent waren aus 
den zwei als revolutionar anerkannten Bewegungen und der SVP koop
tiert worden 76. Obwohl zu Beginn des Griindungsprozesses auf etwa 
50 000 bis 60 000 Mitglieder programmiert 77, soli die KPK 1968 bereits 
weit mehr als 100 000 gezahlt haben 78. 

Anfang Oktober 1965 wurde die PURSC in Kommunistische Partei Kubas 
(im folgenden: KPK) umbenannt und die Parteispitze dem iiblichen 
Organisationsschema kommunistischer Parteien angepaBt. Ein aus hundert 
Mitgliedern bestehendes Zentralkomitee trat an die Stelle der ursprunglich 
25kopfigen Nationalen Leitung. AuBerdem konstituierte sich ein aus acht 
Mitgliedern bestehendes Politbiiro, dem neben Fidel Castro und seinem 
Bruder Raul der Staatsprasident Osvaldo Dorticos, die »Fidelisten« Juan 
Almeida, Ramiro Valdes, Armando Hart, Guillermo GarcZa und Sergio 
del Valle angehorten - und damit kein fiihrendes Mitglied der friiheren 
SVP, und ein sechskopfiges Sekretariat, mit allerdings zwei prominent en 
Altkommunisten: Blas Roca und Carlos Rafael Rodriguez. Ein Parteitag 
ist trotz mehrfacher Ankiindigung bis he ute nicht einberufen worden. Die 
Partei hat keine Statuten und kein Programm - Anleitung zum Handeln 
sind die Reden Fidel Castros, die keinerlei Kontinuitat der Zielsetzungen 
und der Mittel zu ihrer Realisierung aufweisen, weshalb immer die jeweils 
letzte maBgebend sein diirfte 79. Die Stellung der KPK in Staat und Ge
sellschaft und ihre Funktionen sind auch konstitution ell nicht verankert. 
Kompetenzen und Weisungsgewalt der einzelnen Organe sind nicht klar 
festgelegt, Kontrollrecht und Rechenschaftspflicht nicht genau geregelt. Es 
verwundert deshalb nicht, daB die Parteimitglieder weitgehend desorien
tiert sind. 
Auf Grund des Rekrutierungsverfahrens - der Wahl der Mitglieder durch 
Nichtmitglieder - sind ein Teil der kubanischen Kommunisten praktisdt 
Delegierte der Belegschaften u. a., jedoch haben sie, auch dort, wo deren 
Wille nicht von demjenigen der Selektionskommission iiberlagert worden 
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ist, kein fest umrissenes Mandat, sind den Wahlern gegenuber nicht rechen
schaftspflichtig; diese haben kein Ruckrufrecht. Die Belegschaften sind so 
bloBe Rekrutierungsstrukturen mit einer beratenden Funktion; eine Ver
wurzelung der Partei in der Masse des Volkes ist nicht gewahrleistet, die 
Gefahr der Absonderung nicht eliminiert. Ein Konzept einer wie auch 
immer gearteten innerparteilichen Demokratie ist nicht erkennbar. Die 
Entscheidungsmacht liegt bei einer kleinen, nur informellen Einflussen zu
ganglichen Fuhrungsgruppe. Zudem fehlt jegliche legitimierende Verbin
dung zwischen Parteibasis und Parteispitze. Das Zentralkomitee ist nicht 
durch Wahl bzw. Delegation aus der Mitte eines Parteikongresses hervor
gegangen, sondern wurde von Fidel Castro zusammengestellt; die Mit
glieder des Politburos und Sekretariats wurden nicht einmal formal vom 
Zentralkomitee gewahlt, sondern ern ann ten sich selbst oder wurden von 
Fidel Castro kooptiert. Das Zentralkomitee hatte auf seiner ersten Sitzung 
die Zusammensetzung des Politburos lediglich zu bestatigen. Es spielt im 
ubrigen eine dekorative Rolle: In den seiner Grundung folgenden zwei
einhalb Jahren ist es lediglich dreimal zusammengetreten 80 - ein Indiz 
dafur, daB es offensichtlich nicht einmal dazu ausersehen wurde, im Polit
buro gefaBte Beschlusse entgegenzunehmen und zu sanktionieren, ge
schweige denn eigene Entscheidungen zu fallen. Auch ist das Zentralkomi
tee weit davon entfernt, ein Spiegelbild der sozialen bzw. profession ellen 
Zusammensetzung der Partei zu sein: allein 69 Prozent seiner Mitglieder 
haben Offiziersrang; davon sind 39 Prozent aktive Offiziere der Streit
krafte, 12 Prozent Offiziere der Sicherheitsorgane 81. 

Wie fur jede regierende kommunistische Partei stellte sich auch fur die 
kubanische die Frage, ob sie sich auf die Setzung von mit normativer Kraft 
ausgestatteter Prioritaten, auf die Kontrolle der Staatsgewalt, die Erzie
hung der Bev6lkerung im Geiste marxistisch-leninistischer Wertvorstellun
gen und die Mobilisierung der Volksmassen zur Realisierung der von ihren 
Spitzenorganen entworfenen Ziele beschranken, oder ob sie auch admini
strieren, d. h. mit den staatlichen Institutionen und gesellschaftlichen Orga
nen wie der Poder Local oder den Komitees zur Verteidigung der Revolu
tion in Konkurrenz treten solI. Sie hat sich fur beides entschieden. Die 
Parteikader sind haufig mit administrativen Aufgaben befaBt, anstatt sich 
auf die ideologische Arbeit mit den Volksmassen zu konzentrieren. Der 
u. a. von Fidel Castro wiederholt kritisierte Hang der Parteifunktionare, 
den Betriebsdirektoren auf Grund ihres Kontrollrechts Vorschriften zu 
machen, lahmt deren Eigeninitiative und h6hlt deren Verantwortungs
bewuBtsein aus. Dies leitet uber zu einem dritten, im wirtschaftlichen Be
reich anzutreffenden Hindernis fUr ein funktionierendes direkt-demokra
tisches politisches Ordnungssystem. 

3. Die zentrale Wirtschaftsverwaltung und -planung 

1m August 1961 trat der »Altkommunist« RodrIguez dafur ein, daB jeder 
Arbeiter in Industrie und Landwirtschaft ein Mitspracherecht bei der Pro-
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duktionsplanung bekommen sollte 82. Ob er eine echte Mitwirkung der 
Arbeiter bei der Produktionsplanung ins Auge gefaBt hat oder lediglich 
eine Dezentralisierung der Planung, muB dahingestellt bleiben - im Er
gebnis der okonomischen Diskussion der Jahre 1963/64 haben sich die 
Vorstellungen Guevaras durchgesetzt, denen zufolge die kubanische Indu
strie angesichts der kleinen Zahl von Betrieben, des niedrigen Ausbildungs
stan des der Arbeiter und der Notwendigkeit, die knappen Ressourcen 
auBerst sparsam einzusetzen, unter einem zentralisierten Management am 
effektivsten sein wiirde 83. Zusammen mit der Entscheidung fiir eine 
strikte Zentralisierung sind auch die im August 1960 ins Leben gerufenen 
Technischen Beirate von der Bildflache verschwunden, obwohl sie die Ein
mann-Leitung eines Betriebes de facto niemals geschmalert haben. 
Die Planung des Produktionsvolumens (nach Quantitat und Qualitat), der 
Investitionen und des Einsatzes von Produktionsmitteln, die Festlegung 
von Arbeitsnormen und Lohnen erfolgen - bei Gewahrung formaler Zu
stimmungsmoglichkeiten an die Arbeiter - zentral. Da die zentralen Direk
tiven lokale Belange und die lokalen Ressourcen zur Realisierung der Pro
duktionsplane nur ungeniigend beriicksichtigen, sind die unteren Organe 
haufig darauf angewiesen, die Weisungen den lokal verschiedenen Priori
taten und den Realisierungsmoglichkeiten anzupassen, wodurch eine Kom
bination, u. U. ein Dualismus von »autoritarer Zentralisation« und »anar
chischer Dezentralisation« das Ergebnis ist 84. 

Die Output- und Inputplanung liegt - unter Befolgung der yom Mini
sterr at gesetzten Kriterien - in den Handen der Junta Central de Plani
ficaci6n (JUCEPLAN = Zentraler Planungsrat). Die doft ausgearbeite
ten langfristigen oder kurzfristigen Plane (Vierjahresplan 1962 bis 1965, 
Fiinfjahresplan 1966 bis 1970 und J ahresplane) werden den Branchen
ministerien und obersten Wirtschaftslenkungsorganen vorgelegt, die sie 
ihrerseits den »kombinierten Unternehmen« und landwirtschaftlichen 
»Basisgruppen« (unter einer einheitlichen Administration zusammen
gefaBte Industriebetriebe gleichen Produktionsprofils und landwirtschaft
liche Betriebe einer Region) weiterreichen, von wo sie zu den einzelnen 
Betrieben gelangen. Diese veranstalten zusammen mit den Parteizellen 
und den Gewerkschaftssektionen »Produktionsversammlungen«, auf de
nen die Arbeiter iiber den Plan diskutieren und ihn billigen. Daraufhin 
kehrt er iiber die genannten Stu fen zum JUCEPLAN zuriick, der die 
durch die Knderungsvorschlage verursachten Unstimmigkeiten beseitigt 
und ihn dem Ministerrat zur endgiiltigen Bestatigung vorlegt. Dieser ver
leiht ihm eine fiir aile Beteiligten verbindliche Gesetzeskraft 85. Allein 
schon die Tatsache, daB im Instanzenzug hoher stehende Organe die auf 
Betriebsebene vorgeschlagenen Knderungen wieder riickgangig machen 
konnen, ja, in Anbetracht einer funktionierenden zentralen Planung un
beriicksichtigt lassen miissen, indiziert, daB die Arbeiter eine nur begrenzte 
Chance haben, die endgiiltige Gestalt des Plans mitzubestimmen. Die 
Denaturierung der Diskussion - angesichts des fUr die Arbeiter zu ab
strakten Charakters des Plans - zur bloB en Akklamation, die Beschran-
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kung der Mitwirkung auf die Ausfuhrung des Plans und damit das Fehlen 
echter Partizipation wird selbst von Kubanern und Sympathisanten der 
kubanischen Revolution bestatigt 86. 

Der ProzeB zur Festlegung von Arbeitsnormen nimmt seinen Ausgang im 
Betrieb, wo von dessen Leitung auf der Grundlage der Arbeitsleistungen 
von Vorhutarbeitern Vorschlage ausgearbeitet werden. Diese Normvor
schlage werden einer »allgemeinen Produktionsversammlung« der Arbei
ter zur »Billigung« und dann dem Direktor eines »kombinierten Unter
nehmens« zur Bestatigung vorgelegt. In der Regel wird die Belegschaft 
von der Betriebssektion der Gewerkschaft, deren Aufgabe u. a. darin 
besteht, die Arbeiter zur Bereitschaft einer maximalen Produktionsleistung 
zu erziehen, so prapariert, daB die Interessen von Betriebsleitung und Be
legschaft an einer erhohten Quantitat und Qualitat der Produktion bei 
einem Minimum an Kosten konvergieren und im optimal en FaIle iden
tisch werden. Ideologisch abgestiitzt wird die Praponderanz der Betriebs
lei tung mit Hilfe des Stellvertretungstheorems, wonach der Betriebsdirek
tor das ganze Yolk reprasentiert 87. 

Damit werden Interessen einzelner Arbeiter und Belegschaften als vom 
Gesamtwillen abweichende Partikularinteressen qualifiziert, die keine Be
riicksichtigung finden diirfen und nicht zu finden brauchen 88. Wird somit 
die Mitwirkung der Arbeiter auf eine einem manipulierten, zuweilen viel
leicht auch originarem Eigeninteresse entspringende formale Zustimmung 
reduziert, so wird ein solcher » Wille « im weiteren Instanzenzug noch 
mehrmals gebrochen. Die Betriebsleitungen reichen ihre von der Beleg
schaft gebilligten Vorschlage an die Verwaltungen der »kombinierten Un
ternehmen« weiter. 1st der Vorschlag nicht in deren Sinne - wenn etwa 
Betriebsleitung, Gewerkschaft und Belegschaft sich auf niedrige Normen 
geeinigt haben, so werden sie an die Produktionsversammlung zur noch
maligen Behandlung zuriickiiberwiesen. Gewerkschaftssektion und Partei
zellen sind gehalten, das notwendige »NormbewuBtsein« herbeizufiihren. 
Die »kombinierten Unternehmen« vereinheitlichen die Vorschlage, legen 
sie den Branchenministerien bzw. Wirtschaftslenkungsbehorden vor, die 
sie in Einklang mit den Direktiven des Arbeitsministeriums bringen, das 
seinerseits sich an der gesamtstaatlichen Produktionsplanung orientierende 
Leitlinien fiir eine Standardisierung der Arbeitsleistung festlegt, die Erfiil
lung der Normen iiberwacht und Voraussetzungen fiir deren Revision 
untersucht 89. 

Auch bei der Bestimmung der Lohne ist die Mitwirkung der Arbeiter auf 
eine rein formale Zustimmung zu zentral getroffenen Entscheidungen 
beschrankt. Zustandig fiir die Festlegung von Lohnstufen und von Lohn
sat zen an Hand von Tatigkeitsmerkmalen ist das Arbeitsministerium, 
wobei dieses in Ubereinstimmung mit der vom Ministerrat vorgezeichneten 
generellen Lohnpolitik und unter Anlehnung an den vom JUCEPLAN 
festgelegten Lohnfonds handelt. Auf dieser Grundlage bestimmen die Lei
stungen der Betriebe und der »kombinierten Unternehmen« die indi
viduellen Lohne ihrer Arbeiter 90. 
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Nimt anders als beim Arbeiter ist es urn die Einwirkungsmoglimkeiten 
der Gewerksmaften auf der Input-Seite des wirtsmaftlimen Willensbil
dungs- und Entsmeidungsprozesses bestellt. Parallel zum sozialistismen 
Kurs der kubanismen Revolution verlor der im November 1961 in Central 
de Trabajadores de Cuba Revolucionaria (CTC-R) umbenannte Gewerk
smaftsverband die Funktion eines Vertragspartners zur Aushandlung von 
Lohnen und Arbeitsbedingungen und wurde zu einem Hilfsorgan der 
Planerflillung 91. 

Yom Vorsitzenden des Gewerksmaftsverbandes, Miguel Martin, einem 
Mitstreiter Castros in der Aufstandsbewegung, der 1966 den »Altkommu
nisten« Lazaro Pena ablOste, wurden die Aufgaben der Gewerksmaften 
auf dem XII. KongreB des CTC-R yom August 1966 wie folgt umrissen: 
Verteidigung der sozialistismen Errungensmaften, Bekampfung blirokra
tismer Auswlimse, Star kung des »sozialistismen BewuBtseins« der Ar
beiter, Aktivierung der Anstrengungen zur Smaffung der materiellen 
Basis des Sozialismus, Organisierung des »sozialistismen Wettbewerbs«, 
Dberwamung der Normerfiillung und Stimulierung der Arbeiter zur 
Dbererflillung der Norm; Erhohung des Ausbildungsniveaus der Arbei
ter, Organisierung der Erwamsenenbildung; smlieBlim aber aum das 
Eintreten flir bessere Lebensbedingungen der Arbeiter, Aufdeckung und 
Unterrimtung der staatlimen Stellen und der Partei von Problemen und 
Bedlirfnissen der Arbeiter 92. 

Abgesehen von der Wahrung sozialer Belange haben die Gewerksmaften 
keinen nennenswerten EinfluB auf die Gestaltung der Lebensbedingungen 
der Arbeiter, die ein Reflex der von den obersten Partei- und Staatsorga
nen vorgenommenen Produktions- und Konsumplanung sind - die Be
stimmung solmer das individuelle Dasein mitgestaltender Faktoren, wie 
Arbeitsnorm und Lohn entzieht sim ihrer Ein- und Mitwirkung. Sie kon
nen lediglim darliber wamen, daB die yom Arbeitsministerium festgesetz
ten Lohnkategorien und Lohne von der Betriebsleitung beamtet werden 93. 

Ihre Aufgabe besteht darin, die Arbeiter liber die Plane zu informieren, 
sie flir die Akzeptierung der Arbeitsnormen und Lohnsatze zu gewinnen 
und Unzufriedenheit durm Aufklarung und Stimulierung eines revolutio
naren, Konsumverzimt und Arbeitsenthusiasmus implizierenden BewuBt
seins zu bekampfen. Aus einer Tragerstruktur »okonomistismer Interessen 
haben sim die Gewerksmaften zu Sozialisierungs- und Mobilisierungs
strukturen zur Unterstlitzung des zentral besmlossenen revolutionaren 
Kurses gewandelt« 94. Kollektivabkommen zwismen den Unternehmen 
und den Gewerksmaften, seit dem Herbst 1963 nam sowjetismem Vorbild 
abgesmlossen, verpflimten beide zur Erfiillung und Dbererflillung der 
staatlimen Plane und zur Organisierung des sozialistismen W ettbewerbs95• 

Zwar ist seit 1966, urn der zunehmenden Entfremdung zwismen Arbeitern 
und Gewerksmaftsflihrern Einhalt zu gebieten 96, das bis dahin prakti
zierte Verfahren der Einheitsliste aufgehoben worden, werden mehr Kan
didaturen als Mandate zugelassen und sind die Parteikader angewiesen, 
sim in die Nominierung von Gewerksmaftsdelegierten nimt einzumismen. 
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Bei den dem XII. GewerkschaftskongreB vorangegangenen Wahlen der 
betrieblichen Gewerkschaftssektionen durch die Belegschaften wurden zwi
schen 25 und 30 Prozent mehr Kandidaten nominiert als Mandate zu 
vergeben waren. Die Arbeiter sollen in der Ausiibung ihres Vorschlag
rechts frei, die Nominierung von Parteimitgliedern eine Ausnahme gewe
sen sein 97. Gewerkschaftsversammlungen erschopfen sich indessen nach 
wie vor in der Anhorung meist affirmativer Situationsberichte und in der 
Verabschiedung von Resolutionen, deren haufigster Inhalt das Verspre
chen ist, die Produktivitat zu steigern und die Arbeitsdisziplin zu ver
bessern 98. 

I I I. Direkt-demokratische Organisationsansiitze 

1. Die Komitees zur Verteidigung der Revolution 
Untersucht man die Institutionen der kubanischen Revolution im Hinblick 
auf Strukturen, die den organisatorischen und funktionellen Rahmen fiir 
eine direkt-demokratische Organisation der Gesellschaft abgeben konnten, 
so stoBt man zunachst auf die Komitees zur Verteidigung der Revolution 
(Comites de Defensa de la Revoludon - im folgenden CDR). Ihre Ent
stehung und Institutionalisierung sind verschieden motiviert. Entstanden 
sind sie als Hilfsorgane der Sicherheitsorgane (Streitkrafte und Miliz) zur 
Intensivierung und Effizierung der Abwehr konterrevolutionarer Aktio
nen, die nach dem deutlich gewordenen Einschwenken der kubanischen 
Revolution auf einen sozialistischen Kurs im Verlaufe des Jahres 1960 an 
Zahl und Intensitat zugenommen haben. Insbesondere seit der Explosion 
des franzosischen Frachters »La Coubre« im Hafen von Havanna am 
4. Marz 1960 drangte sich die Notwendigkeit auf, den Schutz derjenigen 
zivilen Objekte zu verstarken, die Ziel von Sabotageanschlagen hatten 
sein konnen. Am 13. August 1960 wurde auf einer Massenversammlung 
erhohte Wachsamkeit beschlossen; sechs Wochen spater rief Fidel Castro 
zur Griindung von »Komitees der revolutionaren Wachsamkeit« (Comites 
de Vigilancia Revolucionaria) auf. Unmittelbar darauf bildeten sich die 
ersten Komitees aus Arbeitern, Campesinos und Studenten, dane ben aber 
auch Regierungsangestellten, Handwerkern und Hausfrauen. Mag der Ge
danke an die Schaffung derartiger Organe schon einige Zeit friiher gefaBt 
worden sein, seine Realisierung erfolgte weitgehend spontan, ohne pro
zedurale Riicksichten 99. Ihre groBe Bewahrungsprobe sollen die CDR im 
April 1961 anlaBlich der Landung einer Streitmacht von Exilkubanern an 
der Playa Gir6n - auch unter der Bezeichnung »Schweinebucht« bekannt 
geworden - bestanden haben. Neben der Miliz soli es weitgehend ihnen 
zuzuschreiben gewesen sein, daB sich in jenen Tagen kein einziger konter
revolutionarer Anschlag ereignet, daB keine einzige Aktion zur Unterstiit
zung der Invasionsgruppen verzeichnet wurde 100. Die kubanischen Trup
pen konnten sich dank der CDR auf rein milirarische Operationen kon
zentrieren - das Landungsunternehmen wurde zu einem Fiasko. Die Zahl 
der CDR - zu jenem Zeitpunkt waren es rund 7000 101 - nahm von da 
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an sprunghaft zu: ein Jahr nach den ersten Schritten in dieser Richtung 
waren es bereits 100000 mit einer halben Million, im Dezember 1961 
sogar mit rund einer Million Mitgliedern; bis zum Herbst 1962 stieg die 
Mitgliederzahl urn weitere 500000 auf 1,5 Millionen, wovon 900000 
Frauen waren. 
Parallel mit dem Anschwellen der Mitgliederzahl wurde die Organisa
tionsstruktur der CDR ausgebaut. An der Basis in Wohngebauden, stra
:6enblock- und stadtviertelweise, in Buros, Laden, Fabriken, landwirt
schaftlichen Genossenschaften, 5taatsfarmen organisiert, wurden sie von 
unten nach oben in Sektionen, Distrikten (die in etwa mit den Munizipien 
koinzidieren), auf Provinz- und schlie:6lich auf gesamtnationaler Ebene 
zusammengefa:6t. Bis 1970 ist die Zahl der in 67 457 Basiskomitees organi
sierten Mitglieder der CDR auf rund 3,2 Millionen 102, was mehr als der 
Halfte der uber funfzehn Jahre alten Bevolkerung Kubas entspricht, an
gewachsen. Dabei gibt es freilich Mehrfach- zumindest Doppelmitglied
schaften: ein und derselbe Kubaner kann Mitglied eines »Betrieblichen« 
CDR (am Arbeitsplatz) und eines »territorialen« CDR (an seinem Wohn
sitz) sein. 
In dem Ma:6e wie im Laufe der Jahre die Zahl und Intensitat konter
revolutionarer Aktionen zuruckgegangen ist - auf Grund einer Abnahme 
eingeschleuster subversiver Elemente und der Emigration von Systemgeg
nern und Unzufriedenen oder deren Einweisung in Umerziehungslager 
einerseits, des Erstarkens der Streit- und Sicherheitskrafte andererseits -, 
ist die Schutz- bzw. Verteidigungsfunktion der CDR entfallen oder hat 
einen inhaltlichen Wandel erfahren. Sie hat sich von der Suche nach tat
sachlichen und/oder vermeintlichen Konterrevolutionaren durch Anzeige 
und Festnahme auf die Aufdeckung von Fallen von Korruption, Lebens
mittelschiebung u. a. m., die als von der fruheren Gesellschaftsordnung 
hinterlassene pathologische Erscheinungen denunziert werden, aber auch 
als Phanomen einer stets akuten Mangellage gelten mussen, verlagert. So 
wurde von 1963 bis zur Verstaatlichung der noch verbliebenen privaten 
Betriebe im Fruhjahr 1968 revolutionare Wachsamkeit auch in Gestalt der 
Oberwachung dieser Betriebe durch von der CDR abgestellte Inspektoren 
demonstriert. 
Aufgaben und Mitgliederzahl indizieren die gegenwartig wichtigste Funk
tion der kubanischerseits als »centros de aglutamiento popular« bezeich
neten CDR: diejenige der Integration der Burger auf lokaler und natio
naler Ebene in der Produktions- und privaten Sphare, auf der Grundlage 
der revolutionaren Ma:6nahmen und Ideale und urn die Fuhrer der Revo
lution. Diese Integration erfolgt durch Sozialisation und Mobilisierung 
- Funktionen, die wiederum als Voraussetzungen fur eine umfassende 
Partizipation konzipiert werden konnen 103. Die durch die CDR besorgte 
Sozialisation soli die Kubaner dahin bringen, gesellschaftliche Verantwor
tung zu ubernehmen und sich mit den Aufgaben und Problem en des kol
lektiven Wohls des Wohnblocks und der Gemeinde zu identifizieren. Ais 
»Lehrer« des kubanischen Volkes sind die CDR aufgerufen, dem Kubaner 
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eine revolution are Gesinnung einzupflanzen, ihn an die Praxis revolutio
narer Aktivitat heranzuflihren, Verstandnis und Unterstlitzung flir MaB
nahmen von Partei und Regierung zu wecken und dem jeweiligen Revolu
tionskurs hierdurch eine Legitimationsbasis zu verschaffen 104. Allein im 
ersten Halbjahr 1962 wurde dieses Potential auf Versammlungen zur 
Artikulierung von Kritik und Selbstkritik sowie zur Werbung neuer Mit
glieder unter Teilnahme von mehr als 1,8 Millionen Kubanern aktiviert 105. 

Die Mobilisierungsfunktion der CDR besteht in der Aktivierung von 
Unterstlitzung flir Partei und Regierung. Diese kann im Produktionssek
tor liegen, sich in der Teilnahme an der Zuckerrohrernte oder an Auf
forstungsarbeiten manifestieren, wie auch symbolischen Charakter haben 
- durch die Vorbereitung von und Teilnahme an Massenkundgebungen auf 
lokaler und nationaler Ebene. Die Teilnahme an den produktiven und 
zeremoniellen Aktivitaten, denen auch ein hoher symbolischer Gehalt 
innewohnt, wie auch der Wachdienst haben einen Integrationseffekt und 
konnten, wenn sich die Motivationen zuverlassig aufhellen lieBen, als 
Gradmesser flir die Loyalitat der Volksmassen gegenliber dem politis chen 
Kurs und fUr das Unterstlitzungspotential dienen, mit den en die Ent
scheidungstrager rechnen konnen. 
Indessen konnen weder die Zah!, die soziale Herkunft noch die Aktivi
tatsfrequenz der CDR-Mitglieder val ide Daten flir eine Beurteilung der 
integrativen Kraft der CDR auf gesamtnationaler Ebene abgeben. Denn 
zum einen erfolgt der Kontakt und die Identifizierung mit den Belangen 
der Revolution liberwiegend auf lokaler Ebene; zum anderen wird die 
Bevolkerung in »ins« und »outs« gespalten, was flir die letzteren, obwohl 
nur Manifestation einer apolitischen Haltung, die Gleichsetzung mit anti
revolutionarer Gesinnung implizieren kann 106. Revolutionare Wachsam
keit und Integration schlieBen bis zu einem nicht unbetrachtlichen Grad 
einander aus. Nachteilig flir eine effektive Integration und Sozialisation 
- im Hinblick auf die Erzeugung von Loyalitat gegenliber der Revolu
tion - haben sich bisher auch die Unzulanglichkeiten ausgewirkt, die in 
der Person so mancher Funktionare und Mitglieder der CDR begrlindet 
sind: mangelnder Sachverstand, Willklir, Bestechlichkeit 107. 

In Anbetracht der volligen Zerstorung des lokalen Verwaltungsapparates 
und nur unvollstandiger Organisation des Parteiapparates haben die CDR 
als verlangerter Arm der Regierung Bedeutung erlangt. Staatliche Auf
gaben nehmen sie insbesondere im Wohnungs-, Gesundheits- und Bildungs
wesen sowie im Distributionssektor wahr. 1m einzelnen sind es: Zahlung 
und Zuteilung von Wohnungen im Rahmen der »Stadtreform«, Hygiene
Aufklarung, Durchflihrung von Impfaktionen; Veranstaltung von Alpha
betisierungs- und Fortbildungskursen, Werbekampagnen flir den Schul
besuch, Einrichtung von Bibliotheken, Abhaltung politisch-ideologischer 
Schulungskurse; Kontingentierung von Lebensmitteln, Bekampfung von 
Spekulanten und des schwarzen Marktes, Beaufsichtigung des privaten 
Stromverbrauchs 108. Besondere Bedeutung als Vollzugsinstrument und zur 
Kontrolle des Vollzugs revolutionarer MaBnahmen erlangten sie bis 1968 
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im Zusammenhang mit der Verstaatlichung der bis dahin noch privaten 
Einzelhandelsgeschafte, Handwerksbetriebe, Restaurants und Tankstellen. 
Die CDR stellen somit eine Institution dar, iiber die eine Dezentralisie
rung der Verwaltungsaufgaben und, im Durchfiihrungsstadium, eine An
passung der zentral getroffenen Entscheidungen an lokale Erfordernisse 
ermoglicht werden soli. Dber sie wird ein groBer Teil der Bevolkerung mit 
den verschiedensten Bereichen und Aufgaben administrativer Tatigkeit 
vertraut gemacht und so ein LernprozeB in Gang gesetzt, der nicht nur 
intellektuelle Fahigkeiten und manuelle Fertigkeiten erschlieBt und eine 
Identifizierung mit den revolutionaren Umgestaltungen ermoglicht, son
dern iiber das Gefiihl des Betroffenseins hinaus ein solches unmittelbarer 
aktiver Teilnahme, wenn auch vorerst nur im Durchfiihrungsstadium, ver
mitteln soli 109 • 

Der Aufgabenkatalog und die spezifische Position der CDR im Schnitt
punkt von Weisungsgebundenheit und Eigeninitiative machen die Organe 
schlieBlich auch zu einer Struktur zur Artikulation von Wiinschen und 
Forderungen, Vorstellungen und Vorschlagen, die in Anbetracht der rela
tiven Unerfahrenheit der Verwaltungsinstanzen und der Neigung der aus 
dem Kreis urn Fidel Castro kommenden Revolutionare zur an Sachnot
wendigkeiten nicht immer orientierten Improvisation eine Chance haben, 
Beriicksichtigung zu finden. Dariiber, ob und inwieweit dies nicht nur in 
der Phase der Entscheidungsdurchfiihrung, sondern auch in derjenigen der 
Entscheidungsfindung der Fall ist, laBt sich wegen fehlenden Einblicks in 
den Mechanismus der Transmission des an der Basis gebildeten Willens 
iiber die Organisationsstufen der CDR bis hin zu den zentralen Entschei
dungsinstanzen nichts aussagen, ebensowenig iiber ein subjektives BewuBt
sein potentieller oder realer EinfluBnahme. Bereitstellung von Informatio
nen macht noch keine Partizipation aus. Die fehlende Gesetzgebungs
kompetenz, die zusammen mit der vollziehenden Gewalt im Ministerrat 
zentralisiert ist, laBt allein schon die CDR nicht zu einer Institution wer
den, in deren SchoB sich origin are Volksmacht konstituieren wiirde, so 
daB in- und auBerhalb Kubas in der Friihphase der CDR gehegte Erwar
tung en, daB diese den organisatorischen Kern eines Ratesystems sui generis 
abgeben konnten, enttauscht worden sind 110. 

2. Die ortliche Gewalt 

Eine weitere, direkt-demokratische Organisationsaspekte allerdings nur 
ansatzweise aufweisende Institution ist die »ortliche Gewalt« (poder 
Local). Auch ihr liegt die Intention zugrunde, die Wahrnehmung gesell
schaftlicher Aufgaben zur Basis hin zu verlagern. 1961 waren an die Stelle 
der iiberkommenen aber nicht mehr funktionierenden Gemeinde- und 
Provinzverwaltungen die sogenannten Juntas de Coordinaci6n, Ejecuci6n 
e Inspecci6n (JUCEI) getreten. Diese wiederum wurden 1966/67, auBer 
in Havanna, das eine besondere Verwaltungsgliederung aufweist, von 
Munizipal-, Regions- und Provinzverwaltungen als Organen der Poder 
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Local abgelost. An der Basis konstituierten sich diese wie folgt: Die Biirger 
traten in Fabriken, Farmen, Hauserblocks zu Versammlungen zusammen; 
dort wurden ihnen von der Partei selektierte Kandidaten prasentiert, die 
von den Versammlungsteilnehmern nach einer Diskussion iiber ihre Ver
dienste und/oder Fehler entweder durch Akklamation akzeptiert oder 
abgelehnt werden konnten; im letzten Fall war die Benennung anderer 
Kandidaten moglich. Die Mitglieder der Verwaltungsorgane miissen Mit
glieder der kommunistischen Partei oder einer anderen Massenorganisa
tion sein. 
In den Zustandigkeitsbereich der Organe der Poder Local fallen: die 
Unterhaltung von Dienstleistungs- und Handelsbetrieben (Verkehrsmit
tel, StraBenreinigung, Miillabfuhr, Selbstbedienungsladen, Tankstellen, 
Waschereien, Friseursalons, Restaurants; die Pflege von Park-, Spiel- und 
Sportanlagen; das Bauwesen (Bau und Instandsetzung von Wohnungen, 
Schulen, Kindergarten, kulturellen Einrichtungen, Geschaften); die Unter
haltung von Industrie und Handwerksbetrieben (Lebensmittel, Mobel, 
Ziegel u. a. m.); die Losung ortlicher sozialer Probleme. Diese Aufgaben 
sollen unter Beriicksichtigung der ortlichen Wiinsche und Gegebenheiten, 
ohne administrative Verzogerung, in Angriff genommen und erledigt 
werden. Sie sollen die zentralen Entscheidungsinstanzen durch die Fest
stellung von Meinungen und Bediirfnissen mit Informationen versorgen, 
Mangel aufde<ken und die Bevolkerung mit Hilfe der Massenorganisatio
nen zur Erfiillung gesellschaftlicher Aufgaben mobilisieren. Mit den CDR 
sind sie personell vielfach eng verzahnt. Ihren Wahlern gegeniiber sind 
die Organe der Poder Local aIle sechs Monate rechenschaftspflichtig; die 
Rechenschaftslegung erfolgt auf Vollversammlungen oder - in groBen 
Munizipien (Stadten) - auf Delegiertenversammlungen. 
Die Regions- und Provinzverwaltungen der Poder Local werden zwar 
durch Delegation von unten gebildet, sind den unteren Organen gegeniiber 
jedoch nicht verantwortlich. Eine Schliisselposition haben die Regionsver
waltungen inne, insofern, als sie die Ausfiihrung der von den zentralen 
Organen erlassenen Weisungen kontrollieren. Die Provinzverwaltungen 
iiberwachen wiederum die Tatigkeit der regionalen Organe, sind anderer
seits aber auch gehalten, letztere zu konsultieren. Ein nationales Koordi
nierungsorgan kontrolliert die Provinzverwaltungen und vertritt die In
teressen der gesamten Poder Local gegeniiber der Regierung und dem 
Zentralen Planungsrat 111. 

3. Die Miliz 

Am 27. Januar 1959 erklarte Guevara in einer Rede, daB das ganze kuba
nische Yolk sich in eine Guerilla-Armee verwandeln miiBte 112. Auch soIl 
Fidel Castro zu Beginn der nachinsurrektionellen Revolutionsphase vor
geschwebt haben, die Kubaner in ein »Volk in Waffen« zu verwandeln 113, 

vermutlich in Verwirklichung dieser Vorstellungen wurde Ende 1959 die 
Aufstellung einer Miliz (Milicias Populares) in Angriff genommen. Ein 
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Jahr spater gehorten ihr etwa 20 0000 Manner und Frauen an, die nach 
ArbeitsschluB und an Feiertagen im Waffengebrauch ausgebildet wurden. 
Milizionare iibernahmen nicht nur den Schutz militarischer und ziviler 
Objekte, sondern beteiligten sich auch unmittelbar an der Abwehr der 
Invasion in der »Schweinebucht« yom April 1961 - zu einem Zeitpunkt, 
da die regularen Streitkrafte noch im Aufbau begriffen waren. 
Ungeachtet dieses Erfolges einer im Yolk verwurzelten bewaffneten Macht, 
ist die Miliz aufgelost worden. Zum Teil unter der Bezeichnung »Zivil
verteidigung« reorganisiert, wurde sie der Kontrolle durch die Streitkrafte 
unterstellt, wodurch sie ihre Eigensrandigkeit und damit ihre direkt-demo
kratische Substanz verloren hat, die Freilich von vornherein schon insofern 
geschmalert war, als die Milizionare in der Regel ihre Waffen nicht nach 
Hause mitnehmen durften, sondern an ihren Arbeitsstatten deponieren 
muBten. Die Griinde fiir die Reorganisierung der Miliz mogen zum einen 
in dem durch die Wirtschaftskrise yom Sommer 1962 verursachten Riick
gang der Systemzufriedenheit zu suchen sein, zum anderen in der zuneh
mend zentralisierten Reglementierung sozialer Aktivitaten auf Kosten ge
sellschaftlicher Spontaneitat und Eigeninitiative. 

4. Die Volksgerichte 

Erhalten geblieben sind dagegen die Volksgerichte (Tribunales Populares), 
mit deren Einrichtung 1963 begonnen wurde. Sie sind jeweils mit drei 
gewahlten und abwahlbaren Laienrichtern besetzt, die aus dem Ort des 
Gerimtssitzes (Dorf oder Stadtbezirk) stammen sollen, urn zu gewahrlei
sten, daB sie die sozialen Umweltbedingungen der begangenen Straftaten 
und - in einem Zivilverfahren - die sozialen Verhaltnisse der Parteien 
kennen. Sie sollen moralisch integer, von revolutionarer Dberzeugung er
fiillt sein und die Fahigkeit zur unparteiischen Meinungsbildung besitzen, 
urn nam Moglichkeit FaIle von Begiinstigungen zu eliminieren 114. Den sog. 
Kameradschaftsgerichten in der Sowjetunion vergleichbar, sind sie fUr die 
Schlichtung von Konflikten zusrandig, die aus dem nachbarlichen Zusam
menleben, am Arbeitsplatz oder in der Familie entstehen, soweit dies im 
offentlichen Interesse liegt; Ferner fiir die Aburteilung von Vergehen mit 
relativ geringer gesellschaftlicher Schadlichkeit und von unsozialem Ver
halten. (Die Verfolgung von kriminellen Delikten, die mit sechs Monaten 
bis dreiBig Jahren Haft geahndet werden, erfolgt durch ordentliche Ge
richte.) Die von den Volksgerichten auszusprechenden Strafen sollen er
zieherischen Charakter haben, die Verfahren weitgehend unbiirokratisch 
und ohne Formalismen abgewickelt werden. Verhandlung und Urteilsfal
lung sind offentlich. Sie sollen eine selbstkritische Haltung, Erkenntnis der 
Schuld und Einsicht in den dem Mitmenschen und der Gemeinschaft zu
gefUgten Schaden hervorbringen und einen Praventiveffekt gegeniiber dem 
Publikum haben 115. 
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5. Partizipation in Gestalt von Mobilisierung 

Unter anderen Pdmissen ist Kuba Schauplatz einer Erscheinung, die 
Fijalkowski fiir ein Ratesystem zur Dberbriickung eines Legitimitatsdefi
zits der indirekt gewahlten Rate gegeniiber der Urwahlerschaft konsta
tiert: Partizipation von unten vollzieht sich vor allem in Gestalt einer 
Mobilisierung von' oben 116, und zwar in drei funktional ineinander ver
~chrankten Bereichen: Produktion, Landesverteidigung und (Aus-)Bildung. 
Hinzu kommt noch die Mobilisierung der Bevolkerung durch Massenkund
gebungen und durch Massendiskussionen von Gesetzesentwiirfen. Die Mo
bilisierung ist darauf hin instrumentalisiert, den Kubanern ein Wertesystem 
und ein auf dieses orientiertes Verhalten einzupflanzen, das dem von der 
revolutionaren Elite entworfenen Bild eines von revolutionarer Begeiste
rung erflillten, zu Opfern bereiten, im und durch das Kollektiv sich ver
wirklichenden Menschen entspricht 117. 

Zielobjekte der Massenmobilisierung sind Imperialismus, Konterrevolu
tion, Kolonialismus, Biirokratismus, Analphabetentum, Arbeitsscheu u.a.m. 
Programma tisch en Niederschlag finden die wellenartigen Mobilisierungs
kampagnen in der Proklamierung der Revolutionsjahre zum - beispie1s
weise - »Jahr der Erziehung« (1961), »Jahr der Wirtschaft« (1964), 
»Jahr des heldenhaften Vietnam« (1967), »Jahr der zehn Millionen Ton
nen« (Zucker - 1970), »Jahr der Produktivitat« (1971). 
Organisatorische Hilfsinstrumente der Mobilisierung sind - nach dem Vor
bild anderer von kommunistischen Parteien regierter politischer Systeme -
die sog. gesellschaftlichen Organisationen: die Uni6n de Pion eros de Cuba 
(bis 1971 Pioneros Rebeldes) mit Mitte 1971 rd. 1,2 Millionen Mitgliedern; 
die Uni6n de J6venes Comunistas (Kommunistischer Jugendverband) mit 
Ende 1966 rd. 105000 Vollmitgliedern; die Federaci6n de Mujeres 
(Frauen verb and) mit Mitte 1967 rd. 730 000 Mitgliedern, die Gewerk
schaften und, als groBte, die Komitees zur Verteidigung der Revolution. 
Diese Mobilisierungsstrukturen erfassen die Kubaner von Kindesalter an; 
sie organisieren den sozialistischen Wettbewerb, die paramilitarische Aus
bildung, die Erziehung und ideologische Schulung und die Teilnahme an 
Massenveranstaltungen. 
Mobilisierungsmittel in der Produktionssphare sind der »sozialistische 
Wettbewerb« und die Militarisierung der Arbeit. Zunachst spora
disch, vor allem bei der Zuckerrohrernte eingefiihrt, und auf materiellen 
Arbeitsstimuli basierend, wurde der »sozialistische Wettbewerb« (»emula
ci6n socialista« zur Unterscheidung von der kapitalistischen »competen
cia«) nach und nach auf alle Wirtschaftssektoren ausgedehnt und zuneh
mend auf ideelle Anreize umgestellt. Er wird zwischen Individuen und 
zwischen Kollektiven ausgetragen. Bis 1966 hatte er flir die ersteren die 
Erflillung und Dberfiillung von Arbeitsnormen, die Einsparung von Mate
rial, Qualitat des Produkts, Piinktlichkeit und Disziplin am Arbeitsplatz, 
Hebung des Ausbildungsniveaus und die Teilnahme an freiwilligen Ar
beitseinsatzen zum Inhalt. Fiir den kollektiven Wettbewerb kamen noch 
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hinzu Anstrengungen zur Reduzierung der Arbeitsunfallhaufigkeit und 
die Zahl der an einem individuellen Wettbewerb teilnehmenden Mitglie
der eines Kollektivs 118. 1966 wurden die Indizes und das Bewertungsver
fahren vereinfacht 119. Die materielle Belohnung erfolgt in Form knap
per Guter des gehobenen Lebensbedarfes - bis 1966 wurden auch Geld
pramien gezahlt -, durch Gewahrung zusatzlichen Urlaubs; ideelle Sti
muli bestehen in der Zuerkennung der Titel »Held der Arbeit« und "Vor
hut-Arbeiter«, in der Verleihung von Medaillen, Wimpeln und Diplomen. 

Von oben stimuliert und kanalisiert, ist der "sozialistische Wettbewerb« 
indessen immer noch nicht zu einer spontanen Unternehmung der werk
tatigen Massen geworden. Vermutlich dieser Umstand sowie der auch im 
Zusammenhang mit der Betonung moralischer Arbeitsanreize stehende 
Ruckgang der Arbeitsproduktivitat haben die RevolutionsfUhrer bewogen, 
die seit 1968/69 zu beobachtende Militarisierung des Arbeitsprozesses in 
die Wege zu leiten. Die Arbeitskraft wurde nach militarischen Gesichts
punkten organisiert: die Arbeiter in Brigaden, Kolonnen, Bataillonen zu
sammengefaBt, "Produktionskampfgruppen« und "heroisch-militante Pro
duktionsfronten« gebildet. Die Zuckerrohrernte von 1970, deren Produk
tionsziel auf 10 Millionen Tonnen festgesetzt worden war, wurde zum 
Teil generalstabsmaBig vorbereitet und militarisch-diszipliniert durch
gefuhrt. 80 000 bis 100 000 Angehorige der Streitkrafte wurden fUr sie 
abgestellt, urn nicht nur mit ihrer Arbeitskraft, sondern auch mit ihrer 
Disziplin und ihrem Organisations talent ein Beispiel gebend, den Er
folg sicherzustellen 120. Offiziere mit organisatorischen Erfahrungen und 
technischen Kenntnissen stellen vielfach das technische und Aufsichtsperso
nal in Industriebetrieben, vor allem solchen der Zuckerbranche. War das 
Offizierskorps schon vorher Rekrutierungsbasis fur Parteikader, so ist es 
nunmehr aum zu einer sol men fur wirtsmaftlime Fuhrungskrafte gewor
den. Zivile Parteikader gelten fur diese Aufgabe als ungeeignet, da ihnen 
technisme Kenntnisse und organisatorisme Fahigkeiten fehlen 121. 

Die Militarisierung der Arbeit ist darauf angelegt, die Volksmassen durm 
eine Revitalisierung der Verhaltensmuster der Aufstandsbewegung erneut 
zu revolutionieren 122. Sie erfolgte unter Ruckbesinnung auf die mil ita
rische Organisations form der Aufstandsbewegung, auf den mit freiwilliger 
Askese gepaarten Enthusiasmus der Guerilleros - Tugenden, die immer 
wieder vor all em an der Person Guevaras demonstriert werden, in "Che
Guevara-Brigaden« gepflegt und der Produktionssteigerung dienstbar ge
macht werden sollen 123. Der Fuhrungsfunktion des Milidrs, vor aHem der 
aus der Aufstandsbewegung hervorgegangenen Offiziere, liegt das elitare 
Konzept Guevaras zugrunde, wonach die von der zu Opfern be rei ten 
Vorhut der Revolutionare ausgeubte Diktatur auch eine solche uber die 
Masse des Proletariats ist 124. Der revolution are Fuhrer demonstriert, daB 
Arbeit zum gesamtgeseHschaftlichen Nutzen eine moralische Pflimt ist. 
Wenn er, wie es bei Fidel Castro zu beobachten ist, selbst die Machete 
ergreift, urn Zuckerrohr zu smlagen, gibt er ein Vorbild fUr die Massen, 
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stimuliert sie zu h6herer Arbeitsleistung und mobilisiert sie flir die Er
reichung der gesteckten Ziele. 
1m Bereich der Landesverteidigung erfolgt die Mobilisierung der Massen 
im organisatorischen Rahmen der Miliz, der theoretisch alle Kubaner im 
Alter von 16 bis 45 Jahren angehoren, und der »Zivilverteidigung« (De
fensa Civil), die die liber 45 Jahre alten arbeitsHihigen Kubaner erfaih 125. 

Die militarische Ausbildung wird in die Schulen hineingenommen, von 
denen jede eine milidirische Einheit bildet. Wehr dienst, Verteidigungs
bereitschaft und paramilitarische Ausbildung vollziehen sich vor dem Hin
tergrund einer permanenten Kriegspsychose. 1m Zentrum des Feindbildes 
stehen die imperialistischen USA, die es, wo auch immer, zu bekampfen 
gilt 126: in Kuba selbst durch Wachsamkeit gegenliber eingeschleusten Kon
terrevolutionaren, Spionen und Diversanten; auf dem lateinamerika
nischen Kontinent durch materielle und moralische Unterstlitzung von 
Guerillabewegungen; in Vietnam, wohin Fidel Castro auf Anforderung 
Freiwillige zu entsenden sich bereit erklarte 127. 

Mobilisierung durch Inkorporierung in den Bildungsprozel3 erfolgt auf 
zwei Ebenen: derjenigen der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen 
und derjenigen der Erwachsenen. Erstere unterliegen bis zum vollendeten 
15. Lebensjahr der Schulpflicht - die Einfiihrung einer zwolfjahrigen 
Pflichtschule ist in Vorbereitung. 1m Mittelpunkt der Erwachsenenbildung 
stand die Kampagne gegen das Analphabetentum yom April bis Dezem
ber 1961. Durch 271000 »Alphabetiseure« sollen rd. 707 000 liber vier
zehn Jahre alte Kubaner im Lesen und Schreiben unterwiesen worden 
und dadurch die Analphabetenquote dieses Teils der Bevolkerung auf 
3,9 Prozent gesenkt worden sein 128. Anschliel3end wurde die »Schlacht urn 
den sechsten Bildungsgrad« (von neun) propagiert, der im Rahmen der 
Superaci6n Obrera-Campesina erreicht werden kann. 1968 besuchten rund 
405 000 Kubaner Fortbildungsschulen und -kurse, die u. a. von den Streit
kraften veranstaltet werden. In den Universitaten angeschlossenen Arbei
ter- und Bauernfakultaten werden Industrie- und landwirtschaftliche Ar
beiter auf ein Universitatsstudium vorbereitet. In sog. Escuelas (Schulen) 
de Instrucci6n Revolucionaria werden Parteimitglieder und Funktionare 
der Massenorganisationen ideologisch geschult 129. 

Ein flir Kuba sehr kennzeichnendes Mobilisierungsmittel sind die Massen
kundgebungen anlal3lich »revolutionarer Geburtstage« und nationaler Ge
denktage (1. Januar 1959 - Tag der Aufstandsbewegung; 13. Marz 1957 
- Tag des Sturms einer studentischen Widerstandsgruppe, des »Revolu
tionaren Direktoriums«, auf den Prasidentenpalast; 26. Juli 1953 - Tag 
des Handstreichs auf die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba; 16. und 
17. April 1961 - Landung und Vernichtung der Invasoren in der 
»Schweinebucht«). Diese auf die Induzierung spontaner Engagement
bereitschaft vor allem in der Produktionssphare hin orientierte »lever de 
masse« gilt im Selbstversdindnis der Revolutionsfiihrer als Ausformung 
einer partizipatorischen Demokratie. Fidel Castro begreift seine Reden 
nicht als eine einseitige Veranstaltung, sondern als Kommunikationspro-
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zeB zwischen sich und dem Yolk - dessen Teilnahme wertet er als Akkla
mation und diese als Votum zugunsten der fiir die von ihm und seinen 
engsten Gefolgsleuten getroffenen Entscheidungen von nationaler Bedeu
tung. Die teils organisierte, teils spontane Akklamation erfii11t die Funk
tion einer auf den affirmativen Aspekt der Artikulierung der Volksmei
nung beschrankten Wahl. Der Bevolkerung sol1 das Gefiihl vermittelt wer
den, durch die Teilnahme an Massenaktionen das revolution are Geschehen 
mitzubestimmen. Es ist nicht auszuschlieBen, daB die Massen, fasziniert 
von der Wortgewalt Castros und mitgerissen von den in den Raum gewor
fenen Vision en, sich als aktives Element der Revolution empfinden, zu
mal Castro hin und wieder auf aus der Zuhorerschaft kommende Vor
schlage und Fragen direkt repliziert. Guevara hat die Wechselbeziehung 
zwischen Castro und der Volksmasse mit zwei Stimmgabeln verglichen, 
die mit wachsender Intensitat schwingen und schlieBlich in den Kampf
und Siegesruf - »Patria 0 Muerte« (Das Vaterland oder den Tod) - ein
miinden 130. Neben einem Mobilisierungs- und Sozialisationseffekt - durch 
dramatische Appe11e zur Erhohung der Arbeitsproduktivitat und Arbeits
disziplin, zum Konsumverzicht - haben die Reden Castros haufig auch 
den Charakter einer Rechenschaftslegung und Selbstkritik und dienen so 
der Steuerung von Systemunzufriedenheit 131. 

Die als »gese11schaftliche Gesetzgebung« deklarierte Diskussion von Ge
setzentwiirfen wurde auf besonders breiter Basis bei demjenigen zur Be
kampfung von Absentismus und Arbeitsunlust praktiziert. Dieser Entwurf 
so11 auf 115 000 in den Betrieben und von den gese11schaftlichen Organisa
tionen veranstalteten Versammlungen unter Teilnahme von 3,25 Mi11ionen 
Kubanern zur Sprache gekommen sein 132. Die Gesetzesbestimmungen wur
den zunachst en bloc, dann paragraphenweise verlesen; iiber Knderungs
vorschlage, die tendenzie11 eine Verscharfung der Bestimmungen zum In
halt gehabt haben sol1en, wurde einzeln abgestimmt 133. Nach AbschluB 
dieser Kampagne im Marz 1971 wurden die Vorschlage yom Ministerrat 
unter Teilnahme von Vertretern des Gewerkschaftsverbandes, des Jugend
verbandes, der Komitees zur Verteidigung der Revolution, des Frauen
verbandes, der Vereinigung fUr Kleinlandwirte, der Vereinigung der Schii
ler der Sekundarstufe, des Verbandes der Universitatsstudenten, des Pio
nierverbandes, der politischen Leitungen des Ministeriums fiir die revolu
tionaren Streitkrafte und des Innenministeriums gepriift und - wie ein 
Vergleich von Entwurf und Gesetz zeigt 134 - hin und wieder beriick
sichtigt. Inwieweit die Vorschlage das Ergebnis einer praformierten Dis
kussion waren, laBt sich nicht festste11en, ebensowenig, von welcher Inten
sitat und Frequenz an ein bestimmter Vorschlag eine Chance gehabt haben 
konnte, die Entscheidung iiber den endgiiltigen Text zu beeinflussen. Die 
Forderung nach Verscharfung der Sanktionen gegen arbeitsscheue Ele
mente (Einweisung in ein Umerziehungslager fiir die Dauer von 12 bis 
24 Monaten - Entwurf: 6 bis 24 Monate) mag durchaus im Sinne des 
Gesetzgebers gelegen haben. Der Vorschlag, die Belegschaftsversammlun
gen solI ten iiber die Bestatigung oder Abanderung der Yom Arbeitsrat fiir 
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wiederholt unentschuldigtes Fernbleiben von der Arbeit verhangte Strafe 
nicht beschlieBen diirfen, urn emotionsbedingte Knderungen des Straf
maBes auszuschlieBen 135, fand im Gesetz keine Beachtung. 

III. Schlup 

Die Analyse des kubanischen politischen Systems unter dem Aspekt direkt
demokratischer Organisationspostulate miindet in folgenden Befund: 
Fiir eine Institutionalisierung der Aufstandsbewegung in Form von Raten 
fehlten wesentliche soziopolitische Voraussetzungen. Nach dem Sieg der 
Aufstandsbewegung kam es nicht zur Herausbildung von Raten in der 
Variante politischer Lenkungsorgane, obwohl einige soziookonomische und 
psychologische Vorbedingungen innerhalb kiirzester Zeit geschaffen wor
den waren. Die Revolutionsfiihrer betrachten den unmittelbaren Kontakt 
mit den ihrer Auffassung nach immer noch ein defizitares Revolutions
bewuBtsein aufweisenden Volksmassen als den ihre Entscheidungen legiti
mierenden Faktor. Die spezifische Beziehung zwischen den Revolutions
fiihrern, insbesondere Fidel Castro, und den Volksmassen konnte in deren 
BewuBtsein in der Tat einen hohen Identifikationsgrad von Einzel- bzw. 
Gruppenwillen und dem durch die revolution are Elite verkorperten Ge
samtwillen begriinden. Es gibt keine Institutionen, in denen und durch die 
sich - auf der Basis eines Konsensus iiber unverzichtbare Grundsatze 
einer im Detail wie auch immer gestalteten sozialistischen Gesellschafts
ordnung - ein mit verbindlicher Kraft fiir die zentralen Organe aus
gestatteter Volkswillen artikulieren konnte. Politische Partizipation ist 
nicht Teilhabe am BestimmungsprozeB iiber die Verteilung gesellschaft
licher Guter und Pflichten 136, sondern im wesentlichen darauf beschrankt, 
unverbindliche Meinungen und Vorschlage zu auBern, Mittel und Formen 
der Entscheidungsausfuhrung zu diskutieren und Unterstiitzungsbereit
schaft durch mobilisierte Akklamation zu manifestieren. Die zentrale Pla
nung und Informationslenkung, die von oben verfiigte gesellschaftliche 
Aktivitat und die Forderung tradierter Fiihrerglaubigkeit lassen sich mit 
dem Prinzip einer umfassenden Mit- und Selbstbestimmung der Biirger 
nicht vereinbaren. In Kuba sind deshalb nicht nur direkt-demokratische 
Organisationsvorstellungen nicht erfiillt, sondern die Organisationsstruk
tur von Staat und Gesellschaft Kubas kollidiert auch mit dem von deren 
Fiihrern entworfenen Konzept einer Gesellschaft, in der der Mensch durch 
Eigenbestimmung in Eigenverantwortung zu seiner Selbstverwirklichung 
gelangen solI. Die permanent mobilisierten Volksmassen lassen Kuba als 
eine - bei aller Vagheit des Begriffs - »Demokratie in Aktion« erschei
nen, wie sie P. Baran fur die Zeit unmittelbar nach der Machtergreifung 
Castros konstatierte 137, allerdings mit einem Weniger an Spontaneitat und 
einem Mehr an Reglement. 
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Rate in der V olksrepublik China 

Oskar Weggel 

I. Die Revolutionskomitees 

1. Historische Aspekte 

Ais Rosa Luxemburg im Jahre 1918 den Leninisten vorwarf, sie hatten 
die Sowjets zugunsten der bolschewistischen Partei verraten, konnte sie 
nicht ahnen, daB genau derse!be Zwiespalt ein halbes Jahrhundert spater 
in einem ganz anderen Land erneut auftauchen wiirde. 
Diesmal ist es die Volksrepublik China, in der die Parteiausschiisse zu 
ernsthaften Widersachern der den russischen Sowjets ahnlichen Revolu
tionskomitees (»RKs«) werden konnten. Diese Spannung zwischen zwei 
Gremien, die beide Fiihrungsorganisationen des Proletariats zu sein bean
spruchen, ist das Ergebnis einer besonderen Situation, die die Kulturrevo
lution der Jahre 1966-1969 geschaffen hat. 
Wie in anderen kommunistischen Staat en hatte auch in China die Partei 
jahrzehntelang eine maBgebende Rolle gespielt. Sie galt als »Vorhut« und 
hochste Organisation der chinesischen Arbeiterklasse, deren Zie! es war, 
China in den Sozialismus und Kommunismus hiniiberzufiihren. 1m Partei
apparat liefen alle Faden zusammen, auch die der staatlichen Verwaltung; 
denn die Regierungsmaschinerie war wie ein Leib ohne See!e, dem erst 
iiber die Parteibiiros Leben eingehaucht wurde. Dies galt nicht nur fUr die 
Zentrale, sondern auch im lokalen Bereich, wo Parteileitung, Wirtschafts
und Kommunalverwaltung im allgemeinen identisch waren. Enge perso
nelle Verflechtungen zwischen Partei- und Verwaltungsapparat sowie zwi
schen Partei und Massenorganisationen sorgten dafiir, daB der Parteiwille 
schnell und effektiv »transmissioniert« wurde. Die KPCh war mit ihren 
18 Millionen Mitgliedern iiberdies die starkste kommunistische Partei der 
Welt; sie besaB einen Fiihrungskern, der in einem fast 30jahrigen Kampf 
urn die Macht zusammengewachsen war, und des sen Stabilitat so sicher 
schien, daB bis zum Jahre 1966 kein Kenner Chinas es gewagt hatte, die 
Kontinuitat dieses Gremiums zu bezweifeln. Auch im chinesischen Yolk 
besaB die Partei ein unbestrittenes Charisma. 
So sah die Lage bis Mitte 1966 aus. Zwei Jahre spater, im Sommer 1968, 
war dort, wo einst der riesige Bau der KPCh gestanden hatte, nur noch 
ein Triimmerfeld. 28 Ofo der Politbiiro- und 34 % der ZK-Mitglieder sowie 
20 % der Provinzsekretare waren der unscheinbare Rest von Parteikadern, 
die noch in ihren alten Funktionen verblieben waren 1. Noch starkere 
Wunden schlug die Kulturrevolution den regionalen Parteiorganisationen 
(angefangen von den 6 Regionalbiiros iiber die 29 Ausschiisse auf Provinz
ebene bis hinunter zu den Kreis- und Kommune-Komitees, die entweder 
aufge!ost oder lahmgelegt wurden). 
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Das so entstandene Vakuum hatten die RKs auszufiillen, die urspriinglich 
im kulturrevolutionaren Fahrplan nur am Rande vorgesehen waren 2, 

dann aber zunehmend zum Brennpunkt der institutionellen Neuansatze 
wurden. 
Vor allem war es der Fehlschlag der »Kommune von Shanghai«, der den 
entscheidenden AnstoB fiir die Entwiddung der RKs gab. 1m Januar 1967 
hatten sich elf sog. »Rebellenorganisationen« unter Fiihrung des »revolu
tionaren Rebellenhauptquartiers der Shanghaier Arbeiter« zusammen
geschlossen, das herrschende Regierungs- und Partei-Establishment ge
stiirzt, die Kontrolle def wichtigsten kommunalen Massenkommunika
tionsmittel iibernommen und am 5. Februar die ganze Stadt zu einer ein
zigen Kommune erklart. Schon drei Wochen spater allerdings hatte die 
mit »Fraktionalismus« bezeichnete Anaorchie so weit um sich gegriffen, 
daB nichts an de res iibrigblieb, als das Kommune-Hauptquartier, das iibri
gens vorher ausdriicklich von Peking gebilligt worden war, am 24. Februar 
1967 in ein »RK« umzugestalten. Das Neue an dieser Organisationsform 
bestand darin, daB sich neben Vertretern der Massenorganisationen, die 
bisher den Ton angegeben hatten, nunmehr auch Reprasentanten der 
friiheren Funktionare, vor allem aber auch Vertreter der Armee, an der 
Steuerung des revolutionaren Geschehens in den einzelnen Einheiten betei
ligen sollten. Diese militiirische Mitbestimmung lei tete eine ganz neue 
Phase der Kulturrevolutfon ein, wobei die Entwicklung hauptsachlich auf 
Kosten der radikalen Massenorganisationen ging. Das neue System wurde 
in einem Leitartikel der »Roten Fahne« yom 30. Marz 1967 naher aus
formuliert und unter der Bezeichnung »revolutionare Dreier-Allianz« hof
fahig gemacht. Nach diesem neuen Organisationsmuster begann nun der 
Aufbau wesentlich stabilerer Fiihrungsapparate, in denen - wie es hieB -
»Siegel, Gewehr und Pflug in einer Hand vereinigt« wurden 3. 

Wie schwierig es war, selbst mit Hilfe der Armee die neuen Organe auf
zubauen, beweist die Entwicklungsgeschichte der 29 RKs auf Provinz
ebene, die sich nicht, wie die offiziiise Presse es gern wahrhaben wollte, in 
einer unaufhaltsamen Kettenreaktion entfalteten, sondern bald stockend, 
bald eruptiv aus dem revolutionaren Geschehen entlassen wurden. Alles 
in allem dauerte es eineinhalb Jahre, ehe am 15. September 1968 auch die 
letzten Einheiten auf Provinzebene ihr RK gegriindet hatten 4. Erst damit 
konnte die »Machtergreifung« des Proletariats als einigermaBen ab
geschlossen gelten. 

2. Strukturelle Aspekte der Revolutionskomitees 

a) Der strukturelle Aufbau 

1m allgemeinen ist ein RK dreistufig aufgebaut: 

- Der urspriinglichen Konzeption nach sollten alle Mitglieder des RKs 
zu Wort kommen und Herrschaft ausiiben. Theoretisch ist also das Ple
num die hiichste Machtinstanz im Komitee. - Freilich teilen die Plenar-
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institution en das Schicksal aller sog. »Versammlungen« in China, indem 
sie zu blogen Akklamationskulissen herabgewiirdigt werden. Rundfunk
meldungen zufolge »studiert« man bei dies en Plenarsitzungen die »An
weisungen Maos«, nimmt Resolutionen iiber ihre Ausfiihrung an, »erar
beitet Plane und Aufgaben« (z. B. fiir das Jahr 1970), analysiert die 
laufende Situation in der Provinz, priift die Arbeit des RKs seit seiner 
Errichtung und tauscht Erfahrungen aus. Wie sich aus den an fallen den 
Materialien entnehmen lagt, kommt bei sol chen Beratungen me is tens 
nicht mehr zustande als eine Reproduktion der bekannten Standard
formulierungen. 
Grogeres politismes Gewimt als diesem Diskussionsforum kommt dem 
»Standigen Aussmug« zu, der in eine Reihe von Abteilungen auf
gefachert ist. Besonders wimtig ist der »Politisme Aussmug«, der im 
wesentlichen Massenbewegungen zu organisieren hat, der "Produktions
aussmug«, der »Simerheitsaussmug« sowie die Komitees fiir Erziehung, 
Handel und Finanzen. 
Die eigentliche Entscheidungsgewalt liegt jedom bei der kleinen Spit
zengruppe, die sim aus dem Vorsitzenden und seinen je nach art und 
Griindungszeit zahlenmagig unterschiedlich zusammengesetzten Stell
vertretern rekrutiert. Verglimen mit den Zustanden vor der Kultur
revolution ist die Tendenz zur Vereinfamung unverkennbar. Verfiigten 
die alten Verwaltungsorgane und Parteiaussmiisse meist iiber mehr als 
20 Abteilungen oder Unteraussmiisse, so sind es heute durchschnittlim 
nur vier. 
Eine ahnlime Entwicklung zeigt sim im Personalbestand. So hatte 
Z. B. der friihere Volksaussmug der Provinz Kuangtung nicht weniger 
als 10000 Angestellte, wahrend es im jetzigen Provinz-RK nur nom 
400 Mann sind 5. 

1m iibrigen diirften folgende Durmsmnittszahlen fiir die Personal beset
zung als reprasentativ gelten: Kreis-RKs: 30-70, RKs von Sonder
distrikten: 70-100, Provinz-RKs: 300-500 Personen. 

Das Verhaltnis der RKs untereinander ist folgendermagen konstituiert: 

- 1m Koordinativ-Horizontalbereim haben die RKs nimt etwa nam dem 
Grundsatz eines forme lIen »Amts- und Remtshilfeverfahrens« zusam
menzuarbeiten, sondern im Geiste »briiderlimer Hilfe«. 

- 1m Subordinativ-Vertikalbereim gilt der klassisme Grundsatz des 
»demokratischen Zentralismus«, demzufolge sich u. a. die Organe der 
»niedrigeren Ebene« den en der hoheren unterzuordnen haben. 
Es gilt also folgende systemgeremte Hierarmie: 
Revolutionskomitees auf Provinzebene 
Revolutionskomitees auf Bezirksebene 
Revolutionskomitees auf Kreisebene 
Revolutionskomitees auf Volkskommune-Eberte. 

Entspremend dem extensiven Begriff des demokratismen Zentralismus 
konnen die oberen RKs den ihnen untergeordneten Einheiten Weisungen 
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iiber Recht- und ZweckmaBigkeit erteilen und sind auBerdem beredttigt, 
Aufsidtt im weitesten Sinne zu iiben. 

b) Der soziale Aufbau 

Aufgebaut sind die RKs nach dem Modell der »Dreier-Allianz« 8. Dreier
Allianz und RK verhalten sidt zueinander wie die klassisdten Begriffs
paare Regierungsform und Staatsform. Die Dreierverbindung setzt sidt 
zusammen aus Vert ret ern der revolutionaren Massenorganisationen> aus 
Reprasentanten der »Volksbefreiu~gsarmee« (fortan »VBA«) und aus 
»revolutionaren Kadern«, wobei die Armeevertreter bisher als das eigent
lidt bestimmende Element hervorgetreten sind. 
Die Vertreter von Massenorganisationen rekrutieren sich aus den Reihen 
der 1ndustriearbeit6r, der »armen Bauern und unteren Mittelbauern« 
sowie der Rotgardisten. 
Meist stellen sie weit iiber die Halfte der RK-Mitglieder, deren Beteili
gung allerdings nam dem Gesetz der abnehmenden Didtte urn so sparlicher 
wird, je hoher die Range ansteigen. Sie werden »Kader«> haufig jedoch 
auch »neue Kader« genannt> da sie erst wahrend der Kulturrevolution zu 
Amt und Wiirden gekommen sind 7. Trotz ihrer Tatigkeit andert sidt an 
ihrem friiheren Lebensstil kaum etwas. »Arbeiter tmd Bauern braudten 
ihre Werkzeuge nicht aus der Hand zu legen und Studenten mogen in 
ihren Sdtulen bleiben.« 8 Sie setzen also ihre gewohnliche Arbeit fort und 
nehmen nur an Diskussionen tiber grundlegende Fragen sowie an besdtlie
Benden Sitzungen teil 9• 1m iibrigen aber halten sie sidt an die Politik 
des »dreifadten Nichtabweidtens«: von der korperlidten Arbeit, von der 
engen Verbindung .zu den Massen und von den Realitaten 10. Nidtt zu
letzt wegen ihrer Kenntnis der Arbeitsatmosphare dienen sie als »Trans
missionsglieder« zwisdten der fiihrenden Gruppe des RK und den Massen. 
Sie propagieren die Beschliisse des RKs, popularisieren die neuesten Wei
sungen des ZKs oder Mao Tse-tungs in ihrer jeweiligen »Einheit« und 
fiihren gleichzeitig Untersudtungen an Ort und Stelle durdt, deren Er
gebnis nach oben weiterzumelden ist·ll • 1nsofern ist ihre Teilnahme »kon
kreter Ausdruck« der maoistisdten Maxime> »auf die Massen zu vertrauen, 
sie zu stiitzen, sie zu achten« 12, und ihnen Gelegenheit zu geben, an der 
Verwaltung teilzunehmen 13. 

Den »revolutionaren Kadern« obliegt innerhalb der Dreier-Allianz eine 
zweifache Aufgabe: Sie haben ihr tedtnisches Wissen zur Verfiigung zu 
stellen und vor aHem »politisch« zu wirken, d. h. also als Vorbilder im 
»lebendigen Studium und in der lebendigen Anwendung der Mao-Tse
tung-1deen hervorzutreten. Vor allem haben sie sich darum zu bemiihen, 
ihre politisdte Gesinnung nicht zugunsten' ihres Expertentums in den Hin
tergrund treten zu lassen. »Rot« zu sein ist fiir sie widttiger als »fadt
mannisdt«. Sie haben sidt als Diener der Masse~ zu fiihlen, nicht als deren 
Herren. Aus diesem Grunde gehort es zu ihren wichtigsten Obliegenheiten, 
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sich einen neuen Arbeitsstil anzugewohnen. 1m Rahmen der RKs ist dieser 
Arbeitsstil in drei Stiicken zu vervollkommnen: 

- Vereinigung von Theorie und Praxis 
- Vereinigung von Kadern und Yolk 
- Kritik und Selbstkritik 

Urn diese abstrakten Anweisungen mit Leben zu fiillen, hat der einzelne 
Funktionar vor allem die Pflicht, sich unter die Massen zu mischen, mit 
ihnen gemeinsam in Fabriken, Bergwerken oder auf dem Reisfeld zu 
arbeiten und sich dabei »riickerziehen zu lassen«. Dadurch sollten die tren
nenden Unterschiede, die bisher wie eine Mauer zwischen Fiihrem und 
Gefahrten gestanden hatten, abgebaut werden. 
Zum eigentlich entscheidenden Element der Dreier-Allianz wurden im 
Laufe der Zeit die militarischen Vertreter. Auf Grund ihrer »drei zivilen 
und zwei militarischen Aufgaben« haben sie der »Linken«, den Arbeitern 
und Bauern, unter die Arme zu greifen und dariiber hinatis militarische 
Kontrolle auszuiiben sowie militarische Ausbildungsarbeit zu leisten. Zu 
diesen Aufgaben war die VBA geradezu pradestiniert; hatte sie doch ihre 
1ntegritat "in der sachlichen und personellen Struktur selbst iiber die Kul
turrevolution hinweggerettet. Gerade in den Jahren 1968 und 1969 war 
sie die einzige Organisation, deren vertikale Befehlsstrange noch yom 
Kopf bis hinunter in die letzten Verastelungen des Nervensystems funk
tionierten. Auch die lokalen Gliederungseinheiten waren voll intakt und 
begannen, nach dem Zusammenbruch der zivilen Administrative als poten
tielle neue Verwaltungsstrange sogar an Bedeutung hinzuzugewinnen. Auf 
diese Weise wurde die VBA zum eigentlichen ordnungserhaltenden Mo
ment und wuchs in dieser 'Eigenschaft immer mehr in die Rolle eines Anti
poden der radikalen Massenorganisationen, vor allem der Rotgardisten, 
hinein. Ganz im Gegensatz zu Mao Tse-tungs Wunsch beg ann das Gewehr 
iiber die Politik zu regieren, was insbesondere an den Person allis ten deut
lich wird. Von den insgesamt 216 »fiihrenden Mitgliedern« der RKs auf 
Provinzebene waren im Jahre 1970 nicht weniger als 73 militarischer Pro
venienz. Noch beeindruckender ist der milidrische Anteil an der Position 
des Ersten Vorsitzenden: Nicht weniger als 21 von 29 dieser Spitzenposten 
sind von Offizieren besetzt. 

3. Zustandigkeit und Aufgaben deT RKs 

Die chinesischen RKs sind nicht ohne die konkrete historische Situation zu 
verstehen, der sie ihre Geburt verdanken: Entstanden auf dem Hohepunkt 
des kulturrevolutionaren Chaos waren sie dazu ausersehen, die Liik
ken zu fiillen, die der SauberungsprozeB in das Netz der Partei- und 
Verwaltungsstruktur gerissen hatte. Die neuen RKs iibernahmen - von 
der Provinzebene abwarts - zunachst die Funktionen der friiheren Par
tei- und Staatsorganisationen, die durch die Ereignisse in den Jahren 
1966/67 so schwer angeschlagen waren, daB sie ihre Aufgaben nicht mehr 
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wahrnehmen konnten. Damals wuchsen die RKs in die Rolle von Fuh
rungsorganen hinein, die mit proletarischer Autoritat alle richtungwei
senden Entscheidungen fur ihre jeweilige Einheit trafen. Neben der Fuh
rungsaufgabe kam ihnen aber auch, gemaB der im Rateprinzip ange1egten 
Gewaltenhaufung, die Befugnis der AusfUhrung, der Planung und der 
Kontrolle zu. 
Die Tendenz zur Globalzustandigkeit wurde noch dadurch verstarkt, daB 
die RKs nicht am Ressortprinzip orientiert sind, sondern in geradezu klas
sischer Weise den AusschuBtyp verkorpern. Sie haben mit anderen Worten 
keine spezifischen und konkreten Aufgaben, wie sie etwa einem Ministe
rium zugewiesen werden, sondern geben vor allem den organisatorischen 
Rahmen ab, in dem die konturlose Masse des Volkes sich sammeln kann, 
urn sodann einen konkreten Aufgabenbereich - sei es eine Schule, eine 
Fabrik oder eine Verwaltungseinheit - in »revolutionarem« Geist zu 
bewaltigen. Die RKs waren somit - zumindest bis zur Renaissance der 
Partei - ein Sammelbeffi.en der stan dig zirkulierenden Fuhrungskrafte, 
ein Aktionszentrum, von dem der polirisch-ideologische »Elan vital« aus
ging und in dem sich die revolution are Soli dar it at von Tag zu Tag er
neuerte. 
Angesichts dieser souveran ausgreifenden KompetenzenfUlIe kann man 
die Funktion der RKs uberspitzt dahin bestimmen, -daB sie fur die 
Revolution zustandig waren, jedoch nur fUr die Revolution im Rahmen 
ihrer jeweiligen Einheit. Es ist wichtig, gerade diese letzte Einschrankung 
besonders hervorzuheben. War es doch gerade eines der wichtigsten Anlie
gen der RKs der ersten Stunde, die auBer Kontrolle geratenen Aktionen 
der Rotgardisten wieder starker zu kanalisieren, indem man den Strom 
aufzweigte und die Rin.nsale zuruffi. in die Kanale der einzelnen Einheiten 
lenkte. Jeder einzelne sollte mit anderen Worten in seine Schule, in seine 
militarische Einheit und an seinen Arbeitsplatz zuruffi.kehren, urn dort 
die Revolution durchzufuhren! 
Schon gleich bei ihrem Erscheinen sahen sich die RKs mit umfassenden 
Aufgaben "konfrontiert: Sie waren z. B. zustandig fUr Massenaktionen 
aller Art, Kampfversammlungen, Gerichtsversammlungen, Produktions
aufrufe, Bewegungen im Dienste des Gesundheitswesens), fur Verwaltung 
und Verwaltungsreformen und fUr eine beinahe allumfassende Kontrolle, 
wobei Untersuchungen in den Grundeinheiten und »Zusammenfassung der 
Erfahrung« eine wichtige Rolle spielten 14. 

4. I deolo gische Aspekte 

Der eigenartige Aufbau der RKs und die starke militarische Teilnahme 
sollten nicht vergessen lassen, daB es eigentlich die von Marx beschriebene 
»Pariser Kommune« war, die das Urbild fur die kulturre.volutionaren 
Organe abgegeben hatte und der gegenuber die RKs nichts anderes waren 
als ein durch die Realitaten erzwungener KompromiB. Immerhin hatte 
Art. 9 Abs. 4 des fUr die Kulturrevolution entscheidenden 16-Punkte-
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Besmlusses vom August 1966 bestimmt, daB die »Kulturrevolutionskomi
tees« (wie sie damals nom hieBen) an den Vorstellungen der Pariser 
Kommune auszurimten seien. (Der Gedanke der Pariser Kommune taumte 
spater iibrigens wieder in der Neujahrsausgabe der Volkszeitung vom 
1. Januar 1971 auf.) 
Ganz im Geiste der marxistismen Vorstellungen hatten sim die proleta
rismen Eigensmaften der Pariser Kommune den Chinesen in fiinf Merk
malen offenbart: 
- Sie zersmmetterte die militarism-biirokratisme Masminerie der Bour

geoisie und setzte an Stelle der bourgeois en Unterdriickung die Diktatur 
des Proletariats. 

- Sie bildete ein Regime, in dem das Proletariat »Herr im Hause« war. 
Durm direkte Wahl der Funktionare aus den Reihen der Arbeiter wurde 
ein Abwehrmemanismus gegen neue Klassen und Biirokratien ge
smaffen. 

- Es gab keine Gewaltenteilung im biirgerlimen Sinne. 
- Nimt lokale Interessen, sondern proletarismer Internationalismus sollte 

die Kommunemitglieder leiten. 
- Die Ausbeutung wurde durm Enteignung der Enteigner beseitigt 15. 

Der rote Faden, auf dem diese funf Punkte aufgereiht sind, ist die Vor
stellung von der smopferismen Spontaneitat der Massen, die ihrer Ein
dringlimkeit wegen geradezu als »voluntaristismer Illuminismus« bezeim
net werden kann, namlim als ),iibersteigerter Glaube an die Allmamt der 
Massen und an deren Fahigkeit) jedweden Feind zu besiegen und alle 
moglimen Smwierigkeiten zu iiberwinden ... , wenn sie nur eine einheit
lime Fuhrung besitzen und ein klares BewuBtsein von ihren Zielen 
haben« 16. Nam dies em Glauben ist das Objektive das Werk des Subjek
tiven; die Allmamt der Massen wird gottlimer Omnipotenz gleim
gesetzt 17. 

Kommunen nam Art des Pariser Vorbildes sollten sim im China der Kul
turrevolution nur kurze Zeit halten konnen, vor all em in S~anghai. Es 
war dort) wie oben dargelegt, nimts anderes iibriggeblieben, als das Kom
mune-Hauptquartier, das iibrigens vorher ausdriicklim von Peking gebil
ligt worden war, am 24. Februar 1967 in ein »Revolutionskomitee« um
zugestalten. Das Modell von Shanhsi, in dem zum ersten Mal das »Dreier
Allianz-Prinzip« wirksam wurde, hatte sim damit gegeniiber dem Modell 
von Shanghai durmgesetzt. 
Nimts bewies deutlimer als diese Ereignisse) daB die Massen - und mit 
ihnen die Idee der Pariser Kommune - versagt hatten. Die Armee zeigte 
von nun an durm ihre nimt gerade zuriickhaltende Aktivitat, daB die 
Massen nimt mehr Herr im Hause waren. 
Der im Modell der Pariser Kommune angelegte Gedanke einer Selbst
erziehung der Massen wl.\rde durm die RKs zwar iiberlagert, prinzipiell 
aber dom beibehalten. Die »breiten Massen« sollten mit umfassenden 
demokratismen Remten zur Wahl und zum Auswemseln der Fuhrer aus
gestattet sein und eine revolution are Barriere gegen das Wiedererstehen 
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des Burokratlsmus abgeben. Diesen Gedanken gilt es festzuhalten, wenn 
man von den RKs als den Reprasentanten der »Massenlinie« spricht. 
Droht aber einer Organisation, die nach dem Vorbild der Pariser Kom
mune geformt ist, deren Funktionieren also ganz von der spontan-schop
ferischen selbstbetatigung der Massen abhangt, nicht die Gefahr der 
Anarchie? 
Gegen zwei Krebsubel galt es in diesem Zusammenhang vor allem anzu
kampfen: namlich gegen den immer mehr urn sich greifenden und durch 
die Organisationsform der RKs begunstigten »revisionistischen« Poly zen
trismus und gegen die »dogmatische« Theorie, daB die Massen alles zu 
entscheiden hatten. 
a) Die Theorie von den vielen Zentren werde in Wahrheit von jenen Ele

menten verteidigt, die sich selbst zum Zentrum machen wollten. Man 
sei entweder fur das proletarische oder aber fur .das bourgeoise Lager. 
Eine dritte Moglichkeit scheide aus, so daB im Endergebnis die Ver
teidiger der vie len Zentren dem feinQlichen Lager zugerechnet werden 
muBten 18, 

b) Auch durfe der »spontane Wille« der Massen nicht ohne wei teres als 
Leitlinie gelten. spontane AuBerungen des Volkswillens seien nicht 
a priori korrekt. Kriterien fur die Richtigkeit gaben vielmehr die »Ideen 
Mao Tse-tungs« ab, die letzten Endes ja nichts anderes seien als der 
»konzentrierteste Ausdruck der Weisheit der Massen« 19. 

Das allen Raten, Sow jets oder RKs immanente Koordinationsproblem solI 
im China Mao Tse-tungs durch die Formel der »funf Einheiten« gelost 
werden: Urn eine konzertierte Aktion der unzahligen RKs unter mono
lithischer Fuhrerschaft zu ermoglichen, galt es »in erster Linie die richtigen 
Mernungen zu konzentrieren ... Auf dieser Grundlage erreichen wir ein
heitliche Auffassungen, eine einheitliche Politik, einheitliche Plane, ein 
einheitliches Kommando und einheitliche Aktionen ... «. Diesen gemein
samen Nenner, der zugleich auch das Kriterium allen strebens nach Ein
heit abgibt; bildet das »Denken Mao Tse-tungs«: »Die Kenntnisse verein
heitlichen bedeutet, sie durch die Ideen .Mao Tse-tungs vereinheitlichen; 
die Politik vereinheitlichen bedeutet, sie durch die proletarische Politik des 
Vorsitzenden Mao Tse-tung vereinheitlichen. Die Planung vereinheitlichen 
bedeutet, sie durch die groBen strategischen Dispositionen des Vorsitzen
den Mao Tse-tung vereinheitlichen. Die Fuhrung vereinheitlichen bedeu
tet, sie durch die Befehle des proletarischen Hauptquartiers zu vereinheit
lichen. Das Handeln vereinheitlichen bedeutet, in Verfolgung der revolu
tionaren Linie des Vorsitzenden Mao Tse-tung jede seiner neuesten Wei
sungen bis ins einzelne zu verwirklichen und sie zur revolutionaren Wirk
lichkeit der Massen zu machen ... Urn das zu erreichen, ist es unerlaBlich, 
die Ideen Mao Tse-tungs gewissenhaft zu studieren und die korrekten 
Absichten der Massen zu einem Ganzen zusammenzufassen ... « 20 

Die Wirklichkeit sieht Freilich anders aus als das Postulat. Wie sehr das 
Krebsubel des Fraktionalismus den Maoisten zu schaffen macht, zeigte vor 
allem die Kulturrevolution. Die Fronten der Zwistigkeiten schienen da-
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mals quer dunn. die einzelnen Einheiten zu verlaufen und ein buntes 
Kaleidoskop von Streitsituationen zu schaffen. In den Fabriken spalteten 
sich die Belegschaften, in den Universidten stiirmten sich gegenseitig die 
Fakultaten, aber auch als Rotgardisten organisierte Studenten und Arbei
ter gerieten selbst dem ganz am Klassenkampfdenken orientierten Mao 
Tse-tung zu weit. Damals solI er geauBert haben: »Eine Fabrik gehort der 
Arbeiterklasse. Innerhalb dieser Klasse gibt es keine unversohnlichen Ge
gensatze. Warum denn dieses ewige Gegeneinander? Ich verstehe das 
nicht ... « 22 Sein Grundgedanke, daB es unter dem Schutz der Diktatur 
des Proletariats keine grundsatzlichen antagonistischen Widerspriiche in 
der Arbeiterklasse gebe, wurde Ausgangspunkt fiir mehrere Direktiven, 
welche das Modell der sog. »GroBen Allianz« als Grundlage fUr die Wie
derversohnung zwischen den verfeindeten Gruppen propagierten. 
Trotz der unzahligen »GroBen Allianzen«, die im Gefolge der neuen 
Weisungen aus dem Boden schossen, mutete aber die Liste der »konter
revolutionaren Verbrechen« immer noch wie ein Palimpsest an, der fast 
dglich neu iiberarbeitet werden muBte 23. 

Der Ruf nach einem neuen Bindemittel wurde deshalb immer lauter. Da
mit waren die Fundamente fUr die Renaissance der Partei geschaffen, der 
es nun erneut obliegen sollte, die Widerspriiche in der Gesellschaft auf
zulosen. 

II. Die Parteiausschusse 

1. Historische Aspekte 

Bei oberflachlichem Hinsehen hatte man noch 1968 meinen konnen, die 
RKs seien Universalerben der Partei. Zumindest aber an zwei Stell en blieb 
der Apparat in seiner Substanz erhalten, namlich an der Spitze in Peking 
und innerhalb der Volksbefreiungsarmee. Die Partei sollte ja nicht iiber
haupt, sondern nur in ihrer bisherigen Form verschwinden. 
Die ersten Anzeichen einer Rekonstruktion der Partei gab es bereits im 
Oktober 1967. Es muBten aber noch eineinhalb Jahre vergehen, ehe der 
9. Parteitag im April 1969 endlich griines Licht fiir den definitiven Par
teiaufbau gab. Die 1512 Delegierten dieses »maoistischen« Kongresses 
wahlten ein neues ZK, das in seinem ersten Plenum seinerseits ein neues 
Politbiiro und einen verkleinerten Standigen AusschuB schuf. Die Dele
gierten erlieBen ferner eine Parteisatzung, die sich erheblich yom Statut 
des 8. Parteitages abhob. 
Schon bei diesen ersten Anfangen zeigte sich eine Tendenz, die spater 
immer groBere Dimensionen annehmen sollte: Immer mehr wurde namlich 
die Armee zum deus ex machina, indem sie in den Provinzen direkt durch 
die Militarkontrollausschiisse und indirekt durch die neugegriindeten RKs 
regierte. Kein Wunder, daB sie auch hinter dem ProzeB des Neuaufbaus 
der Partei von Anfang an als Graue Eminenz stand. Der Parteiapparat 
der Volksbefreiungsarmee hatte ja die gesamte Kulturrevolution heil iiber-
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standen und sah nunmehr seine Stunde gekommen, urn die seit Iangem 
innermilitarisch gepflegten ideologischen und organisatorischen VorsteI
lungen auch auBerhalb seines Organisationsbereichs zur Geltung zu brin
gen. Die Militars sorgten vor all em fiir spezifische, hier nicht naher zu 
erorternde Arbeitsstile, fiir »Modellkader« und nicht zuIetzt fiir Abteilun
gen »zur Unterstiitzung der Linken«, die u. a. Biiros zur Parteiausrich
tung etablierten. 

2. Strukturelle Aspekte 

Die KPCh ist pyramidenfOrmig in vier Etagen aufgebaut und foIgt damit 
dem Schema der administrativen Hierarchie in der VoIksrepubIik. 
Person ell zeigt sich eine Tendenz, Vertreter von Massenorganisationen nur 
an untergeordneter Stelle einzuschieben, die entscheidenden Positionen 
aber von rehabilitierten Funktionaren sowie von Offizieren iibernehmen 
zu lassen. 

3. Zustandigkeit und Aufgaben der Parteiausschusse 

Ebenso wie die RKs haben auch die Parteiausschiisse keinen spezifischen 
Aufgabenbereich in dem Sinne, wie er etwa einem Ministerium zugeordnet 
ist. Vielmehr kommt ihnen ganz allgemein die Rolle der Fiihrung, der 
Richtlinienkompetenz, der Kontrolle und der hochsten Autoritat in ideoIo
gischen Fragen zu. 
Die KPCh erfiillt im wesentlichen die sechs TatbestandsmerkmaIe, die 
Stalin 1924 als konstitutive Elemente einer kommunistischen Partei her
ausgearbeitet hat 24. 

Neben solchen zumindest partiellen Gemeinsamkeiten gibt es aber auch 
gewisse Unterschiede zu der stalinistischen Konzeption. Vor allem sind 
hier die Vorbild- und Rekrutierungsfunktionen der Partei zu erwahnen: 
Die Partei hat als Vorbild zu dienen. Ihre Mitglieder miissen, wie es 
heiBt, ein »Vorbild an Tapferkeit im Kampf und ein Vorbild bei der 
Ausfiihrung von Befehlen sein; sie miissen vorbildlich Disziplin halten 
und politische Arbeit leisten. Auch obliegt es ihnen, bei der Wahrung der 
inner en Einheit und Geschlossenheit als Vorbild zu dienen« 25. Bedenkt 
man, daB die gesamte konfuzianische Ethik, deren formalen Auspragun
gen ja auch die Kommunisten nach wie vor unterliegen, auf dem Postulat 
aufgebaut war, weniger durch Strafen und Administrieren als vielmehr 
durch das eigene gute Vorbild zu herrschen, so darf man unterstellen, daB 
der Funktion des guten Beispiels in China ein wesentlich hoherer Stell en
wert zukommt als in anderen kommunistischen Landern. Eng damit hangt 
die maoistische Pramisse zusammen, daB die Revolution insgesaIilt nicht 
das Werk der Partei, sondern die Aufgabe des sich im Klassenkampf selbst 
erziehenden Proletariats ist - eine Annahme, die vor allem in der pau
senlos wiederkehrenden Aufforderung manifest wird, gegen »sein eigenes 
Selbst und gegen den Revisionismus zu kampfen« und dadurch die Revo
lution zu verwirklichen. 
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Eine weitere wichtige Aufgabe der Partei ist die Rekrutierung der poli
tischen Fiihrerschaft, und zwar in einem doppelten Sinn: Die Partei hat 
gleich einem »Blutkreislauf ... den Abfall abzustoBen und frisches Blut 
aufzunehmen ... « 26. Noch wichtiger Freilich als diese Regenerationsfunk
tion war die Aufgabe, das BewuBtsein der Parteimitglieder permanent zu 
fordern und dadurch sicherzustellen, daB die Komitees sich durch ein 
Plebiscite de tous les jours in ihrem ganz urspriinglichen Sinn konstituie
reno Fiir den ProzeB einer dauernden Selbstdefinition gab die Partei den 
besten Rahmen abo Die Integrationslehre Rudolf Smends Hinde hier ein 
dankbares Untersuchungsfeld: »Personliche Integration« durch die charis
matische Ausstrahlungskraft Maos, »funktionelle Integration« durch Kol
lektivierung der Lebensformen und »sachliche Integration« durch den ge
meinsamen Kampf unter der »Roten Fahne Mao Tse-tungs« schaffen im 
Bereich der neuen Parteiausschiisse - wie iibrigens auch im Rahmen der 
RKs - eine Koharenz, die ihre Einheitlichkeit nicht dem biirokratischen 
Apparat, sondern einem nach der Maxime »Kampf - Kritik - Ande
rung« gefiihrten Klassenkampf verdanken solI. Gerade eine Partei, die 
dem Biirokratismus und der Entstehung einer neuen Klasse so ablehnend 
gegeniibersteht wie die KPCh, muBte auf diese bewuBtseinsfordernde 
Funktion vie! mehr bedacht sein als etwa die angeblich bereits dem 
»Revisionismus« verfallene KPdSU. 

1I I. Das Verhaltnis zwischen Revolutionskomitees 
und Parteiausschiissen 

1. Das Verhaltnis in der Theorie 

a) Allgemeines: 
Sowohl die Parteisatzung von 1969 wie der Verfassungsentwurf von 
1970 27 lieBen keine Zweifel daran, daB auch die N eoKPCh wieder ein 
Fiihrungsmonopol beansprucht. Danach verhalten sich Parteiausschiisse 
und RKs zueinander wie fiihrende zu gefiihrten Organen. 
Der Gedanke einer Selbstherrschaft der Massen, wie er im Modell der Pa
riser Kommune und im Maoismus angelegt ist, hat somit eine weitere 
Einengung erfahren. Der Niedergang vollzog sich in zwei Etappen; die 
RKs verdrangten die Kommune, hatten aber ihrerseits den neuen Partei
ausschiissen weitgehend Platz zu machen. Diese Dberlagerungen der RKs 
erinnern an das Schicksal der russischen Sowjets. 1m folgenden soli dah~r 
versucht werden, beide Revolutionsorgane miteinander in Beziehung zu 
setzen. 
Wie die Sowjets so scheinen auch die RKs langsam in die Rolle von Trans
missionsinstrumenten hineinzuwachsen. Die RKs gelten z. B. schon heute 
als »Briicke« zwischen Parteiausschiissen und Massen. In wichtigen Ange
legenheiten haben sie den zustandigen ParteiausschuB zu konsultieren und 
von ihm Instruktionen einzuholen. Laufende Angelegenheiten von unter
geordneter Bedeutung konnen dagegen von ihnen aus eigener Machtvoll-
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kommenheit erledigt werden 28. Seine Beschliisse fiihrt der ParteiausschuB 
nicht selbst durch, sondern iiberUiBt dieses Geschaft dem RK, das seiner
seits iiber den Stand der Ausfiihrung laufend Bericht zu erstatten hat 29. 

Das organisatorische Prinzip, das die beiderseitigen Beziehungen formt, 
ist der "demokratische Zentralismus«. Dadurch soli vor allem »einheit
liche Fiihrung« durch die Partei gesichert werden. 
b) Revolutionskomitees und Sowjets 
Gemeinsamkeiten im Aufbau: Sollte den RKs dasselbe Schicksal zuteil 
werden wie den russischen Sowjets, die nach einem verheiBungsvollen 
Beginn als Organe der »proletarischen Selbstverwaltung« schliemich zu 
bloB en Transmissionsinstrumenten der Partei degradiert wurden? Die An
nahme laBt sich nicht ohne wei teres von der Hand weisen; denn RKs und 
Sowjets weisen zahlreiche Gemeinsamkeiten auf: 
aa) Dem Grundkonzept nach: Beide basieren auf dem Konzept einer 
radikalen direkten Demokratie und verstehen sich als Antipoden erstarrter 
und biirokratisch verfestigter Reprasentativsysteme. Beide wollen den 
Staat in die sich selbst verwaltende Gesellschaft zuriicknehmen und die 
Oligarchisierung von Organisation en durch eine Selbstorganisation des 
Volkes ersetzen, wohnt doch den »Volksmassen eine unbegrenzte Schop
fer kraft inne. Sie konnen sich organisieren und konnen an jedem Ort und 
in jeder Sparte ... ihre Krafte entfalten ... « 30. Die proletarische Masse 
wird hierbei geleitet von einem »unmittelbaren Klasseninstinkt«, der ihr 
sicheren revolutionaren Halt gibt 31 und bedient sich iiberdies einer 
»Kampftaktik«, die »nicht erfunden wurde, sondern das Ergebnis einer 
fortlaufenden Reihe groJ3er schopferischer Akte des experimentierenden, 
oft elementaren Klassenkampfes ist« 32; 

bb) dem Rahmen nach: Sowjets und RKs bilden sich innerhalb derselben 
Keimzellen heraus. Wohnbezirke, Industriebetriebe, landwirtschaftliche, 
padagogische, kulturelle und administrative »Einheiten« geben das Grund
muster ab, in das die revolutionaren Organisation en einrasterri konnen. 
Die jeweilige Basis bestimmt sich also nach den bereits vorhandenen Glie
derungen. 1m Gegensatz zu den klassischen »Raten« gibt es in der VR 
China jedoch keine Soldatenrate. Deshalb kommt den RKs auch keine 
milirarische Machtbefugnis zu. 
1m Gegensatz zu den Parteiausschiissen, die - wie die Existenz der friihe
ren sechs Regionalbiiros bewies - z. T. auch auf geographischer Basis 
gebildet wurden 33, sind die RKs ausschliemich funktional orientiert, da 
ihnen ja die vorgegebenen Einheiten als Basis dienen; 
cc) den Tragern nach: Sowjets und RKs ist auch gemeinsam, daB sie von 
Gruppen mit fundamental-demokratischem Wertsystem getragen werden. 
Nach Mao Tse-tungs Dberzeugung »steckt in den Massen ein gewaltiger 
Drang zum .Sozialismus« 34. Diese Massen rekrutieren sich aus den »armen 
Bauern und unteren Mittelbauern« sowie den Arbeitern, die »95 % des 
Volkes« ausmachen 35; 

dd) dem GriindungsanlaB nach: Wie' in den amtlichen Verlautbarungen 
immer wieder hervorgehoben wird, wurden die RKs - ebenso wie die 
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Sow jets - in den Stiirmen der Kulturrevolution geboren. GemaBdiesem 
Postulat sind sie das spontane und ad hoc entstandene Ergebnis einer 
»revolutionaren Situation«, in der die bisherigen »revisionistischen Herr
schaftsverhaltnisse« fraglich geworden sind. An die Stelle des hochkom
plizierten Ressortsystems ist der multifunktionale AusschuBtyp getreten 
(vgl. oben 1.3.), in dem Beratung, BeschluB und DurchfUhrung nicht mehr 
als getrennte Vorgange betrachtet, sondern als komplexe Funktionszusam
menhange behandelt werden. Diese groBe Vereinfachung ist nur moglich 
unter dem Vorzeichen politischer Gleichgestimmtheit, sozialer Homogeni
tat und weitgehender Interessenidentitat. Die Organisation der RKs hangt 
folglich aufs elementarste davon ab, ob die immer wieder geforderte 
»permanente Revolution« am Leben bleibt; 
ee) der Funktionsweise nach: Auch weitere Merkmale des Ratesystems 
sind den RKs und den Sowjets gemeinsam; so die direkte »Wahl« der 
Mitglieder, das Publizitatsprinzip, das Rotationsprinzip und der Verzicht 
auf die Gewaltenteilung; 
ff) den Pramissen nach: Selbstverwaltung und Selbsterziehung der Massen 
sind nicht moglich ohne eine gewisse »Reife« der Beteiligten. In diesem 
Zusammenhang gehort es z~r Grundiiberzeugung der Maoisten, daB Er
fahrung iiberhaupt nur durch die »drei groBen revolutionaren Bewegun
gen« (Klassenkampf, Produktionskampf, wissenschaftliches Experiment) 
zu erwerben ist. Lernen durch praktisches Handeln und unermiidlicher 
Aktionismus fiihren zu einer »Potenzierung des eigenen politischen Ver
antwortlichkeitsgefUhls« 36; 

gg) den unmittelbaren revolutionaren Zielen nach: Wesentlich fUr die 
Rateideologie ist vor allem das Ziel, die militarisch-biirokratische Ma
schinerie der Biirokratie zu zerschlagen und an ihre Stelle eine Diktatur 
des Proletariats zu setzen. AusschlieBlich das Proletariat solI »Herr im 
Hause sein«. 
Trotz dieser zahlreichen Gemeinsamkeiten zwischen RKs und Sowjets sind 
aber gewisse Unterschiede nicht zu iibersehen: Vor allem waren die friihen 
Sowjets durch Parteienpluralitat und rein zivilen Charakter gekennzeich
net - es gab natiirlich auch eigene Soldatenrate -, wahrend die RKs nur 
eine Partei anerkennen und in ganz erheblichem AuBmaB militarisch 
durchsetzt sind. Die starke militarische Beteiligung hangt mit dem 
Dreier-Allianz-Prinzip zusammen, das den russischen Sowjets unbekannt 
gewesen war. Dort hatten sich die Mitglieder nur aus »Bauern, Arbeitern 
und Angestellten« rekrutiert 37. • 

1m groBen und ganzen aber weisen RKs und Sowjets so viele Gemeinsam
keiten auf, daB die Frage erlaubt ist, ob die RKs nicht zu demselben 
Schicksal verurteilt sind wie ihre institution ellen Vorganger. Auch die 
Sowjets h.atten ja bei den Revolutionen von 1905 und 1917 zunachst eine 
so iiberragende Rolle als »embryonale Machtorgane« gespielt, daB die 
Parole, »alle Macht den Raten« zu iiberantworten, eine Zeitlang zum 
festen Vokabular der russischen Revolutionare gehorte. Erst nach dem 
gescheiterten Juli-Putsch von 1917, der dieser Forderung zur Wirklichkeit 
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verhelfen sollte, schaltete Lenin ganz auf die bolschewistische Partei urn, 
indem er ihr die Rate nach dem Grundsatz des »demokratischen Zentra
lismus« unterordnete. So kam es, daB die Sowjets nach und nach system a
tisch »bolschewisiert« wurden. Aus Organen der proletarischen Selbstver
waltung verwandelten sie sich nach den Worten Stalins in »Organe des 
Zusammenschlusses der Massen« 38. Drei wichtige Tendenzen traten dabei 
deutlich hervor: 
- schrittweise Ausschaltung der nichtbolschewistischen Parteien und damit 

Monopolisierung der Machtpositionen durch eine Partei; 
- faktische Unterordnung der Sowjets unter die Leitung der KP, wobei 

in den Spitzenpositionen eine weitgehende Personalunion zwischen 50-
wjets und Partei angestrebt wurde; 

- wachs en de Zentralisierung und Biirokratisierung 39. 

Die Sowjets waren von da an nicht mehr Organe proletarischer Selbstver
waltung und Trager direkter Demokratie, sondern wurden zu bloBen 
Transmissionswerkzeugen unter dem allmachtigen Kommando einer alle 
Machtpositionen monopolisierenden Partei, die zugleich den Nahrboden 
fUr eine neue Klasse der Parteielite abgab. 
Sollte sich diese Tragodie der russischen Rate im China der 1969 abge
schlossenen Kulturrevolution wiederholen? Auch fiir die Chinesen hatte 
dann die Kritik Rosa Luxemburgs gegen den »riicksichtslosen Ultrazentra
lismus« 40 jener Sowjetfiib,rer zu gelten, deren »Gedankengang haupt
sachlich auf die Kontrolle der Parteitatigkeit und nicht auf ihre Befruch
tung, auf die Einengung und nicht auf die Entfaltung, auf die Schurige
lung und nicht auf die Zusammenziehung der Bewegung zugeschnitten 
sei« 41. 

c) Die Entelechie der neuen »maoistischen« Parteiausschiisse 
Sollte den RKs in China ein ahnliches Schicksal widerfahren Wle den 
Sowjets in RuBiand, so kann der Maoismus mit seinen organisatorischen 
Vorstellungen in eine Sackgasse geraten. Ware es namlich nach Mao gegan
gen, so hatten die RKs eine weit bedeutsamere Funktion als die eines 
bloB en Ausfiihrungsinstruments erhalten miissen. 
Es diirfte sicher sein, daB Parteiausschiisse (als Eliteorgane) und RKs (als 
organisatorische Auspragungen der »Massenlinie«) nicht gleichberechtigt 
nebeneinanderstehen, sondern nur auf Kosten des jeweils anderen in ihre 
eigentliche Rolle hineinwachsen konnen. In der Tat vermochten sich die 
RKs erst in dem Augenblick zu entwickeln und zu entfalten, als die alten 
Parteiausschiisse zugrunde gegangen waren. 
Dieses Tauziehen zwischen Parteiausschiissen und RKs muBte fUr die letz
teren urn so ungiinstiger ausfallen, als sie auf denselben Ebenen und inner
halb derselben Einheiten angesiedelt sind wie die Parteiausschiisse, als sie 
Ferner - ebenso wie diese - im Pyramidenmodell konzipiert sind, gleich
falls dem Prinzip des demokratischen Zentralismus huldigen, auf jeder 
Ebene iiber dieselben spezifischen Kongresse und Ausschiisse verfiigen und 
schlieBlich sogar noch eine gewisse personelle Identitat mit den Partei
ausschiissen aufweisen. Die Parteiausschiisse treten damit praktisch in jeder 
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Hinsicht, d. h. strukturell, prinzipiell, organisatorisch und person ell mit 
den RKs in Konkurrenz, was zur Folge hat, daB die letzteren immer mehr 
ihrer eigentlichen Funktionen beraubt werden. 
Diese Zuriickdrangung der RKs durch die Partei entspricht nicht den Vor
stellungen Mao Tse-tungs. Fiir ihn war namlich die Partei nie geheiligter 
Selbstzweck, sondern nur eines von vielen niitzlichen Werkzeugen, die in 
den Dienst der Sozialisierung gestellt werden konnten. Spontane Massen
aktionen gingen ihm stets iiber Organisation und technische Fungibilitat, 
moralische und »politische« Faktoren iiber technokratische Fahigkeiten, 
und Vertrauen auf die Massen iiber Vertrauen auf die Elite. 
Betrachtet man das Verhaltnis zwischen RKs und Parteiausschiissen unter 
dies en Gesichtspunkten, so wird klar, daB die Maoisten, wollten sie sich 
nicht selbst untreu werden, auf ein permanentes Gleichgewicht zwischen 
der elitaren Partei und den massenzugewandten RKs bedacht sein muB
ten. Theoretisch ausgedriickt hatte sich die Partei demnach mehr als prae
ceptor, Trager von auctoritas und primus inter pares denn als regens, 
Trager von potestas und primus zu verstehen. Dieses Postulat konnte 
Wirklichkeit werden, wenn die Partei sich vor all em auf die oben 42 

beschriebenen Modell- und Rekrutierungsfunktionen konzentrierte. In 
ihrem Verhaltnis zu den RKs hatten die Partei'ausschiisse vor allem dar auf 
zu a,mten, daB Befehl und Uberredung, Systemstabilitat und Fluktuation, 
Strukturorientierung und Aktionismus einander die Waage hielten. Das 
Ergebnis einer sol men Balance ware die »institutionalisierte Reyolution«, 
die von jeher das Idealmodell aller kommunistismen Bewegungen war 43. 

2. Das Verhiiltnis zwischen Parteiausschussen und RKs 
in der Praxis 

Die vorangehenden Postulate sind theoretischer Natur. In der Praxis hat 
sich das Spannungsverhaltnis zwischen RKs und Parteiausschiissen dahin 
ausgewirkt, daB die Fiihrungsmitglieder der beiderseitigen Ausschiisse ganz 
oder teilweise identisch sind, daB siCh. die Partei iiberdies der Biiro
organisation der RKs bedient 44. 

Was die neue Aufgabenstellung der RKs anbelangt, so kommt ihnen eine 
ahnlime Universalkompetenz zu wie bereits vor dem Aufbau der Neo
KPCh, mit der alles entsmeidenden Einschrankung freilich, daB sie sich als 
»revolutionierte« Organe zu verstehen haben, in denen der Biirokratismus 
keinen Haft mehr findet. Insofern vermogen sie auf die Parteiausschiisse 
ungleim star~er einzuwirken, als dies in anderen Ulndern der Fill ist. 
Pauschal gesprochen kommt ihnen die Funktion zu, im Rahmen ihrer 
jeweiligen Einheit die »Revolution« am Leben zu erhalten und zu diesem 
Zweck dauernd, wie es heiBt, die »Massen zu mobilisieren« 45. Etwas kon
kreter lassen sich die Aufgaben in sieben Punkten zusammenfassen, 
namlich: 
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Massenkritik und Massenverurteilung 
Sauberung der Klassenreihen 
Ausrichtung der Parteiorganisationen 
Vereinfachung der Verwaltungsstruktur 
Abanderung »unverniinftiger« Vorschriften und Regelungen 
Freisetzung von Biiroangestellten fiir ihren Einsatz auf unterer Ebene 
Vor allem aber schicken sich die RKs an, immer mehr zu Kristallisa-

tionspunkten von Kongressen und Konferenzen aller Art zu werden. 
Sie veranstalten z. B. Finanz- und Handelskonferenzen, Baumwollkonfe
renzen, Konferenzen iiber "journalistische Fragen«, iiber "Erziehungspro
bleme«, iiber die "Aufgaben fiir das Jahr 1970« und iiber einen neuen 
"GroBen Sprung nach vorn« 46. Bei all diesen Zusammenkiinften spielt 
die ideologische Schulung in der Regel eine weitaus griiBere Rolle als der 
sachliche Erfahrungsaustausch. 

3. Die zunehmende militarische Machtposition 

Wenn es zutrifft, daB die RKs den maoistischen Intentionen an und fUr 
sich weit besser geniigen als die immanent yom Elitedenken bedrohten 
Parteiausschiisse, so fragt es sich, warum gerade Mao Tse-tung selbst sich 
an die Spitze der "Bewegung zum Wiederaufbau der Partei« gestellt hat. 
Ein solcher Frontwechsel wird iiberhaupt nur verstandlich, wenn man sich 
vor Augen halt, daB die zunehmende Militarisierung der RKs den" Vor
sitzenden« nachdenklich gemacht hatte. Angesichts dieses Tatbestandes 
konnte die neu eingeleitete »Bewegung zum Wiederaufbau der Partei« 
schlechterdings nicht anders gedeutet werden denn als Versuch der Zentral
gewalt in Peking, die nach allen Seiten auseinanderstrebenden Krafte wie
der einheitlich unter Kontrolle zu bringen und auBerdem die Herrschaft 
der Zivilgewalt iiber die "Gewehrlaufe« wiederherzustellen. Man braucht 
nicht gerade an den Warlordismus der zwanziger Jahre zu denken, urn die 
Sorge zu verstehen, mit der Peking den durch die RKs ermiiglichten und 
durch die vielfach lokale Gesinnung der iirtlichen Militarmachthaber ge
fiirderten "Polyzentrismus« registrierte. 
Man muB zugeben, daB die Maoisten ihre beiden Ziele (Wiederherstellung 
der Zivilherrschaft und Starkung der Zentrale) mit einem kaum zu iiber
bietenden Propagandaaufwand verfolgt haben. Jeder ParteiausschuB hatte 
vier Phasen zu durchlaufen, urn wahrhaft proletarischen Charakter anzu
nehmen: 
a) Am Anfang steht die "Sauberung der Klassenreihen«, der bisweilen 
betrachtliche Zahlen von alten Kadern zum Opfer fallen. GemaB dem 
Grundsatz, die "Partei bei offener Tiir zu konsolidieren«, haben die Mas
sen auBerhalb der Partei, z. B. die Studenten einer Universirat, die Mit
glieder einer Produktionsbrigade usw. an den Sitzungen teilzunehmen 
und mitzusprechen 47. Die Fiihrung der Aktion zum »AusstoB des Alten« 
liegt in der Hand von so verschieden benannten Organisation en wie "Par
teiaufbaugruppen «, »Parteikerngruppen« oder "Parteifiihrungskernen «. 
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b) Sobald die »Schlacken entfernt sind und der Abfall ausgestoBen ist«, 
beginnt die »Aufnahme frischen Blutes« 48. Mitglieder der betreffenden 
Einheit stellen bei der Fiihrungsgruppe Aufnahmeantdige, haben noch
mals Schulungskurse zu durchlaufen und werden dann einzeln »nach 
strengen MaBstaben« ausgewahlt 49. 

c) An dritter Stelle folgt die Griindung und Besetzung der Parteizellen, 
die wieder von Diskussionen zwischen Parteimitgliedern und Massen sowie 
von »revolutionarer Massenkritik« begleitet sind. 
d) Nunmehr kann der ParteikongreB der betreffenden Ebene (bestehend 
aus samtlichen Parteimitgliedern) zusammentreten und den neuen Partei
ausschuB wahlen. Feierliche Umziige schlieBen dieses Ereignis abo 
Man sollte meinen, daB angesichts eines so streng geregelten Bildungsver
fahrens die neuen Parteiausschiisse ganz yom Geist der Massenlinie ge
pragt seien. Davon kann jedoch bei den neuen Parteiausschiissen, zumin
dest denen auf Provinzebene 50, nicht die Rede sein. Wieder sind es nam
lich die Militars, die die Schliisselpositionen in den neuentstandenen Par
teiausschiissen einnehmen. Mit Ausnahme von Shanghai sind die Schliis
selpositionen in den neuen Provinz-Parteiausschiissen fast durchwegs Yom 
milidrischen Kommandanten bzw. yom Politkommissar des betreffenden 
Provinz-Militardistrikts besetzt. Hinzu kommt, daB das Fiihrungspersonal 
der neuen Parteiausschiisse mit dem Spitzenpersonal der bereits existie
renden Provinz-Revolutionskomitees fast identisch ist. Dies kann kein 
Zufall sein. Es ist auch kaum anzunehmen, daB diese Offiziere aIle fiinf 
Etappen des Parteibildungsprozesses, wie sie oben beschrieben wurden, 
durchlaufen haben. Zumindest an der Spitze sind also die neuen Provinz
Parteiausschiisse mit den nunmehr rund zwei Jahre alten Provinz-RKs 
beinah personengleich. 
Es wurde oben festgestellt, daB es der »Bewegung zum Wiederaufbau der 
Partei« offensichtlich urn das doppelte Ziel gegangen ist, die zivile Herr
schaft iiber die .. Gewehrlaufe« wiederherzustellen und - damit zusam
menhangend - die latente Gefahr des »Lokalismus« zu bannen. So wie 
die Zusammensetzung der bisherigen Komitees aussieht, und wie sie aller 
Voraussicht nach auch bei weiteren Ausschiissen zu erwarten ist, sind beide 
Ziele aber nicht erreicht worden und vermutlich auch nicht erreichbar. 
Die Politik der Parteizentrale in Peking hat damit eine Niederlage erlit
ten, die bedeutsame Riickschliisse auf ihre Machtposition zulaBt. 
Von dieser Entwicklung her gesehen, laBt sich seit Anfang 1968 eine Ver
schiebung von der Massenselbstkontrolle (in den RKs) iiber die Partei
kontrolle (NeoKPCh) zur Milidrkontrolle feststellen. Teilweise ist so gar 
schon von »Militardiktatur« gesprochen worden 51. DaB ein solcher Aus
dru<x' im Zusammenhang mit der »Volksbefreiungsarmee« nicht gerecht
fertigt ist, wird klar, wenn man die Verhaltnisse in China etwa mit denen 
Griechenlands vergleicht. Auf der anderen Seite geht es jedoch zu weit, 
eine Identitat von Volksbefreiungsarmee und Massen anzunehmen. 
Auch in einer Zeit, da die Armee offiziell zum Vorbild fiir das ganze 
Yolk erhoben wurde und die Militarisierung der Nation immer mehr 
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urn sim greift, bestehen zwismen den Armee-Einheiten und den breiten 
Massen immer nom erheblime Untersmiede, die sim sowohl in der Orga
nisationsstruktur wie im Arbeitsstil auBern. 
Je mehr Gras iiber die abgesmlossene Kulturrevolution wamst und je 
mehr der Gedanke der permanenten Revolution zu verblassen beginnt, 
urn so weniger sind die Massen, wie es das Modell der Pariser Kommune 
an sim fordert, »Herr im Hause«. Nimt zuletzt aus diesem Grunde hat 
Mao Tse-tung angekiindigt, daB die Kulturrevolution von 1966 bis 1969 
nur die erste Revolution dieses Typs sei. Weitere sollten alsbald folgen. 

IV. Losungsversuche der Widerspruche zwischen 
Parteiausschussen und RKs 

Unabhangig von den neuen Problemen, die mit dem verstarkten Auftreten 
des Militars entstanden sind, sind hier einige minesisme Antworten zu 
dem alten Problem aufzufiihren, wie die Widerspriime zwismen Partei 
und Raten gelost werden konnen. Diese Losung hangt letztlim von der 
Egalisierung zwismen Funktionaren und Massen abo Das »Kaderproblem« 
steht also im Mittelpunkt. 
Die Maoisten halt en hierfiir drei spezifisme »Arbeitsstile« bereit, namlim 
- Vereinigung von Theorie und Praxis 
- Vereinigung von Funktionaren und Massen 
- Kritik und Selbstkritik 52. 

Bei genauerem Hinsehen lassen sim aile drei Maximen auf den einzigen 
gemeinsamen Nenner der aktiven korperlimen Mitarbeit bringen - einer 
Mitarbeit also, die dem einzelnen Funktionar dazu verhilft, sim nam und 
nam mit den Wiinsmen und 1nteressen der Massen zu identifizieren 53. 

1m Laufe der Kulturrevolution haben sim einig~ Methoden herausgebil
det bzw. erneuert, die mit dies em Gebot ernst mamen wollen. Nam ihrem 
Wirkungszeitraum lassen sim zwei Modelle untersmeiden, die der Begeg
nung mit der Praxis, mit den Massen und mit der erzieherismen Kritik 
besonders forderlim sind. 
a) Mehr kurzfristig wirkt das »Rotationssystem«, vor allem in Form des 
sog. »Drei-Drittel-Systems«. Danam arbeitet ein Drittel der Funktionare 
in der »Produktion«, ein Drittel leistet unmittelbar an Ort und Stelle 
(und nimt etwa yom Smreibtism aus) Untersuchungs- und Kontrollarbeit 
und das restlime Drittel geht der Routinearbeit im Biiro nam 54. 

Manme Betriebe neigen dazu, den Rotationsmemanismus durm »4 Fixie
rungen« zu institutionalisieren; hierbei solle die Art, die Zeit, die Menge 
und die Qualitat der Funktionarsarbeit genau festgelegt werden 55. Die 
Ergebnisse fallen jedoch recht verschieden aus: Die Zeitraume der Kader
mitarbeit reimen von einem halben Tag pro Wome iiber die Halfte der 
taglimen Arbeitszeit bis zu einem Dreismimtenrhythmus, der die Funk
tionare aIle drei Monate wieder an die Produktion heranfiihrt. 
Der »Versendung nam unten« (hsia-fang) entsprimt iibrigens eine Gegen
bewegung, die sim als »Hinaufsmicken« (shang-fang) definieren lieBe und 
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die ganz im 'Sinne der maoistischen Egalisierungsbestrebungen fiir eine 
weitere Einebnung der Widerspriiche zwischen oben und unten dienen soIL 
Technisch vollzieht sich dieses »Hinaufschicken« zum Teil iiber die RKs, 
in die Vertreter von Massenorganisationen nach dem Schema der Drittel
paritat Eingang finden. 
b) Zu einer noch nachhaltigeren Methode, mit dem Kaderproblem fertig
zuwerden, sind die sog. »Funktionarsschulen des 7. Mai« geworden, die 
1968 ins Leben gerufen wurden. Die Ausbildung der Kader in diesen 
haufig an Arbeitslager gemahnenden Schulen tragt, wie immer wieder 
versichert wird, nicht Siihne-, sondern Praventivcharakter 56, und zwar 
solI sie den betroffenen Funktionar davor bewahren, dem »Revisionis
mus« zu verfallen 57. Bisher haben die meisten von ihnen angeblich nur 
»drei Tore« durchschritten (Elternhaus, Schule, Biiro). Nun sol1en sie auch 
das vierte Tor, namlich das der Revolution passieren 58. Ebenso wie ein 
Messer rostig wird, wenn man es nicht wetzt, und Wasser fault, wenn es 
stillsteht, wird ein Funktionar »revisionistisch«, wenn er nicht an k6rper
licher Arbeit teilnimmt. 
Eigens zu diesem Versendungszweck errichtete Biiros sorgen flir eine plan
maBige Verwirklichung der hsia-fang-Plane. Ganze Ministerien, Schulen 
und RKs werden auf diese Weise ausquartiert und in landwirtschaftliche 
Produktionsbrigaden, Werkstatten und Arbeitslager »eingeschleust«. Sie 
machen Land urbar, bauen StraBen und helfen den Bauern bei der Ernte. 
Die Mitarbeit flihrt zu 'zwei hervorstechenden Auswirkungen, namlich der 
Militarisierung und Kollektivierung des Alltagslebens. Die »hinabgeschick
ten« Kader haben sich an den Organisationsprinzipien der Armee zu 
orientieren: Bei Produktionsmannschaften arbeiten sie in Schwadron
starke, bei Produktionsbrigaden in Zugstarke mit. Nicht zufallig auch 
hangt die ganze Entsendungsaktion eng mit der »Bewegung zur Verteidi
gungsvorbereitung« zusammen. Die Funktionare haben auBerdem mit den 
Bauern fiinf Dinge zu teilen 59, namlich mit ihnen zusammen zu arbeiten, 
zu wohnen, zu studieren, zu essen und auch an der Freizeit teilzunehmen. 
Sie haben sich dabei als Diener und Schiiler der Massen zu verstehen: 
»Arbeite ich als Funktionar in einem Schweinestall oder in der Schafhiirde, 
so mache ich Revolution ... « 60. Eine etwa halbjahrige Mitarbeit in der 
Produktion ist zur Regel geworden. Letztlich kommt es weitgehend darauf 
an, ob sich der Kandidat weltanschaulich geandert hat. 
Die Pekinger Fiihrung hat es aber nicht bei der Politik des hsia-fang 
bewenden lassen, sondern sorgte schon bald nach Beginn des Aufbaus von 
RKs fiir ein umfangreiches Arsenal von Regeln, u. a. fiir die beriihmten 
»12 Punkte«, die den Kadern bei ihrer neuartigen Tatigkeit als Leitfaden 
dienen sol1en. Ermahnungen, sich mit den Massen zu vereinen, ein beschei
denes Leben zu fiihren, periodisch an produktiver Arbeit teilzunehmen 
und sich standig mit den Ideen Mao Tse-tungs zu beschaftigen, stehen 
dabei im Vordergrund 61. 

Theoretisch gesehen scheinen die von den Maoisten gewahlten Methoden 
der Kaderversendung und des »neuen Arbeitsstils« ein geeignetes Instru-
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mentarium zu sein, urn die Revolution vor der Gefahr des Parteiburokra
tisnlUS und dadurch auch die in den RKs verkiirperte »Massenlinie« zu 
retten. Die Zukunft wird erweisen mussen, ob der maoistischen Revolu
tionsstrategie ein Dauererfolg beschieden sein wird. 
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Tendenzen der Sowjet-Demokratie 

H eltmut Woltmann 

I. Vorbemerkung 

Wenn dies em Beitrag die Aufgabe gestellt ist, Formen und Tendenzen 
der politis chen Beteiligung des Biirgers im politis chen System der Sowjet
union zu analysieren, so beriihrt bereits der Versuch, eine brauchbare Ab
grenzung und Bezeichnung fiir den angezielten Gegenstandsbereich zu 
formulieren, jene methodologischen Probleme, die in der westlichen 
UdSSR-Forschung in den letzten Jahren zunehmend diskutiert werden 1. 

Das kann im Rahmen dieses Beitrags nur angedeutet werden. Nachdem 
jahrelang weitgehend mit einem »Totalitarismus«-Modell gearbeitet wor
den ist, dessen verschiedenen Fassungen gemeinsam ist, daB es von der 
aIle politis chen, gesellschaftlichen und auch personlichen Bereiche durch
dringenden, die Macht- und Kommunikationsmittel monopolisierenden 
Ein-Partei-Herrschaft ausgeht 2, wurde angesichts des Wandels, den das 
politische System der UdSSR nach dem Tode Stalins durchlaufen hat, die 
Frage erortert, ob das Totalitarismus-Konzept abzulosen oder es zumin
dest durch andere Konzepte zu erganzen sei 3. Gegen die alleinige oder 
auch nur vorrangige Anwendung des conceptual framework von »Tota
litarismus« ist vor allem wissenschaftstheoretisch einzuwenden, daB eine 
empirische Forschung, die sich einseitig daran ausrichtet, Gefahr lauft, die 
implizierten Grundannahmen als »Vorverstandnis« in Formulierung und 
Auswahl der zu untersuchenden Hypothesen eingehen zu lassen und damit 
gegeniiber nicht »vorgesehenen« Entwicklungen oder Einzelheiten der 
politischen Wirklichkeit gewissermaBen »blind« zu sein 4. Khnlich ware 
ein conceptual framework zu kritisieren, das etwa vom Bestand und »Stel
lenwert« der politischen Institutionen einer westlichen parlamentarischen 
Demokratie ausginge und der Untersuchung der UdSSR zugrunde ge
legt wiirde. Die Schwierigkeit besteht offensichtlich darin, einen kon
zeptionellen Rahmen zu formulieren, der einerseits nicht dazu tendiert, 
die zu untersuchende politische Wirklichkeit in das Prokrustes-Bett eines 
Modells von » Totalitarismus« oder »parlamentarischer Demokratie« zu 
spann en, andererseits aber auch konzeptionell und strukturell objektiviert 
genug ist, urn nicht der moglicherweise irrefiihrenden Selbstdarstellung 
und Selbsteinschatzung der sowjetischen Quellen ausgeliefert zu sein. Ein 
brauchbarer konzeptioneller Rahmen wird im folgenden - vorerst nur 
sehr verkiirzt angedeutet - darin gesehen, die UdSSR als ein politisches 
System zu begreifen, in dem jene - die Stalin-Periode charakterisierende -
extrem einseitige »Von-oben-nach-unten«-Richtung des Befehls-Flusses 
abgeschwacht und das Einsetzen einer gegenlaufigen Stromung von 
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demands (D. Easton) geduldet, wenn nicht gar institutionalisiert worden 
ist 5. 

Zwar wird auch im folgenden unter »Partizipation« im wesentlichen eine 
die EinfluBnahme auf die politis chen Entscheidungen direkt oder indirekt 
intendierende Beteiligung des einzelnen am politis chen ProzeB verst an
den 6. Jedoch soli dieser Begriff stell en weise »offener« verwendet wer
den, so daB der formal participatory structure (S. Verba) 7 auch solche 
Institutionen und Organisation en zugerechnet werden, die sich vorwie
gend mit gewissen Kontrolltatigkeiten befassen und nur mittelbar, wenn 
iiberhaupt, als demands-Kanale in Betracht kommen. 

II. Entwicklungslinien der Partizipationsstruktur 

Die Einschatzung der politis chen Partizipation des Volkes und der die 
Partizipation ermoglichenden staatlichen und gesellschaftlichen Institutio
nen ist in der marx is tisch-leninist is chen Theorie von der einem revolutio
naren Aktionsprogramm eigentiimlichen Ambivalenz bestimmt, wonach 
das Yolk einerseits als Trager einer »Potemialitat«, die es zum Aufbau 
einer »N euen Gesellschaft« befahigt, andererseits als Verkorperung einer 

,»Aktualitat« gilt, die als historisch kontingente »schlechte Wirklichkeit« 
bewertet wird, und innerhalb der die aktuelle Willens- und Interessens
richtung des Volkes als Handlungsal'lweisung keine Beachtung verdient. 
So finden sich bei W. I. Lenin einerseits Bemerkungen, in denen dem 
Yolk die Fahigkeit zuerkannt wird, »vom historischen Schlummer zu 
neuem historischen Schopfertum« 8 zu erwachen. Diese »populistische« 
Erwartung hat ihren beredten Ausdruck in »Staat und Revolution« ge
funden 9, wo Lenin auf einen die Revolution begleitenden, massenhaften 
LernprozeB hofft und das Ergebnis einer sol chen Entwicklung, fUr die er 
der »Wahlbarkeit und Abberufbarkeit« aller Amtstrager und der »Rota
tion« im Amt entscheidende Bedeutung beimiBt, darin sieht, daB »im 
Sozialismus unvermeidlich vieles von der >primitiven< Demokratie wieder 
aufleben (werde), denn zum ersten Mal in der Geschichte der zivilisierten 
Gesellschaften wird sich die Masse der Bevolkerung zur selbstandigen 
Teilnahme nicht nur an Abstimmungen und Wahlen, sondern auch an der 
laufenden Verwaltungsarbeit erheben. 1m Sozialismus werden aile der 
Reihe nach regieren und sich schnell daran gewohnen, daB keiner re
giert.« 10 Auf diesem Wege werde es dazu kommen, »daB aile die Funk
tionen der Kontrolle und Aufsicht verrichten, daB aile eine Zeitlang zu 
>Biirokraten< werden, so daB daher niemand zum >Biirokraten< werden 
kann« 11. Ais Ergebnis verheiBt Lenin: »Die mit dieser denkbar groBten 
Vollst1indigkeit und Folgerichtigkeit durchgefiihrte Demokratie verwan
delt sich aus der biirgerlichen Demokratie in die proletarische, aus dem 
Staat (= einer besonderen Gewalt zur Unterdriickung einer bestimmten 
Klasse) in etwas, was eigentlich kein Staat mehr ist ... In diesem Sinne 
beginnt der Staat abzusterben.« 12 

Andererseits unterstreichen zahlreiche KuBerungen Leniris seine Oberzeu-
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gung, die iiberwiegende Mehrheit des Volkes, zumindest im zeitgenossl
schen zaristischen RuBland, bleibe in der politis chen Denk- und Hand
lungsfahigkeit der Vergangenheit gefangen, woraus sich Anspruch und 
Aufgabe Cler Partei ableitet, die »breite Masse« ideologisch zu erziehen 
und politisch zu fiihren: »Das politische KlassenbewuBtsein kann dem Ar
beiter nur von auBen gebracht werden«, wie es bereits in »Was. tun?« 13, 

Freilich in einer - von ihm zugestanden: - »schroffen Formulierung« 14, 

heiBt. Der Argwohn, die Neigung zur »kleinbiirgerlichen« Zufriedenheit 
der kurzen Sicht und zur Perspektivlosigkeit der langen Sicht konne ein 
nur schwer, wenn iiberhaupt zu beseitigendes Element der »politischen 
Kultur« RuBlands darstellen, bleibt ein standig wiederkehrendes Thema 
seiner Schriften und ein wichtiger Faktor seines politis chen Kalkiils 15. 

»This ambivalent attitude toward the masses, a mixture of suspicion and 
admiration, has remained an important element in Bolshevik thinking 
down to the present day.« 16 

Der Umfang dieses Beitrages verbietet es, die Entwicklung genauer nach
zuzeichnen, welche die Partizipationsstruktur der grass-roots, insbeson
dere die Sowjets auf der Lokal- und Betriebsebene, in Theorie und Praxis 
der erst en nachrevolutionaren Phase durchlaufen haben. Verwiesen wer
den muB in diesem Zusammenhang auf die grundlegenden Untersuchun
gen von Anweiler 17, auf welche die folgenden Uberlegungen Bezug 
nehmen. 
Die Eigentiimlichkeit des revolutionaren Aktionsprogramms der Bolsche
wiki, die Wiinschbarkeit und Erreichbarkeit der kommunistischen Zu
kunftsgesellschaft zu postulieren und die Gegenwart als das »Material« 
in der Hand einer zur Herbeifiihrung der »Neuen Gesellschaft« geschicht
lich berufenen »Avantgarde« einzuschatzen, kommt besonders deutlich 
darin zum Ausdruck, daB die bestehenden oder zu schaffenden staatlichen 
und gesellschaftlichen Institutionen nach ihrer revolutionstaktischen 
Brauchbarkeit und »lnstrumentalisierbarkeit« beurteilt werden. Dies ist 
insbesondere an Lenins Einstellung zu den in der Revolution von 1905 
spontan, jedenfalls ohne maBgeblichen EinfluB der Boischewiki entstan
denen lokalen Sowjets zu veranschaulichen, in denen er einerseits den 
institutionellen Rahmen fiir die Durchsetzung der Vor- und schlieBlich 
Allein-Herrschaft der Bolschewiki zu sehen meinte, andererseits die insti
tutionelle Basis jener rivalisierenden politischen Gruppen erblickte, die 
diesem Machtanspruch in den Weg treten konnten 18. 1m Jahre 1917 
hoffte er zunachst auf die revolutionstaktische Brauchbarkeit der Sowjets 
und sah sie gleichzeitig als die institutionelle Grundstruktur der kommu
nistischen Zukunftsgesellschaft 19. SchlieBlich erfolgte jedoch die ungedul
dige Absage an das Konzept, durch Wahlen die Mehrheit innerhalb der 
Sowjets und vermittels der Sowjets die Regierungsgewalt zu erreichen . 

. ienin war entsmlossen, die Mamt durm revolutionaren Akt aufterhalb 
der Sowjets und notigenfalls gegen den Willen der in ihnen gegebenen 
Mehrheiten zu erringen, ein Aktionsplan, den die Bolschewiki in ihrem 
Vorgehen am 24.125. Oktober 1917, den fiir den folgenden Tag em-
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berufenen 2. AllrussisChen RatekongreB vor vollendete TatsaChen stellend, 
denn auCh verwirkliChten 20. 

Wie ernst es fiihrenden Boischewiki, vor allem Lenin, urspriingliCh mit 
der AbsiCht auCh gewesen sein mag, naCh einer MaChtergreifung die breite 
Unterstiitzung der Bevolkerung zu suChen und deren Partizipation in dem 
programmatisCh in AussiCht gestellten Umfang institution ell zu ermog
liChen, so ist bereits die erste Periode der AlleinherrsChaft durCh die Ten
denz gekennzeiChnet, die politisChe EntsCheidung und Aktion auf allen 
Ebenen bei der Partei und innerhalb dieser wiederum bei den Gremien 
der oberen und vor allem obersten Ebene zu konzentrieren, damit die 
PartizipationsmeChanismen entweder abzusChneiden oder der Kontrolle 
der Partei zu unterwerfen. Die VersCharfung dieser Tendenz wurde zwei
fellos durCh das beispiellose, rasChes Handeln erfordernde Chaos des yom 
zaristisChen Regime, den Kriegsfolgen, der Revolution und dem einsetzen
den Biirgerkrieg zerriitteten RuBiands begiinstigt, ein Chaos, das die fiih
renden Boischewiki vor Probleme stellte, deren Umfang sie, zumal groB
tenteils der Intelligentsia angehorend und zudem infolge jahrelangen Exils 
mit der Situation kaum mehr vertraut, wohl fiir unvorstellbar gehalten 
hatten. In den SChriften Lenins aus dieser Periode ist der Grundton von 
Fassungslosigkeit und Erniichterung - bei aHem ungebrochenen Aktions
willen - uniiberhorbar. So beklagte er etwa vor dem 8. Parteitag im 
Marz 1919, daB »die ArbeitersChiCht, die die Verwaltung ausiibt, auBer
ordentliCh, unglaubliCh diinn ist« 21. 

Von der am 10. August 1918 besChlossenen Verfassung der RussisChen 
Sowjetrepublik als die Organe der Staatsgewalt anerkannt, war die Rolle, 
die die Sowjets naCh der MaChtubernahme der Boischewiki zu erfiillen im 
Stan de waren, praktisCh von dem Spielraum abhangig, den die Parteifiih
rung ihnen einzuraumen bereit war. Zusammen mit dem (2.) Parteipro
gramm 22, das auf Stellung und Funktion der Sow jets nur beilaufig ein
ging, verabsChiedete der 8. Parteitag der KommunistisChen Partei RuB
lands eine Resolution: »Zur Organisationsfrage« 23, in der der »instru
mentelle« Charakter der Sowjets beziigliCh des politis Chen Fiihrungs
anspruchs der KommunistisChen Partei unterstriChen wurde. Wahrend die 
Sowjets als »die staatlichen Organisation en der Arbeiterklasse und des 
armsten Teils der BauernsChaft« bezeiChnet wurden, wurde auf die Kom
munistisChe Partei als diejenige Organisation abgehoben, »die in ihren 
Reihen nur die Avantgard des Proletariats und des arms ten Teils der 
BauernsChaft vereinigt, jenen Teil, der bewuBt naCh der VerwirkliChung 
des kommunistisChen Programms strebt« 24. Zur EinlOsung des Fiihrungs
anspruChs der Partei heiBt es: »Die kommunistisChe Partei setzt siCh zur 
Aufgabe, entsCheidenden EinfluB und vollstandige Leitung (rehju~~ee 
vlijanie i polnoe rukovodstvo) in allen Organisation en der Werktatigen 
zu erringen: in den GewerksChaften, den Kooperativen, den Dorfkommu
nen usw. Die kommunistisChe Partei strebt die DurChfiihrung ihres Pro
gramms und die volle HerrsChaft (polnoe gospodstvo) insbesondere in den 
gegenwartigen staatliChen Organisation en an, die von den Sowjets dar-
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gestellt werden. In allen Sowjetorganisationen sind Parteigruppen (par
tijnye frakeii) zu bilden, die strengster Parteidisziplin unterworfen 
sind ... Durch praktische, tagtagliche, aufopfernde Arbeit in den Sow jets 
und dadurch, daB sie ihre gefestigtsten und hingebungsvollsten Mitglieder 
(naibolee stojkie i predannye cleny) in aile Sowjetamter bringt, hat die 
kommunistische Partei die ungeteilte politische Herrschaft in den Sow jets 
und die faktische Kontrolle iiber deren gesamte Tatigkeit zu erringen.« 
Auf der anderen Seite wird die Partei aufgefordert, einen Eigenspielraum 
der Sowjets zu beachten: >,In keinem Faile diirfen die Funktionen der 
Parteikollektive mit denen der Staatsorgane, die die Sowjets sind, ver
mischt werden ... Die Partei hat ihre Entscheidung vermittels (cerez) der 
Sowjetorgane, im Rahmen der Sowjetverfassung zu verwirklichen. Die 
Partei bemiiht sich, die Tatigkeit der Sowjets zu leiten (rukovodit'), aber 
sidt nicht an deren Stelle zu setzen (ne zamenjat').« 25 Wenn somit der 
8. Parteitag zwar den politischen Fiihrungsanspruch der Bolschewtki un
geschmalert bekraftigte, jedoch den Sowjets in ihrer institution ellen Rolle 
als staatliche Organe einen eigenen Funktionsbereich ausdriicklich vor
behielt (wobei vermutlich in erster Linie an administrative Vollzugsauf
gab en gedacht war), so wurde dieses Konzept einer ungleichgewichtigen 
Polaritat von Partei und Staat in der politis chen Wirklichkeit sehr rasch, 
wenn nicht von Anfang an dadurch iiberholt, daB die Parteiorgane aller 
Ebenen, als Ergebnis der Ausformung des »demokratischen Zentralismus«, 
vor allem die oberen und die obersten Ebenen, zunehmend als die alleini
gen Entscheidungszentren sowohl in den grundsatzlichen wie operativen 
Fragen hervortraten. Damit verkiimmerten die Sowjets sowohl als Ent
scheidungsc als auch als Partizipationsorgane 26. Bereits im Dezember 1917 
schrieb deshalb die von Maxim Gorkij herausgegebene Zeitschrift Novaja 
tizn', »die Macht (sei) auf die Rate nur auf dem Papier, in der Fiktion, 
und nicht in Wirklichkeit iibergegangen ... Die Losung >Alle Macht den 
Raten< (habe) sich in Wirklichkeit in die Losung >Die Macht einigen 
Bolschewiki< verwandelt... Die Sow jets zerfallen, werden kraft
los ... « 27. Vor dem 7. Allrussischen SowjetkongreB (Dezember 1919) be
rich tete Kamenev, seiber ein fiihrender Bolschewik, iiber den Zustand der 
Sowjets: »Die Sowjet-Plenarversammlungen als politische Organisationen 
siechen oft dahin, die Leute beschaftigen sich mit rein technischen Arbei
ten ... Die allgemeinen Sowjetversammlungen finden selten statt, und 
wenn sich die Deputierten zusammenfinden, dann nur urn einen Bericht 
entgegenzunehmen, eine Rede anzuhoren usw.« 28 

Mitte der zwanziger Jahre sah sich die Parteifiihrung veranlaBt, zu einer 
»Belebung« (oZivlenie) der Sowjets aufzurufen und eine Reihe von MaB
nahmen einzuleiten 29, die indessen ohne nennenswerte Wirkung blie
ben 30. In seiner Stu die zum politischen ProzeB im Bezirk Smolensk, die 
den Zeitraum zwischen 1917 und 1938 abdeckt, kommt Merle Fainsod 
zum SchluB: »Constitutionally, the oblast (= Region, mittlere Verwal
tungsebene, H. W.) congress of soviets was the top government authority 
of the region, and the powers of the oblispolkom (= Exekutivkomitee 
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des Oblast-Sowjets, H. W.) derived from it. But even ... this was fiction, 
rather than fact. The congress of soviets met at irregular intervals and for 
very brief periods largely to ratify measures which had been prepared for 
it by the ispolkom which in turn operated under guiding instructions from 
the obkom bureau (= Bureau der kommunistischen Partei auf Oblast
Ebene, H. W.).« 31 

Mit einer kraftvolleren und zahlebigeren Bewegung hatte es die Parte i
fiihrung in der Auseinandersetzung urn die kiinftige Wirtschaftsleitung 
zu tun. - Die ersten chaotischen Monate nach der Machtiibernahme der 
Bolschewiki waren im Bereich der Wirtschaft dadurch gekennzeichnet, daB 
in zahllosen Betrieben Betriebsrate gebildet wurden und diese die Leitung 
der Fabrik iibernahmen 32. »Die erste Etappe der Oktoberrevolution kann 
als Zeit der wirklichen Diktatur der wirklichen Arbeiter in der Industrie 
bezeichnet werden ... Die Allmacht der Betriebsrate beruhte damals ... 
auf der Ohnmacht des Staates.« 33 In den Monaten vor dem Oktober 1917 
hatten die Bolschewiki alle Bestrebungen lokaler Rate, in Gemeinden und 
Betrieben Verwaltungs- und Leitungsfunktionen zu iibernehmen, entschie
den gefordert, wohl nicht zuletzt in der Absicht, damit den Zerfall der 
»ahen Ordnung« zu beschleunigen 34. Es verdient jedoch hervorgehoben 
zu werden, daB in der ersten Phase nach der Machtiibernahme die neue 
Regierung sich bereit zeigte, mit der Institutionalisierung des Rateprinzips 
zu experimentieren. »Den vielleicht starksten Ausdruck der im Rateprin
zip liegenden Tendenzen der unmittelbaren Massenherrschaft und zugleich 
>die offenste syndikalistische MaBnahme, die jemals in der sowjetischen 
Gesetzgebung enthalten war< (E. H. Carr), verkorperte die am 23-. Ja
nuar 1918 erlassene Verordnung iiber die Arbeiterkontrolle der Eisenbah
nen. Danach sollten fiir die Verwaltung der einzelnen Eisenbahnlinien 
besondere Rate der Eisenbahnerdeputierten mit Exekutivkomitees gebil
det werden, die nachsthohere territoriale Organe und schlieBlich einen 
Allrussischen Eisenbahnersowjet wahlten«.35 Angesichts des daraufhin 
folgenden Verkehrschaos wurde diese Regelung bereits nach zwei Monaten 
wieder riickgangig gemacht. Bereits in den ersten Monaten des Jahres 1918 
anderte die Regierung ihren Kurs und bereitete mit Hilfe der Gewerk
schaften der Betriebsrate-Autonomie ein Ende. 
In seiner Schrift >,Die nachsten Aufgaben der Sowjetmacht« 36 war Lenin 
bestrebt, die Einfiihrung der Einmannleitung (edinonacalie) samt dem 
»Taylor-System« in ,der Wirtschaftsfiihrung und die damit einhergehende 
Abschwachung, wenn nicht Beseitigung des Mitspracherechts des Betriebs
kollektivs zu begriinden, indem er zum einen auf die besondere Situation 
RuBlands hinwies (»Der russische Arbeiter ist ein schlechter Arbeiter im 
Vergleich mit den fortgeschrittenen Nationen« 37), sich zum anderen auf 
eine funktional-organisatorische Notwendigkeit berief, wonach »jede ma
schinelle GroBindustrie ... unbedingte 'und strengste Einheit des Willens 
erfordert, der die gemeinsame Arbeit von Hunderten, Tausenden und 
Zehntausenden Menschen leitet« 38. Wenn er es als unerlaBlich ansah, »den 
stiirmischen, wie Hochwasser im Friihjahr iiber alle Vfer brandenden Ver-
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sammlungsdemokratismus der werktatigen Massen zu verbinden mit eiser
ner Disziplin wah rend der Arbeit, mit der unbedingten Unterordnung 
unter den 'Willen einer Einzelperson ... wahrend der Arbeit« 30, so bleibt 
an dieser wie auch anderen Stellen 40 unklar, ob Lenin an eine inhaltliche 
Vermittlung von monokratischer Entscheidung des Einmannleiters und 
(vorangehender?) Diskussion des Betriebskollektivs dachte 41. Einige Be
merkungen im Entwurf zu »Die nachsten Aufgaben der Sowjetmacht« 42 

deuten eher auf das Konzept einer Funktionsteilung zwischen Entschei
dungsbefugnis des Einmannleiters und »Kontrolle von unten« seitens des 
Kollektivs hin: »Die Masse muB das Remt haben, sich verantwortliche 
Leiter zu wahlen, ... sie abzusetzen, ... jeden kleinsten Schritt ihrer Tatig
keit zu kennen und zu kontrollieren, ... ausnahmslos aile Arbeiter aus 
ihrer Mitte mit Exekutivfunktionen zu betrauen.« 43. 

Das von Lenin im Friihjahr 1918 entwickelte Konzept einer stark ab
geschwachten, wohl auf eine ex-post-Kontrolle zuriickgeschnittenen Parti
zipation des Betriebskollektivs wurde durch die weitere Entwicklung rasm 
iiberholt, als der 9. Parteitag der KPR (Marz/ April 1920) die von Trotzki 
propagierte »Militarisierung« der Arbeit beriet. Das Konzept, das Trotzki 
dahin kennzeimnete, daB die Arbeiter »hierhin und dorthin geworfen, 
beordert, kommandiert werden (miissen), genau wie Soldaten« 44, begeg
nete dem teilweise erbitterten Wider stand vor allem der sog. »Arbeiter
opposition«, einer vornehmlim kommunistisme Gewerksmaftler vereini
genden Gruppierung, und der Gruppe urn den bolsmewistischen Wirt
schaftstheoretiker N. Osinskij 45. Die letztere trat auf dem 9. Parteitag 
dem Vorhaben der Parteifiihrung mit» Thesen iiber die kollegiale und die 
Einmannleitung« entgegen 46, in den en betont wurde, daB »keines dieser 
beiden Prinzipien ... absolute technische Vorziige« habe, .wahrend »vom 
gesellschajtspolitischen Standpunkt aus ... die kollegiale Leitung einige 
Vorteile (besitze), die sie zum wimtigsten Prinzip des sowjetischen organ i
satorismen Aufbaus machen und ihre Beibehaltung und Festigung in der 
gegenwartigen Periode der kampferischen Arbeit erfordern« 47. Der 
9. Parteitag schloB sim indessen weitgehend dem von der Parteispitze, vor 
all em Trotzki. geforderten Konzept an, wobei der grelle Terminus »Mili
tarisierung« durm »Mobilisierung« der Arbeit ersetzt wurde 48. 

Der Gang der inn en politis chen, vor allem innerparteilimen Auseinander
setzung, die im 10. Parteitag (Marz 1921) ihren Hohe- und zugleich ihren 
SchluBpunkt fand und die der Aufstand der Kronstadter Matrosen sowie 
dessen blutige Niederwerfung durm die Bolscbewiki dramatism unter
strimen, kann hier nur gestreift werden 49. AuBer der Frage der Organi
sation der Wirtsmaftsleitung (Einmannleitung) ging es zunehmend urn das 
Problem der innerparteilimen Demokratie, insbesondere die Formulierung 
und Verwirklichung des Konzepts des»demokratischen Zentralismus«, 
und urn die Stellung der kommunistischen Gewerkschaften, wobei ein ge
meinsamer Nenner des Konflikts in der Frage nach der Ermoglichung der 
Partizipation der unteren Parteigremien und anderer gesellsmaftlimer 
Organisationen der grass-roots, vor allem der Gewerkschaften, und damit 
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in der Frage der Beteiligung der »breiten Masse« an den politis chen Ent
scheidungen gesehen werden kann. Hatte Lenin in dem Entwurf zu »Die 
nachsten Aufgaben der Sowjetmacht« (Marz 1918) noch ein Modell des 
»demokratischen Zentralismus« entworfen, das lokale Autonomie in be
merkenswertem Umfange vorsah 50, so verkiirzte er es vor dem 9. Parte i
tag (Marz 1920) auf die Forme!: "Der demokratische Zentralismus be
deutet, daB die Vertreter aus den Orten gewahlt werden und ein verant
wortliches Organ wahlen, das regieren muB ... Demokratischer Zentralis
mus schlieBt in sich, daB der Parteitag das Zentralkomitee kontrolliert, 
es ablOst und ein neues bestimmt.« 51 Der 10. Parteitag (Marz 1921) 
brachte mit seiner Resolution »iiber die Einheit der Partei«, in der jede 
»Fraktionsbildung« fiir unzulassig und »ausnahmslos aile Gruppen, die 
sich auf der einen oder anderen Plattform gebildet haben... fUr auf
gelost«, erklart wurden 52, die innerparteiliche Diskussion jah zum Ver
stummen. In einer weiteren Resolution des 10. Parteitags wurde die Kon
zeption der »Arbeiteropposition«, wonach mit der Leitung der Volkswirt
schaft nich~ die Partei, sondern die Gewerkschaft betraut werden sollte 53, 

als »grundfalsch« denunziert 54 und der Gewerkschaft damit endgiiltig 
die Rolle eines »Transmissionsmechanismus zwischen der Kommunistischen 
Parte; und den Massen« (Lenin) 55 zugewiesen. 

III. Entwicklung seit dem Tode Stalins 

Unter Stalins Herrschaft verodeten die Partizipationsmechanismen, ins
besondere der Sowjets, vollends. »Soviet society during (Stalin's) reign in 
general was terrorized, tightly organized, and run on a strict command 
basis. Under these conditions, public bodies, including the soviets, were 
so blatantly regimented by party and government bureaucrats that they 
became stultified robots and increasingly atrophied with disuse.« 56 Und 
sowjetische Autoren stell en im Riickblick fest: »In ihrer (d. h. der ortlichen 
Sowjets, H. W.) Tatigkeit kam der Personlichkeitskult Stalins in der nega
tivsten Weise zum Ausdruck. Die Arbeit der Sowjets und ihrer Organe 
war in vie!em von Formalismus durchdrungen, die Sitzungen wurden un
regelmaBig abgehalten, auf ihnen wurden aktuelle Fragen fast nie eror
tert ... 57 Unter dem EinfluB des Personlichkeitskults ging die Star kung 
des Zentralismus bekanntlich in vie!en Fallen iiber den Rahmen det prak
tischen Notwendigkeit hinaus und wurde auch dann noch praktiziert, 
nachdem er objektiv unnotig geworden war und einen verzerrten, biiro
kratischen Charakter angenommen hatte ... Die "iibertriebene Zentralisa
tion (izlicnaja centralizacija) in der Staatsverwaltung zeigte sich auch in 
der Beschneidung des faktischen Inhalts einer Reihe von Kompetenzen, 
die den ortlichen Organen iiberlassen waren 58 ••• Die Beschranktheit der 
Rechte der ortlichen Sowjets drosse!te ihre Initiative und reduzierte ihre 
Verantwortlichkeit fiir die Lage in den Betrieben, Einrichtungen und 
Organisationen, die der Befriedigung der dringenden Bediirfnisse der Be
volkerung zu dienen aufgerufen sind.« 59 
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Nach Stalins Tod kam - unter dem bestimmenden EinfluB von Chru
schtschow - eine Entwicklung in Gang, die im wesentlichen darauf zielte, 
verwaltungsorganisatorisch durch Dezentralisierung des Entscheidungs
und Vollzugsapparats eine groBere »Effizienz« der Staats- und Wirt
schaftsverwaltung zu erreichen, organisationspsychologisch eine moglichst 
breite Schicht unterer und mittlerer Funktionare sowie eine moglichst 
groBe Zahl »ehrenamtlicher« Mitarbeiter aus der Bevolkerung zu initiativ
freudiger, verantwortungsbewuBter Mitarbeit zu bewegen und herrschafts
instrumentell die von Uberzeugung motivierte Gefolgsbereitschaft der Be
vOlkerung an die Stelle des unter Stalin hauptsachlich durch Terror er
zwungenen Gehorsams treten zu lassen 60. Dabei konnen zwei zeitliche 
Abschnitte unterschieden werden. Die erste Phase, die auf dem 21. Parte i
tag (Januar/Februar 1959) und im neuen (3.) Parteiprogramm der 
KPdSU ihren Ausdruck fand und mit der Absetzung Chrutschtschows 
(Oktober 1964) vorlaufig abschloB, war von einer Grundstimmung domi
niert, die vor all em auf die rasche Beseitigung der »Uberreste des Person
lichkeitskults«, die beschleunigte Veranderung wesentlicher Grundstruk
turen des gegenwartigen Sowjetstaats, insbesondere die »Vergese11schaf
tung« einer zunehmenden Reihe staatlicher Funktionen und die dadurch 
ermoglichte Einleitung des »Absterbens« des Staates zielte, in manchem an 
den revolutionaren Optimismus erinnerte, der die verschiedenen Verlaut
barungen der Bolschewiki vor der Oktoberrevolution, vor a11em Lenins 
»Staat und Revolution«, charakterisiert hatte. Diese air of expectancy 61 

ist seit der Absetzung Chrutschtschows einem Pragmatismus gewichen, der 
sich etwa im Abklingen der Diskussion uber die Moglichkeit des schritt
weisen »Absterbens« des Staates und des hierauf zielenden Experimentie
rens mit Formen der »Vergese11schaftung« staatlicher Funktionen ausdriickt 
und in dessen Gefolge eine »Wiederverstaatlichung« vorubergehend »ge
se11schaftlicher« Organisationen eingesetzt hat.· »This initial optimism ... 
was soon tempered by a growing realization that the complexities of 
running an entire society do not easily yield to adjustments in administra
tion and that eVen the most enthusiastic leadership cannot alter reality 
by decree or persuasion.« 62 1m folgenden sol1 zunachst der Veri auf dieser 
Entwicklung insgesamt umrissen und sodann an Hand einzelner, der 
formal participatory structure zurechenbarer Einrichtungen belegt werden. 
Vorweg sei, worauf bereits hingewiesen wurde, nochmals unterstrichen, 
daB es aus mehr als einem Grund vorschne11 und unberechtigt erschiene, 
die Partizipationsmechanismen, die die Parteifiihrung seit dem Tode Sta
lins entweder zu reaktivieren oder ins Lebenzu rufen bestrebt war, von 
vornherein ausschlieBlich als 1nstrumente der Manipulierung der »Mas
sen«, mit anderen Worten: als eine nur raffiniertere Form »totalitarer« 
Herrschaftsausiibung zu sehen. Wie schon hervorgehoben, erschiene ein 
solches conceptual framework vor all em deshalb bedenklich, weil darin 
bestimmte, aus einem vorgefaBten (inhaltlich wie immer gefii11ten) »To
talitarismus«-Konzept ubernommene Grundannahmen eingehen wurden, 
die das Untersuchungsergebnis prajudizieren, insbesondere den Blick fiir 
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im conceptual framework nicht »vorgesehene« Aspekte der Wirklichkeit 
verstellen konnten. Demselben Bedenken ware ein Vorgehen ausgesetzt, 
das die einem westlichen Regierungssystem eigentiimlichen Partizipations
mechanismen und deren jeweiligen Siellenwert unbesehen als Modell der 
Untersuchung des sowjetischen Regierungssystems zugrunde legen wollte. 
Es ist eines der Verdienste des vor allem von D. Easton verfochtenen An
satzes, auf die mogliche Vielfalt der der demand-Artikulation und 
-Aggregation dienenden Institutionen und Strukturen aufmerksam gemacht 
zu haben. 
Den AnstoB zu der hier beschriebenen Entwicklung gab wesentlich der 
20. Parteitag (Februar 1956), auf dem Chruschtschow unter anderem auf 
die »ernsten Mangel in der Tatigkeit der Sowjets« einging und deren Ab
hilfe verlangte: »Die Sowjets muss en ihre Aufmerksamkeit den konkreten 
Fragen des wirtschaftlichen und kulturellen Aufbaus zuwenden und diese 
Fragen auf ihren Sitzungen systematisch zur Diskussion stellen.« Zur 
Behebung der Mangel im Verwaltungsapparat rief er dazu auf, die Akti
vis ten, d. h. die in ihrer arbeitsfreien Zeit ehrenamtlich fiir gesellschaft
liche Belange tatigen Freiwilligen, vermehrt »fiir die Verwaltung des wirt
schaftlichen und kulturellen Aufbaus heranzuziehen« 63. Eine Reihe im 
Jahr 1957 beschlossener Reformschritte steht insofern mit diesen Absichts
erklarungen in innerem Zusammenhang, als sie auf die Kraftigung oder 
Wiederbelebung von Entscheidungs- und Vollzugsinstanzen der mittleren 
und unteren Ebene unter »Heranziehung« (vovlecenie) der Werkratigen 
zielen. Am 22. Januar 1957 verabschiedete das ZK der KPdSU einen Be
schluB »iiber die Verbesserung der Tatigkeit der Sowjets der Deputierten 
der Werktatigen und uber die Verstarkung ihrer Verbindung mit den 
Massen« 64, in dem es unter anderem heiBt: »Partei und Reg;erung ... 
verwirklichen die Entwicklung der Sowjetdemokratie, ... iiberwinden die 
schadlichen Folgen des Personenkults, sichern die breite Teilnahme der 
werktatigen Massen an der Staatsverwaltung. Dies alles fiihrte zur ... Be
lebung der Tatigkeit der Sowjets der Deputie'rten der Werktatigen, hob 
ihre Rolle im wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau.« 65 Unter Hinweis 
auf noch bestehende »schwere Mangel« werden als dringliche Verbesserun
gen die regeimaBige Abhaltung von Vollsitzungen der Sowjets, die Bele
bung der Tatigkeit ihrer »standigen Kommissionen« und die srarkere 
Heranziehung des gesellschaftlichen »Aktiv«, d. h. des Kaders der »gesell
schaftlichen Freiwilligen (aktivisty) genannt. Die unteren Parteiorgane 
werden aufgefordert, »entschieden SchiuB zu machen mit der unnotigen 
Bevormundung und klein lichen Einmischung in die Tatigkeit der Sowjets 
und ihrer Exekutivkomitees« 66. Wenig spater, am 14. Februar 1957, ver
abschiedete das ZK der KPdSU einen BeschluB »iiber die we it ere Vervoll
kommnung der Organisation der Leitung von Industrie und Bauwirt
schaft« 67, mit dem die zentralisierte Wirtschaftsleitung durch' »sektoral«, 
also fiir einzelne Wirtschaftszweige zustandige Einzelministerien und 
Oberbehorden auf Unionsebene aufgegeben und durch die Einrichtung 
von »okonomischen Regionen« abgelOst wurde, deren jede von einem 
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durch die jeweilige Unionsrepublik ernannten Volkswirtschaftsrat ("sovet 
narodnogo chozjajstva« = Sovnarchoz) geleitet wurde, der »territorial« 
fiir Industrie und Bauwirtschaft zustandig war 68. In dem BeschluB hieB 
es unter anderem: »Unter den gegenwartigen Bedingungen, da un sere 
Industrie und Bauwirtschaft ein gewaltiges Wachs tum hinter sich haben, 
... ist es praktisch unmiiglich, die groBe Zahl der Betriebe und Baustellen 
von einem einzigen Ministerium aus ... konkret und operativ zu leiten ... 
Ein groBer Fehler der gegenwartigen Struktur der Verwaltung der Indu
strie und Bauwirtschaft ist, daB sie die Miiglichkeiten der iirtlichen Par
tei-, Sowjet- und Gewerkschaftsorgane in der Leitung des Wirtschaftsauf
baus beschrankt, ihre Initiative in der Mobilisierung der Krafte der Unter
nehmen und wirtschaftlichen Organisationen fiir eine volle und richtige 
Nutzung der iirtlichen Ressourcen und Miiglichkeiten hemmt ... Die Or
ganisationsstruktur der Verwaltung der Industrie und Bauwirtschaft muB 
auf der Verbindung zentralisierter Staatsleitung mit der Erhiihung der 
Rolle der iirtlichen Wirtschafts-, Partei- und Gewerkschaftsorgane in der 
Wirtschaftsverwaltung beruhen.« 69 Am 17. Dezember 1957 erlieB das 
ZK einen BeschluB »iiber die Arbeit der Gewerkschaften der UdSSR« 70; 

in dem die Gewerkschaften aufgerufen wurden, »ihre Aktivitat urn die 
Heranziehung der Werktatigen zur Wirtschaftsverwaltung zu verstar
ken« 71, fiir deren Verwirklichung der ZK-BeschluB auch den Versamm
lungen der Betriebsbe1egschaften groBe Bedeutung zuschreibt, "die erlau
ben, das Prinzip der Einmannleitung (edinonacalie) mit der Verwirklichung 
der Kontrolle von unten (kontrol' snizu) zu verbinden« 72. Auf Einzel
heiten dieser Beschliisse wird, sofern es der Zusammenhang erfordert, 
we iter unten naher eingegangen werden. 
Weiteren, Auftrieb erhielt die durch die genannten Beschliisse in Gang ge
brachte Entwicklung mit dem 21. Parteitag (Januar/Februar 1959), auf 
dem der Chruschtschowsche New Frontier-Optimismus wohl seinen deut
lichsten Ausdruck fand. 1m Rechenschaftsbericht des ZK kiindigte Chru
schtschow den Eintritt der Sowjetunion in eine neue historische Phase an, 
die Periode des entfalteten Aufbaus (razvernutoe stroitel'stvo) der kom
munistischen Gesellschaft 73 und nahm die Frage des »Absterbens des 
Staates« wieder auf. Unter anderem sagte er hierzu: »Wenn man die 
Frage yom Absterben des Staates (otmiranie gosudarstva) dialektisch an
geht, so ist sie die Frage von der Entwicklung der sozialistischen Staatlich
keit zur kommunistischen gesellschaftlichen Selbstverwaltung (kommu
nisticeskoe ob~cestvennoe samoupravlenie). Auch unter dem Kommunis
mus bleiben gewisse gesellschaftliche Funktionen, die den jetzigen staat
lichen Funktionen analog sind, bestehen, aberder Charakter und die Mit
tel ihrer Verwirklichung werden andere sein als in der gegenwartigen 
Entwicklungsphase. Eine wichtige Richtung in der Entwicklung der sozia
listischen Staatlichkeit ist die allseitige Entfaltung der Demokratie, die 
Heranziehung der breitesten Beviilkerungsschichten zur Verwaltung aller 
Angelegenheiten des Landes, die Heranziehung aller Biirger zur Teil
nahme an der Leitung des wirtschaftlichen und kulturellen Aufbaus ... 
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Schon jetzt ist klar, daB viele von staatlichen Organen ausgefiihrte Funk
tionen schrittweise in die Ausiibung durch gesellschaftliche Organisationen 
iibergehen miissen... Es wird dazu kommen, daB die Funktionen der 
Sicherung der offentlichen Ordnung und Sicherheit neben solchen staat
lichen Einrichtungen, wie der Polizei, den Gerichten, parallel von gesell
schaftlichen Organisation en wahrgenommen werden. Bei uns wird dieser 
ProzeB bereits jetzt (sejcas) verwirklicht ... Die sozialistische Gesellschaft 
schafft solche freiwilligen Organe der Sicherung der offentlichen Ordnung 
wie die Volksmiliz (narodnaja milicia), die Kameradschaftsgerichte (to
wari~ceskie sudy) und ahnliche Organe« 74. Mit diesen Ausfiihrungen 
Chruschtschows, vor allem mit der Formel von der »Obergabe (peredaca) 
bestimmter Funktionen staatlicher Organe an gesellschaftliche Organisa
tionen«, war das Stichwort fiir ein in der Geschichte der Sowjetunion bei
spielloses Experimentieren mit Formen und Inhalten der Biirgerbeteili
gung gegeben, iiber dessen Umfang und Verlauf noch zu handeln sein 
wird. 
In dem vom 22. Parteitag (Oktober 1961) beschlossenen neuen (3.) Par
teiprogramm wurde die vom vorhergehenden Parteitag akzentuierte Per
spektive teilweise aufgegriffen, teilweise jedoch wieder zuriickgenommen. 
An die Stelle des gewissermaBen in gre'ifbare Nahe geriickten »Ab
sterbens des Staates« trat das neue Konzept vom ,.Staat des ganzen 
Volkes« (vsenarodnoe gosudarstvo), eines Gebildes, das seine Repressions
funktion verlieren sollte, ohne aufzuhoren, Staat zu sein (eine bemer
kenswerte Xnderung gegeniiber der bisherigen marxistisch-Ieninistischen 
Doktrin vom Staat) 75, und kiinftig »die Hauptfunktionen des soziali
stischen Staates ... : die wirtschaftlich-organisatorische sowie die kulturell
erzieherische« 76 ausiiben sollte. Ferner schwachte das Parteiprogramm das 
Konzept der »Obergabe staatlicher Funktionen an gesellschaftliche Or
ganisationen« ab und hob statt dessen dar auf ab, daB »im Verlauf des 
kommunistischen Aufbaus ... die Rolle der Sowjets zunehmen« werde, 
wobei eine Briicke zum Konzept der »Vergesellschaftung« staatlicher 
Funktionen durch die These geschlagen wurde, daB »die Sowjets Merkmale 
sowohl einer staatlichen als auch einer gesellschaftlichen Organisation (auf
weisen) und ... in dieser Eigenschaft immer mehr als gesellschaftliche 
Organisation (auftreten), an deren Tatigkeit sich die Massen weitgehend 
und unmittelbar beteiligen« 77. Wohl der deutlichste Anklang an das Leit
motiv von Lenins »Staat und Revolution« findet sich in dem Abschnitt 
des neuen Parteiprogramms, in dem gefordert wird, es sei »darauf Kurs 
zu nehmen, daB der staatliche Angestelltenapparat eingeschrankt wird. 
daB immer breitere Massen Obung in-..der Verwmung erhalten und die 
Tatigkeit in diesem Apparat letztlich aufhort, ein besonderer Beruf zu 
sein« 78. 

Nach Absetzung Chruschtschows (Oktober 1964) machte sich unverkenn
bare Distanzierung vom Optimismus der vorangegangenen Jahre bemerk
bar. Der Rechenschaftsbericht des ZK, den Breschnew vor dem 23. Partei
tag (Marz 1966) hielt, war geradezu demonstrativ pragmatisch gestimmt 
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und schnitt das auf den beiden vorangegangenen Parteitagen so ausfiihr
lich behandelte Problem der »Entwicklung der sozialistischen Demokratie« 
fast nur beiHiufig an, wobei er sich weitgehend auf die Verb esse rung der 
Tatigkeit der Sowjets beschrankte 79. Der dem 24. Parteitag (Marz 1971) 
vorgelegte Rechenschaftsbericht des ZK widmete sich in einem Abschnitt, 
der mit »Starkung des Sowjetstaats; Entwicklung der sozialistischen 
Demokratie« iiberschrieben war, wiederum ausfiihrlicher dieser Proble
matik 80. Zwar unterstrich Breschnew in diesem Bericht, »eine wichtige 
Besonderheit des sozialistischen Aufbaus (bestehe) darin, daB die Teil
nahme der Werktatigen an der Verwaltung der Gesellschaft ... nicht nur 
durch staatliche Organe, sondern durch ein verasteltes Netz von Massen
organisation en der Werktatigen, vor allem solcher wie der Gewerkschaf
ten und des Komsomol, verwirklicht werde« 81, jedoch fehlte der Hin
weis, daB es sich urn gesellschaftliche Organisationen han dele, worin mehr 
als eine textliche Zufalligkeit zu sehen sein diirfte. Die skeptische Einstel
lung gegeniiber den gesellschaftlichen Organisation en als fiir die Ersetzung 
der staadichen Organe geeigneten Institutionen diirfte etwa auch darin 
zum Ausdruck kommen, daB die Verb esse rung, Verbilligung und Verklei
nerung des staadichen Verwaltungsapparats nunmehr von der »Einfiih
rung moderner Mittel und Methoden der Verwaltungstatigkeit« 82, also 
vermudich in erster Linie Elektronische Datenverarbeitung und Kyberne
tik, erwartet wird, anstatt von der »Heranziehung der Werktatigen«, von 
der gerade in dies em Zusammenhang im Parteiprogramm (1961) noch die 
Rede ist. Die in der Sowjetunion erschienenen verwaltungswissenschaft
lichen Abhandlungen aus jiingster Zeit bestarken diesen Eindruck. Hatten 
sie sich friiher, insbesondere in cler erst en Halfte der sechziger Jahre, vor
wiegend mit dem Problem einer moglichen »Vergesellschaftung« cler staat
lichen Funktionen befaBt, so steht nunmehr das Problem cler »Verwal
tungsfiihrung auf wissenschafdicher Grundlage« in ihrem Mittelpunkt, 
wobei sich neuerdings zunehmencl eine systemtheoretische und kyberne
tische Terminologie und Betrachtungsweise durchsetzt 83. 

IV. Die Ortlichen Sowjets (mestnye sovety) 

Stellung der Ortlichen Sowjets im Verwaltungsaufbau 

Ais »Ordiche Sowjets der Deputierten der Werktatigen« (mestnye sovety 
deputatov trudja~cichsja) werden im sowjetischen Staats- und Verwal
tungsrecht die Organe der allgemeinen Staatsverwaltung unterhalb der 
Unionsrepubliken bzw. Autonomen Republiken bezeichnet 84, namlich, die 
Unterschiede und Mannigfaltigkeit der gebiedichen Untergliederung sehr 
vereinfachend skizziert, »von oben nam unten«: auf der Ebene von krai 
(etwa: Region), oblast (etwa: Gebiet), okrug (etwa: Kreis), raion (etwa: 
Bezirk), gorod (Stadt) und selo (Dorf). 1m Jahre 1968 zahlte die UdSSR 
insgesamt rund 50 000 »ortliche Sowjets«, clavon 131 auf cler Krai-, 
Oblast- und Okrug- Ebene, 1909 in Stadten und 40 685 in Dorfern 85. 
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Die Deputierten der ortlichen Sowjets werden von der Bevolkerung der 
jeweiligen Gebietseinheit fur die Dauer von zwei Jahren gewahlt 86. Jeder 
Sowjet wahlt seinerseits ein Exekutivkomitee (ispolnitel'nyi komitet = 
ispolkom) 87, das die standige Entscheidungs- und Vollzugsinstanz der 
betreffenden Ebene darstellt und eine Reihe von Verwaltungsabteilungen 
und -stellen bei sich bildet, die in einzelnen Unionsrepublik-Verfassungen 
vorgeschrieben sind 88. 

Nach dem sowjetischen Staats- und Verwaltungsrecht ist fur die Exekutiv
komitees der jeweiligen Ebene das Prinzip der »doppelten Unterordnung« 
(dvojnoe podcinenie) maBgebend, gemaB dem das Exekutivkomitee so
wohl - horizontal - dem Sowjet, von dem es gewahlt ist, als auch 
- vertikal - dem Exekutivkomitee der Sowjets der nachsthoheren Ebene 
unterstellt ist 89, eine Regelung, die als Ausdruck des »demokratischen 
Zentralismus« interpretiert wird 90. Die »vertikale« Unterordnung schlieBt 
die Befugnis des nachsthoheren Exekutivkomitees ein, jeden BeschluB des 
unterstellten Organs aufzuheben 91, sie bedeutet - in Begriffen des deut
schen Kommunalrechts ausgedruckt - eine umfassende Fachaufsicht, die 
eine »Autonomie« im Sinne eines gegen die »fachaufsichtliche« Interven
tion der ubergeordneten Ebene gefeiten gegenstandlichen Bereichs aus
schlieBt 92. 

Zu dieser verwaltungsrechtlichen »doppelten Unterordnung« des Exeku
tivkomitees des Sowjets tritt in der politischen Praxis die Lenkung und 
Kontrolle durch die Parteigremien der gleichen Ebene wie der hoheren 
Ebenen 93. Wie in der schon erwahnten Regelung des 8. Parteitags (Marz 
1919) 94 wird auch in der yom 22. Parteitag (Oktober 1961) beschlossenen 
neuen Parteisatzung 95 jene ungleichgewichtige Polaritat zwischen Partei
und Staatsorganen zugrunde gelegt, wonach den Parteigremien der jewei
ligen Ebene einerseits aufgetragen wird, »die Leitung (rukovodstvo) der 
Sowjets, Gewerkschaften ... und anderen gesellschaftlichen Organisatio
nen durch die innerhalb dieser (agierenden) Parteigruppen« auszuuben, 
und ihnen andererseits vorgeschrieben wird, daB die "Parteiorganisatio
nen nicht an die Stelle der Sowjet-, Gewerkschafts- ... und anderen gesell
schaftlichen Organisation en der Werktatigen treten (podmenjat') und 
keine Vermischung der Funktionen der Partei- und anderen Organe sowie 
keinen unnotigen Parallelismus in der Tatigkeit zulassen« durfen 96. "The 
existence of two urban political structures, the Party and the Soviets, can 
be described as a division of political labor among two interlocking and 
parallel structures. The Party gives the political-ideological direction and 
communicates basic policies to the Soviets. The latter's functions are 
administrative and participatory.« 97 DaB in der Praxis nicht selten eine 
faktische Absorption der staatlichen Zustandigkeiten durch die unteren 
Parteigremien eintritt, wird auch von den Beschliissen, die die Partei
fuhrung in den letzten Jahren in bezug auf die Sowjets gefaBt hat, zuletzt 
yom ZK-BeschluB yom Marz 1971 98, bestatigt, die in beinahe gleich
lautenden Formulierungen die Praxis lokaler Parteigremien beklagten, 
»sich an die Stelle der Sowjets zu setzen, sie kleinlich zu bevormunden 

290 



und auch solche Fragen zu entscheiden, fiir die die sowjets zustandig 
sind« 69. 

Zur Star kung der Rolle der ortlichen Sow jets, sei es der mittleren Oblast
oder der unteren stadt- und Dorf-Ebene, wurden daher eine Reihe von 
MaBnahmen angekiindigt oder eingeleitet, deren wichtigste Aspekte im 
folgenden kurz dargestellt werden sollen. 

Kompetenzen der Ortlichen Sowjets 

Beginnend mit dem ZK-BeschluB yom 22. Januar 1957, der den Auftakt 
fiir den Versuch bildete, die ortlichen sowjets zu reaktivieren, wurde in 
den verschiedenen Verlautbarungen zu dieser Frage immer wieder betont, 
daB die lokalen Gremien und Funktionare nur dann zu groBerer Initiativ
und Verantwortungsfreudigkeit motiviert werden konnten, wenn die Ent
scheidungskompetenz der lokalen Ebene, vor allem im Bereich der Wirt
schaftsverwaltung, der Budget- und Planaufstellung, erweitert werden. 
Der Gang der Entwicklung solI am Beispiel der lokalen Industrie und des 
lokalen Wohnungsbaus angedeutet werden. Ais das ZK im Februar 1957 
beschloB, die Wirtschaftsleitung durch zentrale Einzelministerien aufzu
lOs en und von» Volkswirtschaftsraten« (sovnarchozy) geleitete »okono
mische Regionen« einzurichten, wurden verschiedentlich solche Betriebe, 
die unmittelbar der Versorgung der Bevolkerung mit Giitern des taglichen 
Lebensbedarfes dienten, nicht den Sovnarchozy, sondern den betreffenden 
ortlichen sowjets unterstellt. In der Russischen Unionsrepublik (RsFsR) 
kamen 1957 beispielsweise insgesamt 3400 solcher Betriebe unter lokale 
Leitung 100. Allerdings wurden in den folgenden Jahren immer mehr dieser 
Betriebe in die Sovnarchoz-Verwaltung eingegliedert. Dieser Trend fand 
in dem ZK-BeschluB Yom Januar 1961, die gesamte im Jahr 1957 den ort
lichen Sow jets unterstellte lokale Industrie unter die Leitung der Sovnar
chozy zu geben, sein vorlaufiges Ende. Chruschtschow begriindete dies 
damit, daB die den ortlichen sowjets unterstellte Industrie, die 1961 eincn 
Anteil von 11 Prozent am gesamten Produktionsvolumen der Industrie 
der UdssR hatte, eine urn 15 bis 20 Prozent geringere Arbeitsproduktivi
tat als die von den Sovnarchozy geleiteten Betriebe aufwies 101. Bei dieser 
Rezentralisierung ist es - zumal nach der 1965 verfiigten Auflosung der 
regionalen Wirtschaftsverwaltung durch Sovnarchozy und der Wiederein
fiihrung der sektoralen Wirtschaftsleitung durch Ministerien - seither im 
wesentlichen geblieben. - Khnlich ist die Entwicklung im Wohnungsbau 
und der Verwaltung des nichtprivaten Wohnraums verlaufen, ein Kom
plex, der wegen des stiirmischen Verstadterungsprozesses (1926 lebten 
18 Prozent der Bevolkerung der U dssR in stadten, 1961 rund 50 Prozent, 
mittlerweile schatzungsweise 60 Prozent) 102 und des durch diesen aus
gelosten Wohnraummangels in stadtgebieten zunehmende Bedeutung er
langt. Zwar wies das ZK der KPdsU in seinem BeschluB yom 31. Juni 
1957 »uber die Entwicklung des Wohnungsbaus in der UdssR« 103 den 
ortlichen sowjets eine fiihrende Rolle beim Wohnungsbau zu, jedoch trat 
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im weiteren Verlauf - abgesehen von GroBstadten, die sich als alleinige 
Bauherren weitgehend durchsetzen konnten 104 - in den meisten Orten 
eine Zersplitterung der Bautatigkeit und der eingesetzten Mittel zutage, 
die dazu fiihrte, daB der nichtprivate Wohnraum in der Regel einer Viel
zahl von Einrichtungen und Organisationen »gehort« und die ortlichen 
Sowjets meist nur iiber einen geringen Teil des nichtprivaten Wohnraums 
selbstandig verfiigen konnen 105. - 1m Marz 1971 erlieB das ZK der 
KPdSU einen BeschluB »iiber MaBnahmen zur weiteren Verbesserung der 
Arbeit der Raion- und Stadt-Sowjets der Deputierten der Werktati
gen« 106, der moglicherweise eine neue Phase in der Aufwertung der loka
len Instanzen einleitet 107. Der ZK-BeschluB hebt unter anderem darauf 
ab, daB »das standige Wachs tum der Zahl der Stadtbevolkerung immer 
groBere Anforderungen an die Tatigkeit der Stadtsowjets in bezug auf die 
Entwicklung des Wohnungsbaus und der Kommunalwirtschaft richtet«, 
und stellt demgegeniiber fest, daB »gleichzeitig in vielen Stadten die 
Sowjets keine unmittelbare Beziehung ... zum groBten Teil des staatlichen 
Wohnraums haben, von dem fast zwei Drittel (verschiedenen) Unterneh
men, Einrichtungen und Organisation en gehoren« 108. Es wird gefordert, 
den gesamten Wohnraumbestand und auch die kommunalen Versorgungs
betriebe in der Hand des jeweiligen Stadtsowjets zu vereinigen 109. In der 
wenige Tage darauf ergangenen Verordnung des Prasidiums des Obersten 
Sowjet der UdSSR »iiber die Grundrechte und -pflichten der Stadt- und 
Stadtbezirks-Sowjets der Deputierten der Werktatigen« 110 sind eine Reihe 
entsprechender Regelungen getroffen, wobei die materielle Dbergabe des 
Wohnraums und der Kommunalwirtschaft auf die ortlichen Sowjets aller
dings ausdriicklich kiinftigen Gesetzgebungsakten vorbehalten bleibt. Auch 
in bezug auf jene Finanzmittel, die den lokalen Instanzen zur freien Ver
fiigung stehen, finden sich in der Verordnung einige bemerkenswerte neue 
Ansatze. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob und wie diese Regelungen 
noch konkretisiert und verwirklicht werden. Vorlaufig kann die bisherige 
Entwicklung dahin zusammengefaBt werden »that the >decentralization< 
of urban government and administration has been modest since the death 
of Stalin despite the pressures of rapid urbanization« 111. Der den ort
lichen Instanzen iiberlassene Entscheidungsbereich ist somit gegensrandlich 
nach wie vor ziemlich begrenzt, wozu kommt, daB die lokalen Instanzen 
in der Wahrnehmung dieses gegenstandlich begrenzten Entscheidungsbe
reichs weiterhin den beiden Grundprinzipien des sowjetischen Verwal
tungsaufbaus: der Parteikontrolle und der »doppelten Unterordnung« 
unterstellt sind. Die mogliche Funktion der ortlichen Sowjets als Institu
tion der formal participatory structure, die EinfluBnahme auf Entschei
dungen, und sei es auch nur solche von lokaler Relevanz, zu ermoglichen, 
ist somit - unter bestehender Regelung und Praxis - von vornherein 
auBerordentlich beschrankt. 
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Wahl der Deputierten, Wahlerauftrage (nakazy) 
und Abruf (otzyv) 

Zu den rund 50 000 ortlichen Sowjets der verschiedenen Ebenen werden 
aile zwei Jahre rund 2 Millionen Deputierte gewahlt 112, Wahrend das 
Wahlgesetz, welches das Recht der Kandidatennominierung den bestehen
den Organisation en vorbehalt, also etwa ad-hoc-Gruppierungen aus
schlieBt, die Moglichkeit offen laBt, daB mehrere solcher Organisationen 
»konkurrierend« verschiedene Kandidaten fUr das Amt eines Deputier
ten nominieren und somit mehrere Kandidaten auf dem Wahl zettel zur 
Auswahl stehen, wird in der Praxis ausnahmslos nur ein einziger Kandi
dat nominiert, da sich auf der jeweiligen Ebene die Fiihrungsgremien der 
Partei und der anderen gesellschaftlichen Organisation en, vor allem der 
Gewerkschaften und des Komsomol, iiber das »Kontingent« der auf jede 
der Organisationen entfallenden Kandidaturen und iiber die zu nominie
rend en Kandidaten einigen, somit auch die formliche Nominierung auf 
den nachfolgenden Versammlungen der Mitglieder der betreffenden Orga
nisationen in der Regel nur noch formellen Charakter hat 113, Bei den 
Wahlen ist es iiblich, daB die Wahlbeteiligung fast 100 Prozent erreicht 
und iiber 99 Prozent der abgegebenen Stimmen auf die nominierten Kan
didaten entfallen 114, In den letzten Jahren betrug die Zahl der »durch
gefallenen« Kandidaten jeweils zwischen 100 und 200 (bei einer Gesamt
zahl von 2 Millionen Kandidaten) 115, 

In aller Regel wird etwa die Halfte der Deputierten neu in die Sowjets ge
wiihlt 116, In dieser »R 0 tat i 0 n« wird ein wichtiger Aspekt der ,,50-

wjetdemokratie« gesehen, wozu im Parteiprogramm ausgefiihrt ist: »Da
mit die Sowjets besser arbeiten und ihnen neue Kdfte zustromen, damit 
neue Millionen Werktatige durch die Schule der Staatsverwaltung gehen, 
ist es zweckmaBig, die personelle Zusammensetzung der Sowjets bei der 
Wahl mindestens zu einem Drittel zu erneuern,« 117 

Als weiteres zentrales Strukturprinzip gilt die A b b e r u f bar k e i t der 
Deputierten, In der Praxis der Sowjets spielt sie allerdings bislang eine 
statistisch unbedeutende Rolle, Die Zahl der im Jahr 1968 »abberufenen« 
Deputierten wird mit 541 angegeben 118, 

Stehen infolge der Nominierungspraxis somit personelle Alternativen 
kaum zur Wahl und schlieBt die Dominanz der Kommunistischen Partei 
programmatische Alternativen ohnehin aus, so ware es gleichwohl zumin
dest einseitig, in den Wahlen lediglich den Versuch der Parteifiihrung zu 
sehen, dem bestehenden Herrschaftssystem periodisch den Anschein mog
lichst breiter Zustimmung seitens der Bevolkerung und damit erneuerte 
Legitimitat zu verschaffen 119, In neueren, durch empirische Beobachtun
gen gewonnenen Darstellungen westlicher Wissenschaftler wird darauf ab
gehoben, daB die zahlreichen den Wahlen vorausgehenden Wahlversamm
lungen, zumindest neuerdings, »the expression of a limited amount of 
criticism« 120 erlauben, Zwar bleiben die »groBe Politik« und vor allem 
die Politik der obersten Parteifiihrung aus dem Themenkreis moglicher 
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Kritik nach wie vor sorgsam ausgespart. Churchward stellte bei seiner 
teilnehmenden Beobachtung der Lokalwahlen im Fruhjahr 1965 fest, daB, 
obgleich die Absetzung Chruschtschows nur wenige Monate zurucklag und 
eine Reihe seiner Reformen wieder ruckgangig gemacht wurden, diese Vor
gange der »groBen Politik« auf den Wahlversammlungen der Lokalwah
len praktisch keine Rolle spielten 121. Fragen von lokaler Bedeutung, vor 
allem auch Leistungen und Personen lokaler Partei- und Staatsfunktionare 
betreffend, erweisen sich die Wahlerversammlungen durchaus als Ein
richtungen zur Artikulierung von Wunschen und Formulierung von 
Kritik. »Election meetings vary tremendously in size and performance. 
Some produce no questions and little discussion, but others produce lively 
interjections, suggestions from the floor, and sharp criticism of retiring 
deputies or of suggested candidates.« 122 »While the meetings with republic 
candidates tend to preserve a rigidly formal atmosphere, the meetings 
with the candidates to lower level soviets of the city and city-raion may 
end in a flood of give-and-take from the floor. It is here that people may 
rise and tell their representative what is troubling them.« 123 

Hervorragende Bedeutung wird gerade in dies em Zusammenhang dem so
genannten Wah 1 era u f t rag (nakaz) beigemessen, der neben der Ab
berufung (otzyv) des Deputierten als Ausdruck eines imperativen Man
dats (imperativnyj mandat) gesehen wird, das »charakteristisch fur den 
sozialistischen Staat ist. Es erlaubt den Werktatigen, auf die Arbeit der 
Deputierten und Vertretungsorgane EinfluB zu nehmen« 124. Wahler auf
trage (in diesem technischen Sinn) kommen dadurch zustande, daB auf 
einer Wahlversammlung dem Kandidaten ein bestimmter Wunsch vorge
tragen wird, den die Versammlung mit Stimmenmehrheit zum BeschluB 
erhebt. Sie werden fur Sowjets und ihre Deputierten dann als verpflich
tend angesehen, wenn, wie es in einer neueren Darstellung heiBt, »sie 
begrundet (zweckmaBig) und praktisch ausfuhrbar (realistisch) (obosno
vanny [celesoobrazny] i prakticeski osu~cestvimy [real'ny]) sind ... Ihre 
Verwirklichung darf den Interessen der Wahler anderer Wahlbezirke und 
den Interessen des ganzen sozialistischen Staats nicht widersprechen« 125. 

Zwar laBt die Geschmeidigkeit dieser oder ahnlicher Formeln den Sowjet
organen einen wei ten Spielraum in der Entscheidung, einen bestimmten 
Wahlerauftrag als »verbindlich« zu behandeln 126. Die Deputierten sind 
indessen, vor all em in den letzten Jahren, offensichtlich bestrebt, einen 
moglichst groBen Teil der uberaus zahlreich eingehenden Wahlerauftrage 
zu erfullen, bei denen es sich meist urn Fragen von lokaler oder nachbar
schaftlicher Bedeutung handelt, wobei den Behorden zustatten kommt, 
daB die Wahler aufgerufen und verpflichtet sind, bei der Verwirklichung 
ihrer Auftrage mitzuwirken, vor allem zur ehrenamtlichen Mitarbeit zur 
Verfugung zu stehen 127. Fur die ortlichen Sowjets der Ukrainischen 
Unionsrepublik wird beispielsweise angegeben, daB in der Wahlperiode 
1969/71 insgesamt 160 000 Wahlerauftrage bei ihnen eingegangen sind, 
von denen rund 90 Prozent erfullt wurden 12B. 
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Vollsitzungen der Sowjets: Hau/igkeit, Dauer, Funktionen 

Nachdem es zu Zeiten Stalins vollends dazu gekommen war, daB die 
Vollsitzungen der ortlichen Sowjets, falls sie iiberhaupt einberufen wur
den, »rein formal abliefen, manchmal nur fiir die zeremonielle Bestatigung 
von durch die Exekutivkomitees vorbereiteten Entscheidungen«, wie es in 
dem die Wiederbelebung der ortlichen Sowjets einleitenden ZK-BeschluB 
yom 22. Januar 1957 heiBt 129, zielten die die Vollsitzungen der Sowjets 
betreffenden Reformen in erster Linie darauf ab, deren regelmaBige Ein
berufung, die Abhaltung von Plenardebatten und die Rechenschaftslegung 
der Exekutivkomitees vor dem Plenum der Sowjets zu erreichen. 
Als Ergebnis dieser wiederholt en Ermunterungen und AnstoBe »von oben« 
ist zweifellos eine - vor allem im Vergleich zum desolaten Zustand der 
ortlichen Sowjets der Stalin-Periode - bemerkenswerte Be1ebung der Ta
tigkeit der Sowjets eingetreten. Eine kiirzlich vorge1egte minuziose Sta
tistik fiir das Jahr 1968 unterrichtete unter anderem iiber folgende Da
ten 130: 49 125 (oder 99,4 Prozent) der ortlichen Sowjets wurden frist
gemaB einberufen, was nach den meisten unionsrepublikanischen Rege1un
gen mindestens 6 Sitzungen pro Jahr bedeutet 131, 48977 (oder 99,1 Pro
zent) der Exekutivkomitees erstatteten ihrem jeweiligen Sowjet einen 
Rechenschaftsbericht; 1 800300 (oder 60 Prozent) der Deputierten ergrif
fen auf einer der Sitzungen das Wort, und die Deputierten richteten ins
gesamt 56 711 Anfragen an die Exekutivkomitees. Auch wenn in solchen 
statistischen Zahlenspielen teilweise die Neigung zum Ausdruck kommen 
diirfte, die Tatigkeit der Sowjets - wie das ZK der KPdSU in seinem 
BeschluB Yom Marz 1971 kritisch anzumerken offensichtlich AniaB sah -
»nicht nach den im wirtschaftlichen und sozial-kulturellen Bereich erziel
ten (materiellen) Ergebnissen, sondern nach der (formellen) Anzahl der 
verschiedenartigen MaBnahmen, Sitzungen und Konferenzen zu beurtei
len« 132, so konnen sie doch als Indikator fiir wachs en de Aktivitat der 
Sowjets gewertet werden. Den erstaunlich sparlichen Informationen, die 
iiber den Verlauf von Plenarsitzungen der Sowjets vorliegen, ist zu ent
nehmen, daB diese kaum mehr als einige Stun den dauern 133 und neuer
dings vor allem die »Fragestunde«, in der die Deputierten Anfragen an 
das Exekutivkomitee rich ten, deren starkes Interesse findet 134. Ein weite
res Indiz fiir die gestiegene Aufmerksamkeit, die den Plenarsitzungen der 
Sowjets als moglichen Diskussionsforen zukommt, diirfte darin zu sehen 
sein, daB in jiingster Zeit auf die Probleme des Geschaftsverfahrens sol
cher Gremien und auf die Notwendigkeit, die Verfahrensrechte moglichst 
gesetzlich zu fixieren, eingegangen wird 135. Allerdings £alit auf, daB trotz 
wiederholter parteioffizieller Aufforderungen, die Publizitat der Sit
zungstatigkeit der Sowjets zu verbessern 136, offenbar noch immer die 
Praxis vorherrscht, die Sitzungen der Sow jets nicht oder kaum offentlich 
anzukiindigen und auch sonst keine Vorkehrungen fUr die Teilnahme der 
tHfentlichkeit zu treffen 137. 
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Stellung und Funktion der Deputierten 

Die genannten Reformschritte zielen unter anderem darauf, die Aktividi
ten der einzelnen Deputierten sowohl wahrend der (wie erwahnt: min de
stens zweimonatlich einberufenen, jeweils mehrstiindigen) Plenarsitzungen 
der Sowjets als auch in den zwischen den Sitzungen liegenden Wochen und 
Monaten zu erhohen (beziiglich dieses letzten Punktes wird, wie noch zu 
zeigen ist, den sogenannten Standigen Kommissionen der Sowjets und 
den sogenannten Deputiertengruppen besondere Bedeutung beigemessen). 
Von den Deputierten scheint die Erfiillung vor all em zweier Funktionen 
erwartet zu werden, namlich zum einen das jeweilige Exekutivkomitee 
und die von diesem geleiteten Verwaltungsabteilungen zu kontrollieren, 
zum anderen einen moglichst engen und liickenlosen Kontakt mit der 
Bevolkerung des Wahlkreises herzustellen. Was die Wahrnehmung der 
Kontrollfunktion angeht, so schein en sich in der Praxis Unzutraglichkei
ten daraus zu ergeben, daB eine Regelung dieses Komplexes noch aus
steht 138. In seinem BeschluB yom Marz 1971 unterstrich das ZK der 
KPdSU, »die staatlichen Organe und Amtspersonen (seien) verpflichtet, 
eine aufmerksame Einstellung gegeniiber den Vorschlagen der Deputierten 
zu zeigen und ihnen eine allseitige Unterstiitzung in der Erfiillung ihrer 
Pflichten zu geben« 139. Noch deutlicher kommt dieses Problem in einem 
Abschnitt des Rechenschaftsberichts zur Sprache, den Breschnew dem 
24. Parteitag (Marz 1971) erstattete: »Es ist an der Zeit, ein besonderes 
Gesetz auszuarbeiten, das den Status der Deputierten ... , ihre Vollmach
ten und Recine, und auch die Pflichten der Amtspersonen im Verhaltnis 
zu den Deputierten bestimmt. Wir glauben, daB die Annahme eines sol
chen Gesetzes die Autoritat und die Aktivitat der Deputierten erhohen 
wiirde.« 140 In einigen sowjetischen Publikationen der jiingsten Zeit wird 
versucht, durch statistische Angaben und empirische Untersuchungen ein 
Bild yom gegenwartigen Stand der Deputiertentatigkeit zu geben 141. So 
berichtet die bereits erwahnte Statistik dariiber, daB im Jahre 1968 die 
Deputierten insgesamt 65 711 Anfragen an die Exekutivkomitees richteten 
(bei rund 50 000 Sowjets und 2 Millionen Deputierten iibrigens eine recht 
bescheidene Zahl) und daB 1 958 186 (oder 96 Prozent) der Deputierten 
vor der Bevolkerung Rechenschaftsberichte abgaben, davon 934407 Depu
tierte zweimal oder ofter 142. Nach diesen Untersuchungen verwenden 
die Deputierten monatlich im Durchschnitt etwa 10 Stunden auf ihre 
Deputiertentatigkeit 143, sehen den Kontakt mit den Wahlern als deren 
funktional und zeitlich gewichtigsten Aspekt an 144 und betrachten ihre 
mangelnde Vorbereitung auf die Deputiertentatigkeit und die fehlenden 
Arbeitsmoglichkeiten (z. B. keine eigenen Biiroraume, keine sekretarielle 
und sonstige Hilfe) als die groBten Schwierigkeiten 145. Dabei wird gele
gentlich die Auffassung angedeutet, der gegenwartig von dem Deputierten 
aufgewandte Zeitbetrag fiir die Erledigung seiner Aufgaben sei unzu
reichend 146. Jede Intensivierung der Deputiertentatigkeit stoBt indessen 
rasch dadurch auf Grenzen, daB die dem »ehrenamtlichen« Deputierten, 
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der hauptberuflich im ProduktionsprozeB steht, fur seine Deputierten
arbeit zur VerfUgung stehende Zeit beschrankt ist. Da andererseits in der 
Verbindung von ehrenamtlicher, gesellschaftlich-politischer Aktivitat, vor 
allem von ehrenamtlicher Deputiertentatigkeit und hauptberuflicher Pro
duktionsarbeit ein wesentliches Merkmal der »Sowjetdemokratie« gesehen 
wird 147, ist eine Erweiterung der Deputiertentatigkeit zu Lasten der von 
den Deputierten in ihrer hauptberuflichen Produktionsarbeit verbrachten 
Zeit - zumindest auf der Ebene der lokalen Sowjets 148 - aus ideologisch
politischen Grunden (von den okonomischen ganz abgesehen) vorerst nicht 
zu erwarten. 

»Stiindige Kommissionen« (postojannye komissii) der Sowjets 

In den srandigen Kommissionen der Sowjets wird ein Mittel gesehen, 
neben der nur periodischen Sitzungstatigkeit der Sowjets eine kontinuier
liche Form der Mitarbeit der Deputierten zu institutionalisieren. Sie wer
den von den Sowjets in ihrer ersten Sitzung der neuen Wahlperiode ge
bildet und sind als eine Art standiger Fachausschusse ratig, etwa als 
Budget- und Finanz-, Wohnungsbau-, Ortlicher Handels- usw. Ausschus
se 149. Ein besonderes Merkmal der standigen Ausschusse ist, daB sich 
an ihrer Arbeit neben den Deputierten eine erhebliche Zahl von gesell
schaftlichen Freiwilligen (aktivisty) beteiligen. Fur 1968 weist die er
wahnte Statistik insgesamt 307350 standige Kommissionen (was fUr jeden 
Sowjet durchschnittlich rund 6 standige Kommissionen bedeutet) mit 
1 682000 (oder 82,5 Prozent der) Deputierten und 2624000 Aktivisti 
auf 150. Nachdem das nach dem 21. Parteitag (1959) im breiten Umfang 
unternommene - im nachsten Abschnitt naher zu behandelnde - Experi
ment, eine Reihe von lokalen Verwaltungsabteilungen und deren haupt
beruflichen Funktionarsstab aufzulOsen und ihre Aufgaben von durchweg 
ehrenamtlichen Mitarbeitern, teilweise im Rahmen der srandigen Kommis
sionen, erledigen zu lassen, weitgehend wieder ruckgangig gemacht worden 
ist, betatigen sich die standigen Kommissionen gegenwartig teils als Hilfs
organe der Vollversammlungen der Sowjets (kontinuierliche Kontrolltatig
keit gegenuber dem Exekutivkomitee und dessen Verwaltungsabteilungen, 
Erstattung von Berichten an die Sowjets u. a.), teils jedoch auch als »ver
langerter Arm« des Exekutivkomitees (Durchfuhrung von Beschlussen 
durch Mobilisierung und Organisierung »ehrenamtlicher« Mitarbeit von 
Aktivisti) 151. 

Die» Vergesellschaftung« staatlicher Funktionen 

Wie schon erwahnt, war der 21. Parteitag (1959) von einem Optimismus 
getragen, der vor all em in der Perspektive von der »schrittweisen Ober
gabe von staatlichen Funktionen an gesellschaftliche Organisationen« und 
von dem durch eine derartige »Vergesellschaftung« staatlicher Funktionen 
einzuleitenden »Absterben des Staates« zum Ausdruck kam. Das in den 
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folgenden Jahren vielerorts auf der Lokalebene in Gang gekommene Ex
perimentieren mit Formen dieser »Dbergabe«, d. h. der Auflosung haupt
beruflicher Verwaltungsstabe und deren Ersetzung durch ehrenamtliche 
»Freizeit-Verwalter«, verlief wesentlich in zwei Richtungen. Einerseits 
wurden die standigen Kommissionen der Sowjets als Vehikel dieser »Ver
gesellschaftung« angesehen, was urn so einleuchtender erscheinen konnte, 
als sie die »Heranziehung« von Aktivisti langst in betrachtlichem Umfang 
praktizierten; andererseits wurde beabsichtigt, eine Reihe hauptberuflicher 
Verwaltungsstellen unmittelbar - also gewissermaEen ohne den »Um
weg« uber die standigen Kommissionen und damit uber die Sowjets -
durch gesellschaftlich-ehrenamtliche Stabe zu ersetzen. Mehrere Jahre lang, 
vor allem im Jahr 1962, fand in den Zeitschriften, insbesondere in der 
mit Fragen der Sowjets befaEten Monatsschrift Sovety Deputatov Trud
jascichsja, eine lebhafte Diskussion zwischen diesen beiden »Schulen« 
statt 152, wobei sich die Verfechter der standigen Kommissionen auf das 
Parteiprogramm (1961) berufen konnten, demzufolge »den standigen 
Kommissionen der ortlichen Sowjets ... nach und nach immer mehr Fragen 
zur Entscheidung ubergeben werden( mussen), fUr die die Verwaltungen 
und Abteilungen der Exekutivorgane zustandig sind« 153. Wie sich das 
»Umfunktionieren« von standigen Kommissionen der Sowjets in ehren
amtliche Verwaltungsabteilungen praktisch abspielte, geht aus einigen Be
richten hervor 154. So beschloE urn 1960 der Sowjet der Stadt Borislav, 
die hauptamtlichen Abteilungen fur Kultur und (ortlichen) Handel beim 
Exekutivkomitee aufzulOsen und die entsprechenden standigen Kommis
sionen der Sowjets mit deren Funktionen zu betrauen. Die Kommissionen, 
den en je etwa ein Dutzend Deputierte und die doppelte Zahl von Akti
visti angehorten, richteten einen standigen Dienst ein. »Die diensthaben
den Deputierten und Aktivisti (der Kommission fUr Handel, H. W.) fuhr
ten die ihnen ubertragenen Aufgaben in ihrer arbeitsfreien Zeit aus; sie 
kontrollierten Geschafte und Kantinen, gingen den Beschwerden der 
Werktatigen nach ... Nach un serer Meinung ist im Lichte der Erfahrung 
dieses Vorgehen in kleineren Sddten durchaus gerechtfertigt.« 155 Khn
liches galt fur die Zusammensetzung der »auf gesellschaftlicher Basis« (po 
ob~cestvennomu nacalu) organisierten ehrenamtlichen Verwaltungsabtei
lungen mit dem wesentlichen Unterschied, daE ihr »Kern« nicht aus den 
Deputierten einer standigen Kommission, sondern ausschlieElich aus ge
sellschaftlichen Aktivisti bestand. Von der »gesellschaftlichen« Verwal
tungsabteilung fUr Handel beim Exekutivkomitee eines Raion z. B. wurde 
berichtet, daE sie sich aus funf ehrenamtlichen Inspektoren und 30 weite
ren Aktivisti zusammensetzte und von einem Pensionar geleitet wurde 156. 

In den fruhen sechziger Jahren erreichte diese Entwicklung ihren Hohe
punkt. Fur Ende 1963 wurde die Zahl der in der UdSSR tatigen »gesell
schaftlichen« Verwaltungsabteilungen mit 9166 (mit rund 100000 Akti
visti) 157 angegeben. 
Die zumindest vorlaufige Abkehr von dem von Chruschtschow initiierten 
Experiment wurde dadurch veranschaulicht, daE etwa ab 1964, vor all em 
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im Jahre 1967, eine Reihe von Artikeln erschienen, die sich mit der Mog
lichkeit der »Vergesellschaftung« von staatlichen Funktionen auf Grund 
von empirischen Untersuchungen kritisch auseinandersetzten 158. Dabei 
wurde gelegentlich beklagt, daB in der zuriickliegenden Phase eine »unan
gebrachte Begeisterung« (neumestnyj vostorg) 159 fUr eine auf »gesell
schaftlicher Basis« organisierte ehrenamtliche Verwaltung dazu gefiihrt 
habe, den gesellschaftlichen Aktivisti in Theorie und Praxis eine dispropor
tionale Aufmerksamkeit zuzuwenden. »Lange Zeit war die Aufmerksam
keit der Sowjets ... auf die gesellschaftlichen Aktivisti geradezu fixiert. 
Die Ausdehnung des Prinzips der gesellschaftlichen Mitwirkung wurde re
gelmaBig auf den Sitzungen der Sowjets und ... ihrer Exekutivkomitees 
diskutiert. Hierbei wurde gegeniiber den Aktivisti an Komplimenten nicht 
gespart.« 160 »Der Wunsch, nur das Gute zu sehen, bringt (eine Reihe von 
Autoren, H. W.) dazu, die Tatsache zu verges sen, daB sehr viele Mitglie
der der >selbstandigen Organisationen< nur der Zahl nach bestehen 
(cisljatsja), aber nicht arbeiten, und daB etliche dieser Organisation en nur 
auf dem Papier bestehen 161 ••• Infolgedessen werden die zahlenmaBigen 
Indikatoren der Quantitat der zur Leitung der Gesellschaft >Herangezo
genen< aufgeblaht (uvelicivat') 162 ••• Ein Mangel der Mehrzahl der ver
offentlichten Arbeiten besteht im Streb en der Autoren, urn die heiklen 
Fragen, vor all em urn die Frage des hauptamtlichen Staatsapparats, der 
Verbilligung, Verkleinerung, Verbesserung seiner Struktur herumzuge
hen 163 ••• Auf diese Weise existieren bei uns zwei Apparate. Der eine 
- hauptamtliche - ist ziemlich entwickelt und im Grunde nicht ersetzbar. 
Er hat Machtfunktionen, ist nicht frei von Biirokratismus und ist in der 
Regel nicht Gegenstand der Forschung. Der andere Apparat - der gesell
schaftliche - ist schlecht organisiert, unbestandig, arbeitet nur auf der 
Grundlage von Enthusiasmus und ist Gegenstand der verschiedensten 
Untersuchungen.« 164 In der Sache wird gegen die ehrenamtliche Verwal
tungs- und Kontrolltatigkeit vorgebracht, daB den ehrenamtlichen Mit
arbeitern vielfach die Fach- und Spezialkenntnisse fehlten, die zu einer 
mehr als forme lIen und oberflachlichen Verrichtung der Funktionen un
erlaBlich seien. »Sehr selten bedienen sich die gesellschaftlichen Kontrol
leure solcher Formen und Methoden, wie der Analyse der Rechenschafts
berichte, der Buchhaltungsdaten, statistischen und anderen Materials ... 
Verborgene Mangel fordert die gesellschaftliche Kontrolle nur selten zu
tage.« 165 Ferner wird beklagt, daB die hauptberuflich in der Produk
tionsarbeit stehenden Aktivisti auBerstande seien, als »Freizeit-Verwal
ter« die Kontinuitat eines Verwaltungsapparates sicherzustellen. »Die Ver
waltungsorgane befassen sich mit der operativen, tagraglichen Verwaltung. 
Ihnen ist eine ununterbrochene Tatigkeit eigentiimlich. Die gesellschaft
lichen Abteilungen sind infolge der Arbeit ihrer Mitglieder in der Grund
tatigkeit (d. h. der hauptberuflichen Produktionsarbeit, H. W.) nicht in 
der Lage, diese Ununterbrochenheit zu sichern.« 166 Es stellte sich heraus, 
daB die Moglichkeiten einer kontinuierlichen Verbindung von Produk
tionsarbeit und der in der Freizeit zu leistenden Verwaltungsarbeit be-
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grenzt sind 167. In der Praxis fiihrte diese Begrenztheit des den Produk
tionsarbeitern fUr ehrenamtliche Tatigkeit verfiigbaren Zeitbetrags dazu, 
daB sich das »ehrenamtliche« Verwaltungspersonal bis zu zwei Dritteln 
aus Pensionaren zusammensetzte, wodurch »im Kern ... die Ratio der 
ehrenamtlichen Abteilungen verletzt wurde, deren Mitarbeiter in ihrer 
Mehrheit diese Aufgaben mit der Arbeit in einem Betrieb oder einer 
Einrichtung verbinden sollten« 168. An der Organisation der verschiede
nen gesellschaftlichen Kontrollorgane wurde schlieBlich ausgesetzt, daB ihr 
Wucherwuchs zu einer Parallelitat und Duplizitat gefiihrt habe, eine 
Spezialisierung und Koordinierung ihrer Tatigkeit nicht vorgenommen 
worden sei. »In der Praxis wurden verschiedene gesellschaftliche Organe 
zum Teil willkiirlich und uniiberlegt geschaffen ... Zur Zersplitterung der 
Krafte der gesellschaftlichen Aktivisten kommt noch die groBe Zahl von 
(ebenfalls mit Kontrollaufgaben befaBten, H. W.) Kommissionen und 
anderen Organen bei den Stadt- und Raion-Komitees der Sowjet
organe.« 169 Infolge der fehlenden Koordinierung ergab sich eine auBer
ordentlich unterschiedliche Dichte der »Kontrolleinsatze« (kontrol'nye 
rejdy) 170 dieser Gruppen. "Von 117 befragten Betrieben und Einrichtun
gen wurden 112 (= 81 Prozent) ein- bis dreimal monatlich, 20 (= 14 Pro
zent) vier- bis siebenmal monatlich und 4 zwischen elf- und dreizehnmal 
monatlich von gesellschaftlichen Kontrolleuren aufgesucht.« 171 Insgesamt 
sprechen sich diese Autoren einerseits dafUr aus, an der »Heranziehung 
von Aktivisti« festzuhalten und sie womoglich zu erweitern 172. Anderer
seits halten sie eine ehrenamtliche Verwaltungstatigkeit nur im Rahmen 
hauptamtlicher Verwaltungsstabe und als Hilfstatigkeit fiir diese als reali
sierbar 173 und befUrworten sie, die Tatigkeit gesellschaftlicher Kontroll
organe an die (im folgenden Abschnitt darzustellende) Organisation der 
»Volkskontrolle« anzulehnen, wenn nicht in ihr aufgehen zu lassen und 
dadurch gewissermaBen wieder zu »verstaatlichen« 174. In der Praxis 
scheint die» Vergesellschaftung« staatlicher Funktionen, vor allem in der 
Form ehrenamtlicher Verwaltungsabteilungen, mittlerweile weitgehend 
riickgangig gemacht worden zu sein. »Citizen-staffed administrative 
organs within the city Soviet have today all but disappeared from 
view.« 175 

V olkskontrolle 

Die Vermutung liegt nahe, daB die Parteifiihrung mit ihrem BeschluB 
vom Dezember 1965, die Volkskontrolle, bei der an bereits bestehende 
Strukturen angekniipft werden konnte, zu einer Massenorganisation aus
zubauen 176, nicht zuletzt die Absicht verfolgte, dem Wildwuchs der ver
schiedensten gesellschaftlichen Kontrollgruppen zu steuern und eine Orga
nisation zu schaffen, von der aus die weiterbestehenden gesellschaftlichen 
Kontrollgruppen besser koordiniert und gefiihrt werden konnten 177. Die 
strikte Bindung der Organisation der "Volkskontrolle« an die Partei- und 
Staatsorgane wird in der Praambel des "Statuts iiber die Organe der 
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Volkskontrolle in der UdSSR« yom Marz 1969 178 unterstrichen, wonach 
sich »in den Organen der Volkskontrolle ... die Staatskontrolle mit der 
gesellschaftlichen Kontrolle der Werktatigen in den Betrieben, Kolchosen, 
Institutionen und Organisationen (verbindet) ... Die Organe der Volks
kontrolle arbeiten unter der Leitung der Partei und der Regierung, sie 
sind als deren aktive Helfer bei der taglichen Arbeit zur Erziehung der 
Kader im Geiste hoher Organisiertheit und Disziplin tatig. Die Partei
organisation en lenken die Tatigkeit der Organe der Volkskontrolle und 
leisten ihnen grofhmogliche Untersttitzung und Hilfe bei der Arbeit« 179. 

Wahrend die »Volkskontrolle« in ihren oberen Organen mit hauptamt
lichem Personal besetzt ist, fachert sie sich in ihren unteren Ebenen in eine 
Vielzahl ehrenamtlicher »Volkskontrollgruppen« und »-posten« auf, die 
in den einzelnen Betrieben, Organisationen usw. von deren Belegschaft 
gewahlt werden und abberufbar sind. Die ehrenamtlichen »Volkskontroll
gruppen und -posten« haben unter anderem das Recht, »Einsicht in die 
Dokumente und Unterlagen zu nehmen, die tiber den Stand der Dinge 
im Kontrollbereich Aufschltisse vermitteln, ... zu den Kontrollergebnissen 
Erklarungen der Personen anzuhoren, die die Schuld ftir die Nichterfiil
lung von Produktionsplanen und -aufgaben tragen und Verletzungen der 
Staatsdisziplin, Btirokratismus, Schlendrian, MiBwirtschaft und MiB
brauche zugelassen haben, ... und den Schuldigen gegentiber einen gesell
schaftlichen Tadel auszusprechen und ihnen die Pflicht aufzuerlegen, vor 
dem Kollektiv tiber die MaBnahmen zu berichten, die zur Beseitigung der 
Mangel ergriffen werden« 180. Bis Anfang 1968 wuchs der Apparat der 
"Volkskontrolle« auf 260000 »Kontrollgruppen« und 560000 »Kon
trollposten« mit insgesamt 7 Millionen ehrenamtlichen »Volkskontrolleu
ren« 181 an und tibertraf damit die anderen gesellschaftlichen Kontroll
gruppen bei wei tern, deren Bestand an ehrenamtlichen Mitarbeitern mit 
4 Millionen angegeben wurde 182. 

Die »Standigen Produktionskonferenzen« (postojanno 
dejstvujusCie proizvodstvennye soveScanii) 
in den Wirtschaftsbetrieben 

Besondere Aufmerksamkeit verdient schlieBlich die Frage, in welchen For
men und in welchem Umfang die »Heranziehung der Werktatigen« zur 
Wirtschaftsleitung und -verwaltung institutionalisiert worden ist. 
Wie schon erwahnt, ging die Parteiftihrung bereits wenige Monate nach 
der Machttibernahme im Oktober 1917 dazu tiber, die in einer Welle von 
spontanem Betriebsratesyndikalismus eingeftihrte »Arbeiterkontrolle« 
tiber die Betriebe abzubauen, die sogenannte Einmannleitung (edinona
calie) durchzusetzen und die Gewerkschaften auch im Bereich der Wirt
schaftsleitung auf die Rolle eines »Transmissionsmechanismus zwischen 
der Partei und den Massen« (Lenin) zu beschneiden. Edinonacalie als 
Organisationsprinzip der Wirtschaftsverwaltung und -leitung wurde da
durch bestimmt, daB der Einmannleiter auf der einen Seite betriebsintern 
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volle Anweisungsbefugnis hatte, volle Verantwortung trug, er anderer
seits aber auch in das hierarchische Unterordnungsverhaltnis der staat
lichen Wirtschaftsverwaltung wie unter die Kontrolle der Partei gestellt 
war 183. Da die Parteikontrolle in der innerhalb des jeweiligen Betriebes 
oder Betriebeteils gebildeten Parteigrundorganisation ihr wichtigstes In
strument hat, entwickelte sich zwischen »Einmannleiter« und dem inner
betrieblichen Parteigremium ein Kooperations- und Spannungsverhiiltnis, 
das dahin gekennzeichnet worden ist, »that the party committee of the 
primary Party organization is the real board of directors of the plant« 184. 

Einsetzend mit der auf dem 9. Parteitag (Miirz/ April 1920) vor allem 
auf Betreiben von Trotzki durchgesetzten »Militarisierung« der Arbeit 
und zugespitzt durch die Stalinsche Arbeitsgesetzgebung, die die Verlet
zung der Arbeitsdisziplin drakonisch ponalisierte 185, spielten in diesem 
extremen innerbetrieblichen Gehorsamsverhaltnis die Versammlungen der 
Belegschaft, wo sie noch zusammentraten, allenfalls die Funktion, zusatz
lichen sozialen Druck fiir die Ausfiihrung der befohlenen Planziele u. dgl. 
zu mobilisieren. 
In der durch den 20. Parteitag (1956) ausgelosten Reformdiskussion 
wurde denn auch die mogliche Rolle von Belegschaftsversammlungen in 
der Wirtschafts- und Betriebsfiihrung aufgegriffen. In einem im August 
1956 yom Parteiorgan Partijnaja Zizn' veroffentlichten Artikel 186 wurde 
zu einem moglichen Konflikt zwischen dem Einmannleiter und dem Kol
lektiv ausgefiihrt: »Natiirlich hielt und halt sich der erfahrene und ver
niinftige Wirtschaftsleiter fiir verpflichtet, den Willen des Kollektivs des 
ihm anvertrauten Betriebs auszufiihren, weil dieses Kollektiv, mit den 
Kommunisten an der Spitze, auf der Politik der Partei basiert und sieht, 
auf welche Weise diese Politik bei der Entscheidung der konkreten Fragen 
und den konkreten Bedingungen verwirklicht werden muB« 187, eine Be
merkung, in der das Konzept anklingt, auf eine unter Umstanden wider
strebende Wirtschaftsbiirokratie mit Hilfe von Belegschaftsversammlun
gen Druck auszuiiben. Nachdem das ZK der KPdSU in seinem BeschluB 
yom 17. Dezember 1957 »iiber die Arbeit der Gewerkschaften der 
UdSSR« 188 unter anderem unterstrichen hatte, daB »in der Heranziehung 
der Werktatigen zur Produktionsleitung (upravlenie proizvodstvom) 
groBe Bedeutung den Produktionskonferenzen zukommt, die erlauben, 
das Prinzip der Einmannleitung mit der Verwirklichung der Kontrolle 
von unten (kontrol'snizu) zu verbinden« 189, erging am 9. Juni 1958 eine 
gemeinsame Verordnung des Ministerrats der UdSSR und des Zentral
rats der Gewerkschaften (VCSPS) »iiber die Standigen Produktionskonfe
renzen« 190, in der vorgesehen ist, daB in allen Betrieben mit mehr als 100 
Beschaftigten »Standige Produktionskonferenzen« als Vertretungsorgane 
zu bilden seien, deren Mitglieder teils von der Belegschaft (kollektiv) des 
Betriebs gewahlt, teils aus » Vertretern der ... Gewerkschaftskomitees, Be
triebsverwaltung ... , der Parte i- und Komsomolorganisationen, der 
Grundorganisation der Wissenschaftlich-technischen Gesellschaft und der 
Gesellschaft der Erfinder und Rationalisatoren« zusammengesetzt sind. 
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An die Spitze ihrer Aufgaben ist gestellt, »ihre gesamte Arbeit an der 
Sicherung der erfolgreichen Tatigkeit des Betriebes ... , der ErfUllung und 
Dbererfiillung des Produktionsplans, der Entwicklung des sozialistischen 
Wettbewerbs, der allseitigen Hebung der Arbeitsproduktivitat und der 
Verbreitung der Erfahrung der Produktionsneuerer und -schrittmacher 
auszurichten«. Neben dieser Funktion, »Motor« der Arbeitsintensitat zu 
sein, wird indessen auch die Aufgabe genannt, »an der Ausarbeitung und 
Beratung der Entwiirfe sowohl der laufenden wie der Perspektiv-Produk
tionsplane und der Vorschlage zur Verbesserung der innerbetrieblichen 
Planung teilzunehmen (prinimat' ucastie), Berichte der Betriebsleiter ... 
iiber die laufende Arbeit ... zu horen« 191. Formell gesehen, ist mit dem 
Ausdruck »Teilnahme« ein nur schwacher Mitwirkungsmodus statuiert, 
der bedeuten diirfte, daB bestimmte Entscheidungen des Einmannleiters 
- in der Terminologie des deutschen Verwaltungsrechts gesprochen - allen
falls im »Benehmen«, keinesfalls jedoch im »Einvernehmen« mit der Pro
duktionskonferenz zu treffen sind. Politisch betrachtet, diirfte in dieser 
gesamten Regelung der Versuch der Parte i- und Staatsfiihrung zu er
blicken sein, eine weitere Kontrollinstanz gegeniiber der Wirtschaftsbiiro
kratie zu aktivieren 192. »The government ... tries to make use of friction 
between the workers and the executives in order to uncover shortcomings 
in the plant management.« 193 Dabei ist es gelegentlich zu innerbetrieb
lichen Konflikten wie dies em gekommen: »Es ist notwendig, einige Fehler 
in der Arbeit der Produktionskonferenzen zu untersuchen. Manchmal 
iiberschreiten sie ihre Befugnisse. In einigen Fallen wandte sich die Pro
duktionskonferenz - tiber die Kopfe der Betriebsleitung hinweg - direkt 
an den Sovnarchoz etwa wegen Rohmaterials und Geraten. Dies ist 
falsch.« 194 Anscheinend gehorten derartige Eigenmachtigkeiten von Pro
duktionskonferenzen eher der Friihphase dieser Entwicklung (1958-1960) 
an. Neuere Berichte deuten darauf hin, daB sich die Produktionskonfe
renzen mittlerweile weitgehend auf Fragen des innerbetrieblichen Arbeits
schutzes, der Produktionsverbesserung und ahnliches mehr beschranken. [n 
einer 1969 erschienenen Sowjet-Publikation wird von einer Untersuchung 
berichtet 195, die in zwei der groBten Betriebe des Donez-Beckens der Ein
stellung der Arbeiter zu den Standigen Produktionskonferenzen nach
ging. Dabei zeigte es sich, daB die Arbeiter in Fragen des Arbeitsschutzes 
und der Sicherheitstechnik die regste Aktivitat (durchschnittlich 5,7 Wort
meldungen je Produktionsversammlung) und in der Besprechung von 
Wirtschaftsfragen die geringste (durchschnittlich 1,8 Wortmeldungen) an 
den Tag legten. Bezeichnend fUr diese Entwicklung diirfte sein, daB sich 
das Prasidium des Zentralrats der Gewerkschaften veranlaBt sah, in einem 
BeschluB yom 17. Dezember 1969 196 Mangel in der Tatigkeit der Standi
gen Produktionskonferenzen (im Bereich der Fisch-, Fleisch- und Molke
reiwirtschaft) zu riigen: »Viele Produktionskonferenzen befassen sich sel
ten und ohne tiefe Analyse mit erstrangigen Produktionsfragen, fassen 
oft Beschliisse, die keine praktische Bedeutung haben ... Viele Gewerk
schaftskomitees und Wirtschaftsleiter unterschatzen die Rolle der Standi-
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gen Produktionskonferenzen, bringen sehen die Entwlirfe der Produk
tionsplane, die Ergebnisse der finanzwirtschaftlichen Tatigkeit des Betriebs 
usw. .. vor sie zur Beratung ... 1m Ergebnis zeigt die Tatigkeit einer 
Reihe von Produktionskonferenzen keinen erheblichen EinfluB auf die 
Verbesserung der Arbeit der Betriebe.« 197 Auch wenn sich die Standigen 
Produktionskonferenzen rasch, was die bloBe Zahl ihrer Mitglieder an
langt, zu einer weiteren Massenorganisation ausgewachsen haben (flir 
Ende 1958 wurde die Zahl der in sie gewahhen Arbeiter und Angestellten 
mit 7 Millionen angegeben) 198, so dlirfte ihre tatsachliche Leistung, eine 
wirksame Kontrolle »von unten« auszuliben, nur sehr bescheiden sein, 
von einer »Teilnahme« an den Produktionsentscheidungen gar nicht zu 
reden 199. 

SchlieBlich ist auf eine Reihe weiterer die »Heranziehung der Werktati
gen« institutionalisierender Einrichtungen hinzuweisen, ohne daB es der 
Umfang dieses Beitrages erlaubt> sie naher zu behandeln. 
1m Bereich der Rechtspflege ist die unterste Instanz der ordentlichen Ge
richtsbarkeit zu nennen, deren »Volksgerichte« in der Besetzung von je 
einem »Volksrichter« und zwei »Volksbeisitzern« judizieren 200. Die 
»Volksrichter« werden in allgemeinen Wahlen fUr die Dauer von flinf 
Jahren gewahh (1965: 7600 in der gesamten UdSSR), wahrend die 
»Volksbeisitzer« in offen en Versammlungen der Betriebs- usw. Kollektive 
flir die Dauer von zwei Jahren gewahlt werden (1965: rund 56 500) 201. 

Nachdem im Bereich der Rechtspflege und der Wahrung von Sicherheit 
und Ordnung den gesellschaftlichen Organisation en bereits in den ersten 
Jahren der Sowjetunion groBe Bedeutung beigemessen worden war, erleb
ten sie in den »Kameradschaftsgerichten« (kameradiceskie sudy) und den 
»Volksmilizen« (druziny) einen neuen Aufschwung 202, als sie auf dem 
21. Parteitag (1959) als Mittel der »Vergesellschaftung« staatlicher Funk
tionen herausgestellt wurden 203. Die Kameradschaftsgerichte, die in einer 
Besetzung von drei bis fUnf ehrenamtlichen »Richtern« tagen, konnen, 
grob gesagt, in zwei Typen unterschieden werden, deren einer am Arbeits
platz organisiert, vom Betriebskollektiv gewahh wird, dem jeweiligen Be
triebsgewerkschaftskomitee untersteht und in Arbeitsstreitigkeiten ent
scheidet, wahrend der andere am Wohnplatz konstituiert, in Versammlun
gen der Bevolkerung der Wohnblocks usw. gewahh wird, dem ortlichen 
Sowjet unterstellt ist und flir »Bagatellsachen des taglichen Lebens« zu
srandig ist 204. Die vom Kameradschaftsgericht verhangten Sanktionen 
sind »gesellschaftlicher Art«, deren scharfste der »offentliche Tadel« ist 205. 

Ein ebenfalls dichtes organisatorisches Netz stellen die sogenannten Stra
Ben- und Wohnblock-Komitees (ulicnye i kvartal'nye komitety) dar, die 
von Versammlungen der Bevolkerung der jeweiligen Wohnblocks usw. ge
wahh werden. »Sie organisieren die Bevolkerung flir die bauliche Ver
schonerung des Gebiets, fUr dessen Begrlinung und sanitare Reinhaltung, 
achten auf die richtige Ausnutzung des Wohnraums und der Kommunal
wirtschaft, tragen zur kuhurell-erzieherischen Arbeit unter der Bevolke
rung bei, starken die offentliche Ordnung.« 206 
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Einen Eindruck von der Vielzahl dieser Organisation en vermitteln An
gaben wie diese: Die Stadt Rostov (660 000 Einwohner) wies im Jahr 
1962 iiber 2000 »gesellsmaftlime« Organisationen, darunter 700 Kame
radschaftsgerichte und 380 StraBen- und Wohnblockkomitees, auBerdem 
152 »ehrenamtlime« Verwaltungsabteilungen beim Exekutivkomitee 
auf 207. Fiir Volchov (16500 Einwohner), eine Stadt in der Nahe von 
Leningrad, wurden 63 StraBen- und Wohnblockkomitees, 43 Volksmiliz
gruppen, 49 Kameradsmaftsgerimte und 11 Elterngruppen mit insgesamt 
rund 1500 Mitgliedern, also rund einem Zehntel der Bevolkerung, ange
geben 208. 

IV. Zusammen/assende Bemerkungen 

Der vorstehenden - iiberwiegend theorie- und institutionengesmimt
lichen - Darstellung seien absmlieBend einige systematisme Bemerkungen 
angefiigt. 
Die politische und wirtschaftlime Entscheidungsstruktur in der UdSSR ist 
- ungeamtet der wiederholten Reformansatze - nom immer homgradig 
zentralisiert, wenn aum nicht mehr durchweg auf Unions-, so doch auf 
Republikebene. Wo Stell en der mittleren und untersten Ebene Entschei
dungsbefugnisse eingeraumt sind, liegt deren Ausiibung weitgehend bei 
Exekutivkomitees oder Einmannleitern und untersteht zudem dem bestim
menden EinfluB der zustandigen Parteigremien der betreffenden Ebene. 
Wie zahlreich die Institutionen der formal participatory structure aum 
sein mogen, der politisme und wirtsmaftlime EntsmeidungsprozeB spielt 
sich fast vollstandig auBerhalb ihrer, insbesondere auBerhalb der ortlimen 
Sowjets und der Standigen Produktionskonferenzen ab, weshalb von einer 
unmittelbaren EinfluBnahme auf politis me und wirtschaftliche Entschei
dungen, und seien es nur solche von lokaler Reichweite und Relevanz, 
gegenwartig kaum gesprochen werden kann. 
Es liegt somit nahe, in dies en Partizipationsmechanismen in erster Linie 
Institutionen einer formal cooptation oder administrative participation 
zu sehen, wie sie von Selznick umschrieben worden sind: »The problem 
here is not one of decentralizing decision but rather of establishing orderly 
and reliable mechanisms for reaching a ... citizenry ... Any given act of 
formal cooptation will tend to fulfill both the political function of defend
ing legitimacy and the administrative function of establishing reliable 
channels for communication and direction.« 209 Diese Funktion scheint 
vor allem bei Institutionen wie StraBen- und Wohnblockkomitees, be
stimmten Standigen Kommissionen der Sowjets im Vordergrund zu stehen, 
bei denen es darum geht, gesellschaftlime Freiwillige fiir ehrenamtliche 
Mitarbeit, etwa fiir Stadtversmonerungskampagnen zu aktivieren und auf 
dies em Weg administrative Entscheidungen in »gesellsmaftlime Selbst
hilfe« umzusetzen, wobei zum politischen und administrativen Gewinn 
der Verwaltung noch ein nicht unerheblimer finanzieller tritt 210. 

Neben dies em Aspekt der Biirgerbeteiligung als einer bureaucratic ideo-
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logy 211 diirfte in der neueren Entwicklung indessen die verschiedenen In
stitutionen aufgetragene Kontrollfunktion besondere Beachtung verdie
nen. In ihr scheint sich das von Lenin in seiner Schrift »Die nachsten Auf
gab en der Sowjetmacht« angedeutete Konzept neuerdings wieder starker 
auszupragen, wonach in einer Art Funktionsteilung die Entscheidungsbe
fugnis bei einer monokratisch oder allen falls beschriinkt kollegial organi
sierten Stelle und eine umfassende »Kontrolle von unten« beim Kollektiv 
der jeweiligen Ebene lie gen. In der voriibergehend ausufernden Vielzahl 
iiberlappender Kontrollorganisationen und -stellen kommt wohl iiberdies 
die seit langem praktizierte Neigung der sowjetischen Partei- und Staats
fiihrung zum Ausdruck, durch die Einrichtung konkurrierender Kontroll
stellen mit kaum oder ungenau abgegrenzten Zustandigkeiten die Wirk
samkeit der Kontrolle iiber die unteren Instanzen und Personalstabe zu 
scharfen 212 »It is possible that volunteers are most useful in checking the 
bureaucracy. Amateurs seemingly may be sometimes more zealous than 
professionals in peering into dark corners.« 213 Was die neuere Entwick
lung betrifft, so beschrankt sich die »Kontrolle« 214 zwar in der Regel wohl 
noch immer weitgehend auf eine post-factum-Prufung und -diskussion, 
jedoch liegt die Vermutung nahe, daB sich eine derartige »Kontrolle von 
unten« auf der lokalen Ebene in dem MaBe mit einer Dbermittlung von 
demands 215 und dem Versuch ihrer Durchsetzung mischt, wie der Ent
scheidungsspielraum der mittleren und unteren Instanzen, seien es Exeku
tivkomitees oder Einmannleiter, erweitert wird und sich ihnen die Mog
lichkeit eroffnet, lokale und andere Sonderinteressen bei der Entschei
dungsfindung zu beriicksichtigen. So gesehen, ist in der den Institutionen 
der formal participatory structure zugewiesenen »Kontrolle von unten« 
die Chance angelegt, den noch immer weitgehend auBerhalb dieser ab
laufenden EntscheidungsprozeB zumindest mittelbar zu beeinflussen; dies 
urn so mehr, als sich die Partei- und Staatsfiihrung der Nach-Stalin-Periode 
veranlaBt sah, sich iiber die »aktuellen« Bediirfnisse und Wiinsche der Be
volkerung selbst dort, wo sie nach dem MaBstab der postulierten »Poten
tialitat« des Volkes als »schlechte Wirklichkeit« zu bewerten waren, nicht 
mehr unter Anwendung manipulatorischer oder terroristischer Mittel hin
wegzusetzen, sondern »mit den Menschen zu arbeiten, wie sie sind« (kakie 
oni est', Chruschtschow) 216, also auch starker auf ihre »aktuellen« Wiin
sche und Bediirfnisse einzugehen. 
Die Moglichkeit, daB »aktuelle« Bediirfnisse und Wiinsche der Bevolke
rung auf dies em Wege, zumindest mittelbar in den EntscheidungsprozeB 
wirksam eingehen, ist allerdings strukturell insofern begrenzt, als die be
stehenden Massenorganisationen, die fiir die Weitergabe in Betracht kom
men, im Bannkreis der Parte i- und Staatsorgane stehen und die Bildung 
autonomer Gruppierungen in dem intra-societal environment (D. Easton), 
die der Aggregierung und Artikulierung von demands dienen konnten, 
weitgehend unterbunden bleibt 217. Abgesehen von den staatlichen und 
halbstaatlichen Institutionen, zu den en der Biirger »hinzugezogen« wird, 
ist er somit darauf verwiesen, allenfalls individuelle Eingaben und Be-
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schwer den an die Partei- und Staatsinstanzen zu richten. DaB diese poli
tisch unorganisierte Form der Artikulation von individuellen Beschwerden 
und Wiinschen in der Praxis des Sowjetstaats seit je eine erhebliche Rolle 
spielt und von dessen Fiihrung nicht nur toleriert, sondern offen bar sogar 
ermutigt wird, ist in Fainsods Stu die iiber den politischen ProzeB in 
Smolensk (zwischen 1917 und 1936) eindrucksvoll belegt 218: »The letters 
provided one of the few direct links which the leadership had with grass
roots experience; the outpourings of the letterwriters and the responses 
they elicited represented the nearest approximation to a spontaneous 
dialogue between the leaders and their subjects which the Soviet system 
afforded.« 219 Die Rolle dieses »Artikulationskanals« wurde in der am 
12. April 1968 ergangenen Verordnung »iiber die Priifung der Vorschlage, 
Petition en und Beschwerden der Biirger« 220 unterstrichen und erweist 
sich in der enormen Zahl der von den Behorden registrierten und auch 
bearbeiteten Beschwerden und Eingaben 221. Dieser »Artikulationskanal« 
diirfte der Partei- und Staatsfiihrung vor allem deshalb vorteilhaft er
schein en, wei! er infolge der Fragmentierung individueller Eingaben poli
tisch ungefahrlich und zudem - wie die »Kontrolle von unten« iiber
haupt - geeignet ist, gewissermaBen als »Blitzableiter« zu fungieren, 
namlich mogliche Unzufriedenheit und MiBstimmung unter der Bevolke
rung von der politis chen Entscheidungsfindung der oberen Ebenen auf 
deren administrativen Vollzug der unteren Ebenen abzulenken 222. 

In der Beantwortung der Frage, ob, in welchen Formen und in welchem 
Umfang die Entscheidungsstruktur zu dezentralisieren sei, steht die Partei
und Staatsfuhrung der UdSSR zweifellos vor einem Dilemma. Auf der 
einen Seite fiihren eine Reihe von Faktoren, unter ihnen der Eintritt der 
Volkswirtschaft in die Phase einer differenzierteren Konsumgiiterproduk
tion 223 und die stiirmische Urbanisierung des Landes, zu solcher Komple
xitat und solchem Volumen der zu lOsenden Probleme, daB eine zentrali
sierte Entscheidungsstruktur allein aus organisatorisch-strukturellen Grun
den (decision over-load z. B.) 224 »dysfunktional« wird. Zudem scheint 
es sich urn eine dauerhafte, wenn iiberhaupt veranderbare Eigentiimlichkeit 
menschlicher Motivation zu handeln, daB die Dberzeugung des einzelnen, 
innerhalb eines relevanten Entscheidungsrahmens mitzuwirken und die zu 
treffenden Entscheidungen wirksam beeinflussen zu konnen 225, eine not
wendige Bedingung fiir eine Partizipation ist, die sich durch Initiativ
freudigkeit und Verantwortungsbereitschaft auszeichnet. Andererseits laBt 
eine Dezentralisierung der Entscheidungsstruktur auch erwarten, daB die 
dem zentralisierten System eigentiimliche Zweiteilung in policy-making 
(der obersten politis chen Gremien) und execution of policy (der unteren 
administrativen Stell en) 226 verwischt und damit das Entscheidungsmono
pol der Partei- und Staatsfiihrung zumindest tendenziell in Frage gestellt 
wird. Immerhin ermoglicht die Erweiterung des lokalen Entscheidungsrah
mens den an Institutionen der »Kontrolle von unten« beteiligten Biirgern, 
in eine »partizipatorische Praxis« 227 einzutreten, die uber eine administra
tive participation (Selznick) hinausgeht und einen Anstieg des politischen 
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Selbstvertrauens, der politis chen Erfahrung usw. einleitet, der seinerseits 
(was wiederum als ein kaum veranderbarer »psychologischer Mechanis
mus« anzusehen sein diirfte) dazu neigt, die von der Parteifiihrung ver
ordneten programma tisch en, institutionellen und sonstigen Grenzen zu 
iiberschreiten. Mit anderen Worten: Entscheidet sich die Parteifiihrung 
dafiir, es im wesentlichen bei der zentralisierten Struktur zu belassen, setzt 
sie die administrative und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des Systems 
aufs Spiel. Leitet sie hingegen eine auch die lokalen Stell en einbegreifende 
Dezentralisierung ein, riskiert sie, auf langere Sicht eine politische Dyna
mik in Gang zu bringen, die den Anspruch der Partei auf ungeschmalerte 
programmatische, personelle und sonstige Fiihrung gefahrden konnte. 
Der fiir eine verwaltungswissenschaftliche und organisationstheoretische 
Fragestellung wohl bemerkenswerteste Aspekt der hier untersuchten Ent
wicklung diirfte in dem yom New Frontier-Optimismus der Chru
schtschow-Periode bestimmten Versuch zu erblicken sein, die von haupt
beruflichem Personal besetzten Verwaltungsstellen abzuschaffen und sie 
durch eine ehrenamtliche »Freizeit-Verwaltung« abzulosen. Zwar ist den 
zuganglichen Darstellungen und Untersuchungen zu entnehmen, daB die
ses Experiment - zumindest vorlaufig - weitgehend abgebrochen und 
riickgangig gemacht worden ist, jedoch erlauben die bisherigen Ergebnisse 
nicht, die Ursachen dieser Entwicklung verlaBlich anzugeben, geschweige 
denn zu verallgemeinern. Besondere Bedeutung diirfte dem folgenden 
Faktor zukommen: Setzt die Erfiillung der auBergewohnlichen Anforde
rungen, die eine auch nur auf einzelne Bereiche beschrankte »Freizeit
Verwaltung« an die individuelle Fahigkeit und Bereitschaft zu sachlich 
wie zeitlich intensiver ehrenamtlicher Tatigkeit stellt, in jedem Falle eine 
tiefgreifende - sicherlich nur schrittweise, wenn iiberhaupt erreichbare -
Veranderung der bestehenden Motivations- und Verhaltensgewohnheiten 
voraus, so ist die Moglichkeit eines sol chen Wandels in der UdSSR zwei
fellos durch den Fortbestand einer » Tradition des Untertanverhaltens« 
(subject political culture) 228 zusatzlich beschwert, die auf das zaristische 
RuBland zuriickgeht und vor allem unter der Stalinschen Diktatur fort
gefiihrt, wenn nicht vertieft worden ist. Mit unverkennbarem Seitenblick 
auf die »politische Kultur« der UdSSR bemerkte kiirzlich ein sowjetischer 
Autor: »Dort, wo die Menschen gewohnt sind, konstruktiv (und sei es im 
beschrankten ... Rahmen einer biirgerlichen Demokratie) an der Politik 
teilzunehmen) ist es vielleichter als dort, wo der Staat in der Vergangen
heit despotischen Charakter hatte und die Massen politisch passiv 
waren ... (Auch) wird vieles yom kulturellen Niveau der Bevolkerung 
bestimmt ... Je riickstandiger ein auf den Weg des Sozialismus getretenes 
Land ist, urn so schwieriger und langwieriger wird der Ubergang zur 
unmittelbaren Verwaltung durch die Massen sein.« 229 Neben diesen Gege
benheiten der »politischen Kultur«, die, da historisch kontingent, einer 
»Vergesellschaftung« von Verwaltungstatigkeiten moglicherweise nur vor
iibergehend im Wege stehen, wird von sowjetischen Autoren neuerdings 
auf bestimmte organisatorische Prinzipien, etwa auf den »administrativen 
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Professionalismus«, abgehoben, die sich notwendig und allgemein aus der 
Besonderheit moderner Verwaltung ergaben. »Bei der Diskussion der 
Frage des Absterbens des Staates und des Verwaltungsapparates werden 
mitunter utopische Ansichten geauBert. Es wird z. B. gesagt, daB unter 
dem Kommunismus jeder Mensch unmittelbar an den Diskussionen und 
Entscheidungen aller gesellschaftlichen Angelegenheiten teilnehmen wird. 
Dies ist aber praktisch unmoglich ... Kein Mensch kann in allen Fragen 
kompetent sein.« 230 "Die Praxis des sozialistischen Aufbaus hat anschau
lich gezeigt, daB die einzelnen Burger nicht in gleichem MaB an der Ver
waltung, an der Losung der gesellschaftlich bedeutsamen Fragen teilneh
men. Vorwiegend ist es das Verwaltungspersonal, das bestimmte Entschei
dungen trifft. Das ist angesichts der Vielfalt der Verwaltungsfunktionen 
durchaus gesetzmaBig ... Die unmittelbare Mitwirkung der ubrigen in der 
Produktion ... beschaftigten Werktatigen muB zwangslaufig periodisch 
sein. Eher moglich ist eine solche Mitwirkung im Bereich der Leitung 
... und der Kontrolle.« 231 

Die erheblichen Folgen, die die Anerkennung bestimmter dauerhaft, wenn 
nicht lebenslang, jedenfalls professioneU mit Verwaltungsaufgaben befaB
ter Person en grupp en fiir einen zentralen Bereich der marxistisch-lenini
stischen Lehre hat, liegen auf der Hand: Zwei Voraussetzungen, die, zu
mindest in Lenins "Staat und Revolution«, als notwendige oder gar hin
reichende Bedingungen fiir eine prinzipieU vollstandige personeUe "Ro
tation« in der Verrichtung der Verwaltungsfunktionen hervorgehoben 
wurden, werden nunmehr praktisch fiir nicht herstellbar erklart; einmal 
namlich - objektiv - eine schrittweise »Reduktion von Komplexitat« der 
Verwaltungsaufgaben, zum anderen - subjektiv - die Fahigkeit und Be
reitschaft moglichst vieler, wenn nicht aUer Biirger, Verwaltungsaufgaben 
ehrenamtlich zu iibernehmen, und damit letztlich die Aufhebung der Ar
beitsteilung, zumindest in diesem Bereich. Abgesehen von der damit ange
sprochenen Ideologie-Problematik, bleibt die Frage gestellt, ob und wie 
der Tendenz eines professionalisierten und spezialisierten Verwaltungs
apparates, sich in der Zielsetzung und Mittelwahl zu verselbstandigen, 
institutioneU begegnet werden kann. Unter dem Gesichtspunkt einer par
ticipatory administration verdienen vor aHem die erwahnten Experimente 
mit der »Vergesellschaftung« einzelner Verwaltungsbereiche die besondere 
Aufmerksamkeit weiterer verwaltungswissenschaftlicher Untersuchung. 

Anmerkungen 

Vgl. den dieser Problematik gewidmeten Sammelband von Frederic J. Fleron (Hrsg.), 
Communist Studies and the Social Sciences, Chicago 1969. 

2 Flir eine Obersi<ht verschiedener Fassungen des »Totalitarismus«-Konzeptes vgl. 
Frederic }. FIeron, Introduction, in: deTs., Communist Studies, a.a.a., S. 15 f. In 
seinem jiingsten Beitrag zum Thema ~Totalitarismus« halt Carl Joachim Friedrich 
(Evolving Theory and Practice, in: Carl Joachim Friedrich, Michael Curtis, Benjamin 
R. Barber, Totalitarianism in Perspective, Three Views, (New York 1969) zwar an 
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seiner BegriHsbestimmung fest (S. 126), weist aber darauf hin, dall das von ihm zur 
BegriHsbestimmung vorgesdtlagene Syndrom von Merkmalen (» ... ,define< this par
ticular kind of autocracy by describing its operational parts«, S. 124) lediglidt das 
eine Ende eines Kontinuums bezeichnet (» ... it is quite meaningful to speak of 
totalitarian features in terms of more or less«, S. 153). 1m iibrigen warnt er zutref
fend davor, aus cler Kontroverse einen »essentialistischen« Begriffsstreit zu Machen: 
.5ince it does not intrinsically matter whether a regime is called totalitarian or given 
some other adjectival designation, as long as the central features are identified and 
described with a reasonable degree of correspondence to the available documentation, 
i. e. reality, review of the divergent use or abuse of the term do not prove anything 
about the reality«, S. 124 f. 
Zur Anwendung eines modifizierten pluralistisdten konzeptionellen Rahmens fur die 
Untersuchung von Interessengruppen in der UdSSR, der als einer der gegenwartig 
wichtigsten und wohl auch meistversprechenden neuen Ansatze in der westlichen 
UdSSR-Forsdtung anzusehen sein dUrfte, vgl. H. Gordon Skilling, Interest Groups 
and Communist Politics, in: Frederic J. Fleron, Communist Studies, a.a.O., S. 281 ff. 

4 Vgl. audt Robert S. Sharlet, Systematic Political Science and Communist Systems, 
in: Frederic J. Fleron, Communist Studies, a.a.O., S. 210 f. Zum »ideological emo
tivism«, der in der Gegeniiberstellung von »Totalitarismus« und »Demokratie« 
steckt, vgl. Benjamin Barber, Conceptual Foundations of Totalitarianism, in: Carl J. 
Friedrich, Michael Curtis, Benjamin Barber, Totalitarianism, a.a.O., S. 12 f., und 
Anm. 58, wo die Frage gestellt wird, ob es angesichts des assoziations- und emotions
schwangeren »Hofs« des Begriffs »Totalitarismus« nieht das beste ware, auf dessen 
Verwendung ganz zu verzichten. 

5 Vgl. hier audt Robert S. Shadet, Systematic political Science, a.a.O., S. 210: »We 
must find the conceptual language to describe the intermediate group process as a 
two-way medium for the downward and upward flow of political communication 
in a Communist political system.« Hervorhebung von mir, H. W. Vgl. auch H. Gor
don Skilling, Interest Groups, a.a.O., S. 290. 

6 Vgl. hierzu Hellmut Wollmann, Citizen Participation in USA, in diesem Band, 
S. 321 mit Nadtweisen. 

7 Sidney Verba, Democratic Participation, in: The Annals of the American Academy 
of Political and Social Science, Bd. 373, 1967, S. 64. 
W. 1. Lenin, Entwurf des Artikels .Die niidtsten Aufgaben der Sowjetmadtt« (Marz 
1918), in: Lenin-Werke, Bd. 27, Berlin 1960, S. 199, vgl. dort audt S. 198. 

9 W. 1. Lenin, Staat und Revolution (August/September 1917), in: W. 1. Lenin, Aus
gewahlte Werke, Bd. 2, S. 315 H. 

10 Ebd., S. 416. Zu dem fur Lenin damit verbundenen Problem der Aufhebung der 
Arbeitsteilung vgl. ebd., S. 397. Eingehender hierzu Hellmut Wollmann, Arbeitstei
lung als Problem des Marxismus-Leninismus, in: Klaus v. Beyme (Hrsg.), Theorie 
und Politik. Festsdtrift zurn 70. Geburtstag von Carl J. Friedrich, Den Haag 1971, 
S. 399 H. Zu Lenins Vorstellungen vom Ausbildungs- bzw. Lernprozell vgl. audt 
deTS., Werden die Bolsdtewiki die Staatsmadtt behaupten?, in: W. 1. Lenin, Aus
gewahlte Werke, Bd. 2, S. 468, mit dem meist unridttig zitierten .Kiidtinnen-Bei
spiel«. 

11 W. 1. Lenin, Staat und Revolution, a.a.O., S. 410. 
12 Ebd., S. 352 f. 
13 W. 1. Lenin, Was tun? (1902), in: Lenin-Werke, Bd. 5, S. 357 H., insbes. S. 435 H., 

vgl. audt S. 396. 
14 Ebd., S. 436. 
15 Vgl. etwa W. 1. Lenin, Urspriinglicher Entwurf der Resolution des X. Parteitages der 

KPR uber die syndikalistisdte und anardtistisdte Abweidtung in unserer Partei (Marz 
1921), in: W. 1. Lenin, Ausgewahlte Werke, Bd. 3, S. 665. 

16 Barrington Moore Jr., Soviet Politics - The Dilemma of Power, Cambridge, Mass., 
1951, S. 62 f. 

17 Oskar Anweiler, Die Ratebewegung in Rullland 1905-1921, Leiden 1958; ders., 
Einleitung, in: Frits Kool und Erwin Oberlander (Hrsg.), Arbeiterdernokratie oder 
Parteidiktatur, Dokumente der Weltrevolution, Bd. 2, Olten-Freiburg 1967. 
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18 Zu Lenins wemselnder Einstellung zu den 1905 »spontan« entstandenen Arbeiter 
rat en vgI. Oskar Anweiler, Ratebewegung, a.a.O., S. 89 ff. Zur Entstehung der 
Sowjets im Jahre 1905 vgI. ebd., S. 39 H., vor allem S. 49-53 (zu dem im Mai 1905 
im Textilzentrum Ivanovo-Voznesensk gebildeten »Rat der Bevollmachtigten«, clem 
»ersten Sow jet der russismen Revolution«, ebd., S. 49) und S. 55-58 (zu dem auf 
dem Hohepunkt des Oktoberstreiks 1905 gewahlten »Petersburger Rat der Arbeiter
deputierten«, der »zum Vorbild der anderen Rate im Jahre 1905 und spater 1917« 
wurde, ebd., S. 58). 

19 VgI. hierzu Oskar Anweiler, Einleitung, a.a.O., S. 30 L; vgI. vor allem W. I. Lenin, 
Staat und Revolution, a.a.O., S. 342, S. 357, S. 364. 

20 VgI. Oskar Anweiler, Einleitung, a.a.O., S. 33. 
21 W. I. Lenin, Ausgewahlte Werke, Bd. 3, S. 200. 
22 VgI. Programm der KPR (B), in: Boris Meissner, Das Parteiprogramm der KPdSU 

1903-1961, Koln 1962, S. 126 H. 
23 Vgl. Rezoljucija, Po organizacionnomu voprosu, in: KPSS 0 rabote sovetov, Moskau 

1959, S. 37 H. 
24 Ebd., S. 38, Hervorhebungen von mir, H. W. 
25 Ebd., S. 39 L 
26 AusfiihrIim zu dieser Entwicklung vgI. Oskar Anweiler, Ratebewegung, a.a.O., 

S. 274 H. 
27 Zitiert nam Oskar Anweiler, Ratebewegung, a.a.O., S. 259. 
28 Zitiert nam Oskar Anweiler, Einleitung, a.a.O., S. 55. 
29 VgI. etwa: XIV Konferencija RKP (b), 27-29/4/1925: 0 partijnom stroitelstve, in: 

KPSS 0 rabote sovetov, a.a.O., S. 179 ff. 
30 Ausfiihrlich zu dieser Entwiddung vgI. Barrington Moore, Soviet Politics, a.a,O., 

S. 128 H. 
31 Merle Fainsod, Smolensk under Soviet Rule, New York 1963, S. 93 L Diese unge

wohnlim detailreime Studie des politismen Prozesses im Bezirk Smolensk beruht auf 
umfangreimen Armivmaterialien, die wahrend der Okkupation von Smolensk durm 
die deutsmen Truppen nam Deutsmland verbramt worden waren und mit Kriegs
ende in amerikanische Hande kamen. Zur Statistenrolle des Sowjets gegeniiber dem 
von ihm formell gewahlten Exekutivkomitee und heider gegenuber dem Parteiburo 
vgI. ebd., S. 93 ff. und S. 145 ff. 

32 Ausfiihrlim hierzu vgI. Oskar Anweiler, Ratebewegung, a.a.O., S. 154 ff. und 
S. 274 ff., Ferner deTS., Einleitung, a.a.O., S. 46 H. 

33 Zitiert nam Oskar Anweiler, Einleitung, a.a.C., S. 47. 
34 VgI. Oskar Anweiler, Ratebewegung, a.a.O., S. 157. 
35 Ebd., S. 278. Zum Dekret vom 21. und 29. 12. 1917, durm das die Fiille der Gewalt 

in jedem TruppenteiI auf die Soldatenkomitees iibertragen wurde, -die auch die Be
fehlshaber bis zum Regimentskommandeur einsmlieBlim wahlten, vgI. ebd., S. 276 f. 
Zum ebenfalls raschen Ende dieses Experiments vgl. ders.} Einleitung, a.a.a., S. 48 f. 

36 W. I. Lenin, Die namsten Aufgaben der Sowjetmamt, in: W. I. Lenin, Ausgewahlte 
Werke, Bd. 2, S. 735 H. 

37 Ebd., S. 753. 
38 Ebd., S. 762 L Vgl. hierzu aum Karl Marx, Kapital, Bd. 1, in: MEW, Bd. 23, S. 350, 

wo sim ein (durm Lenin iibernommener?) Vergleim des Produktionsleiters mit einem 
Musikdirektor findet. 

39 W. I. Lenin, Ausgewahlte Werke, Bd. 2, S. 765. Hervorhebungen von mir, H. W. 
40 VgI. etwa aum ebd., S. 764: » .•• Notwendigkeit ... der Koordinierung der Aufgabe, 

Versammlungen uber die Arbeitsbedingungen abzuhalten, mit der Aufgabe unbeding
ter Unterordnung unter den Willen des sowjetischen Leiters, des Diktators, wahrend 
der Arbeit.« In dieser Passage streift Lenin das in diesem Zusammenhang inter
essierende Problem, ohne es jedom Zu entfalten. 

41 VgI. hierzu Friedrich Engels, Von der Autoritat, in: MEW, Bd. 18, S. 305 H., wo, 
allerdings unter Verwendung eines unklaren Begriffs von »Autoridit« (= autori
tar?), der moglime inhaltlime Zusammenhang von koIIektiv gefaBter Entsmeidung 
und der »autoritaren« Durchsetzung dieser Entscheidung deutlicher herausgearbeitet 
ist: .(Es) treten ... in jedem Augenblick Detailfragen iiber die Produktionsweise, 
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die Verteilung des Materials etc. auf, Fragen, die sofort gelost werden miissen, wenn 
nieht die gesamte Produktion im selben Augenblick zum Stehen kommen soli; ob sie 
nun auf Entseheid eines an der Spitze jedes Arbeitszweigs gestellten Delegierten 
gelost werden oder, wenn dies moglieh ist, dunn MajoritatsbeschluB, stets wird sieh 
doeh der Willen eines jeden unterordnen miissen; das bedeutet, daB die Fragen 
autoritar gelost sein werden«, ebd., S. 305 f. Hervorhebungen von mir, H. W. 

42 W. I. Lenin, Entwurf des Artikels .Die naehsten Aufgaben der Sowjetmaeht«, in: 
Lenin-Werke, Bd. 27, S. 192 ff. 

43 Ebd., S. 202. 
44 Leo Trotzki, in: Devjatyj S'ezd RKP (b), mart-aprel' 1920 goda, protokoly, Moskau 

1960, S. 93. 
45 Zu diesen Gruppierungen vgl. Oskar Anweiler, Einleitung, •.•. 0., insbes. S. 83 ff. 
46 Vgl. Tezisy 0 kollegi.I'nosti i edinoHeii (k IX s'ezdu RKP), in: Devj.tyj S'ezd 

RKP (b), •.•. 0., S. 565 ff. Obersetzung in: Frits Kool und Erwin Oberlander, 
Arbeiterdemokr.tie, •.•. 0., S. 126 ff. 

47 Zitiert naeh Frits Kool und Erwin Oberlander, Arbeiterdemokr.tie, •.•. 0., S. 126, 
Hervorhebungen von mir, H. W. 

48 Vgl. Devjatyj S'ezd RKP (b), •. a.O., S. 404 ff. 
49 Ausfiihrlieh hierzu Oskar Anweiler, Einleitung, a .•. O. 
50 Lenin-Werke, Bd. 27, S. 196 ff. 
51 W. I. Lenin, in: Devj.tyj S'ezd RKP (b), •.•. 0., S. 84 f. 
52 W. I. Lenin, Ausgewahlte Werke, Bd. 3, S. 661. 
53 Vgl. Zad.ei profession.I'nyeh sojuzov (k X s'ezdu p.rtii) (Tezisy >raboeej oppozicii,), 

in: Desjatyj S'ezd RKP (b), mart 1921 goda, stenogr. oteet, Moskau 1963, S. 685 ff. 
Obersetzung in: Frits Kool und Erwin Oberlander, Arbeiterdemokratie. a.a.a., 
S. 170 ff. Zum Veri auf der urn dieses Konzept gefuhrten Auseinandersetzung vgl. 
Oskar Anweiler, Einleitung, a.a.a., S. 60 ff. 

54 W. I. Lenin, Ausgewahlte Werke, Bd. 3, S. 664 f. 
55 Diesen vielfach irrtiimlieh Stalin zugeschriebenen Ausdruck verwendet Lenin, soweit 

ersichtlich, erstmals in: Ober die Rolle und die Aufgaben der Gewerkschaften, in: 
W. I. Lenin, Ausgewahlte Werke, Bd. 3, S. 752: »Wie die beste Fabrik mit einem 
ausgezeiehneten Triebwerk und erstklassigen Masehinen stillstehen wird, wenn der 
Transmissionsmechanismus zwismen dem Triebwerk und den Masdtinen nieht funk
tioniert, so ist eine Katastrophe unseres sozialistischen Aufbaus unvermeidlidt, wenn 
der Transmissionsmechanismus zwischen der Kommunistischen Partei und. den Mas
sen - die Gewerksehaften - falseh .ufgebaut ist oder nieht riehtig funktioniert .• 
In: Noeh einmal iiber die Gewerksehaften, in: W. I. Lenin, Ausgewahlte Werke, 
Bd. 3, S. 619, 621 kennzeiehnet er diese Funktion der Gewerksehaften als .Verbin
dunge und »Treibriemene. 

56 Howard R. Swearer, Popular Participation: Myths and Realities, in: Problems of 
Communism, 9. Jg., Nr. 5, 1960, S. 43. 

57 D. A. Gajduk und N. G. Starovijt (Redaktion), Mestnye sovety na sovremennom 
etape (Die ortliehen Sowjets in der gegenwartigen Etappe), Moskau 1965, S. 15. 

58 Ebd., S. 54. 
59 Ebd., S. 55. 
60 Zu letzterem vgl. insbes. das SehluBwort von Chruschtschow vor dem 22. Parteitag, 

in: M.terialy XXII S'ezda KPSS, Moskau 1962, S. 250: .Wir sind dafilr, daB in 
solehen Fallen (der Meinungsversehiedenheit, H. W.) nieht Repression, sondern die 
Leninsehen Methoden der Oberzeugung und Erlauterung (Ieninskie metody ubezde
nija i raz'jasnenija) angewandt werden.« 

61 Allen Kassof, Persistence and Change, in: ders. (Hrsg.), Prospects for Soviet Society, 
New York etc. 1968, S. 5. 

62 Ebd., S. 5. 
63 N. S. Chruschtschow, Reehensehaftsberieht des ZK der KPdSU, in: XX C'ezd Kom

munistieeskoj Partii Sovetskogo Sojuza, sten, oteet, Bd. 1, Moskau 1956, S. 91 ff. 
64 Vgl. Postanovlenie CK KPSS: Ob uluesenii dejatel'nosti sovetov deputatov trud

jaseiehsja i usilenii ieh svjazej s mass ami (22. 1. 1957), in: KPSS 0 rabote sovetov, 
a.a.O., S. 472 ff. 
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65 Ebd., S. 472 f. 
66 Ebd., S. 480. 
67 Vgl. Postanovlenie: 0 dal'nejsem soversenstvovanii organizacii upravlenija pro

myilennost'ju i stroitel'stvom (14. 2. 1957), in: KPSS 0 rabote sovetov, a.a.O., 
S. 483 ff. 

68 Flir Einzelheiten dieser Reform vgl. etwa Alec Nove, The Soviet Industrial Reform, 
in: Abraham Brumberg (Hrsg.), Russia under Khrustchev, New York 1962, S. 189 ff., 
und Alec Nove, The Soviet Economy, New York 1961, S. 67 ff. Zum »sektoralen«, 
»funktionalen« und »territorialen« Organisationsprinzip der Wirtschaftsleitung, ebd., 
S. 61. Die Reform 1957 wurde nach Chruschtschows Entmachtung im September 
1965 rlickgangig gemacht, vgl. hierzu etwa Herbert S. Levine, Industry, in: Allen 
Kassaf, Prospects for Soviet Society, a.a.a., S. 299, S. 308 f. 

69 KPSS 0 rabote sovetov, a.a.O., S. 486 f. 
70 Vgl. Postanovlenie Plenuma CK KPSS, 0 rabote professional'nych sojuzov SSSR 

(17. 12. 1957), in: Spravocnik partijnogo rabotnika, vypusk vtoroj 1959, Moskau 
1959, S. 140 ff. 

71 Ebd., S. 141. 
72 Ebd., S. 142. 
73 N. S. Chruschtschow, Rechenschaftsbericht des ZK vor dem 21. Parteitag der KPdSU 

am 27. 1. 1959, in: Vneocerednoj XXI C'ezd Kommunisticeskoj Partii Sovetskogo 
Sojuza, sten. otcet, Bd. 1, Moskau 1959, S. 20. 

74 Ebd., S. 102 ff. Hervorhebungen von mir, H. W. 
75 Zum Verhaltnis (und der Spannung) der Formel Yom .Staat des ganzen Volkes« zur 

bisherigen den Staat betreffenden Doktrin des Marxismus-Leninismus vgl. Roger E. 
Kanet, The Rise and Fall of the .All-People's State«: Recent Changes in the Soviet 
Theory of the State, in: Soviet Studies, 20. ]g., Heft 1, 1968, S. 81 ff. Zum Absterben 
des Staates in der Diskussion vor dem 22. Parteitag vgl. George A. Brinkley, Das 
.Absterben« des Staates, in: Osteuropa, 11. ]g., 1961, S. 620 ff. 

76 Parteiprogramm, zit. nam Boris Meissner, Parteiprogramm, a.a.C., S. 213 f. 
77 Ebd., S. 215. 
78 Ebd., S. 217. 
79 L. I. Breschnew, Rechenschaftsbericht des ZK der KPdSU, in: XXIII C'ezd Kommu

nisticeskoj Pardi Sovetskogo Sojuza, 29 marta - 8 apre1ja 1966 goda, sten. atcet, 
Bd. 1, Moskau 1966, S. 91 ff. 

80 L. I. Breschnew, Rechenschaftsbericht des ZK der KPdSU vor dem 24. Parteitag der 
KPdSU, in: Partijnaja Zizn', 1971, Nr. 7, S. 51 f. 

81 Ebd., S. 52. 
82 Ebd., S. 51. 
83 Vgl. etwa Ju. A. Tichimirov, VIas!', demokratija, professionalizm (Macht, Demo

kratie und Professionalismus), in: Sovetskoe Gosudarstvo i Pravo (kiinftig zitiert: 
SGP), 1968, Nr. 1, S. 24 ff.; V. I. Vasil'ev, Razvitie sovetov kak social'noj sistemy 
(Die Entwicklung der Sowjets als soziales System), in: SGP 1970, Nr. 11, S. 92 ff.; 
B. N. GabriCidze, Sistema mestnych organov gosudarstvennogo upravlenija v SSSR 
(D., System der ortlichen Organe der Staatsverwaltung in der UdSSR), in: SGP 
1970, Nr. 7, S. 49 ff. 

84 Vgl. Kapitel VIII der Verfassung der UdSSR (1936), dessen Dberschrift lautet 
.mestnye organy gosudarstvennoj vlasti. (Ortliche Organe der Staatsmacht). Vgl. 
insbes. Art. 94 der Verfassung der UdSSR. Flir einen kurzen Abril! des Verwaltungs
aufbaus vgl. Leonard Schapiro, The Government and Politics of the Soviet Union, 
Erw. Auflage, New York 1965, S. 132 ff., und Karl W. Deutsch, Politics and 
Government, New York etc. 1970, S. 287 ff., mit einem sehr libersichtlichen Schau
bild, ebd., S. 288. 

85 Angaben nacho Demokratija v dejstvii (Demokratie in Aktion), in: Sovety Deputatov 
Trudjaicichsja (klinftig zitiert: SDT), 1969, Nr. 5. S. 94. 

86 Vgl. Art. 95 VerE. UdSSR. 
87 Vgl. Art. 99 Verf. UdSSR. 
88 Vgl. etwa Art. 92-99 Verf. der Russischen Unionsrepublik (RSFSR), abgedru<kt in: 
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Harold J. Berman und John B. Quigley Jr., Basis Laws and the Structure of the 
Soviet State, Cambridge, Mass., 1969, S. 46 H. 

89 Vgl. Art. 101 Verf. UdSSR. 
90 Vgl. P. T. Vasilenkov, Organy sovetskogo gosudarvsta i ich sistema na sovremennom 

etape (Die Organe des Sowjetstaates und ihr System in der gegenwiirtigen Etappe), 
Moskau 1967, S. 62 H. 

91 Vgl. Art. 91 VerL RSFSR, in: Harold J. Berman und John B. Quigley, Basic Laws, 
a.a.O., S. 46. 

92 Vgl. hierzu aum David T. Cattell, Leningrad: A Case Study of Soviet Urban 
Government, New York etc. 1968, S. 25. 

93 Zu den vor all em durm Personal union verzahnten Parallelburokratien yom Staat und 
Partei vgl. etwa Karl W. Deutsch, Politics and Government, a.a.O., S. 296 f., mit 
einem einpriigsamen Smaubild; vgl. aum (am Beispiel der Lokalverwaltung VOn 
Leningrad) David T. Cattell, Leningrad, a.a.O., S. 40 H. 

94 Vgl. oben S. 280 und Anm. 23. 
95 Vgl. Ustav Kommunisticeskoj Partii Sovetskogo Sojuza (31. 10. 1961), in: Materialy 

XXII S'ezda KPSS, Moskau 1962, S. 429 H. 
96 Ebd., S. 441. 
97 Michael B. Frolic, Soviet Urban Politics, unver6Henti. hektograph. Manuskript 

1970, S. 73. 
98 Vgl. Besmlufl des ZK der KPdSU: 0 meram po dal'nejiemu uluCieniju raboty 

rajonnym i gorodskim sovetov deputatov trudjaicimsja (Ober Maflnahmen zur wei
teren Verbesserung der Tiitigkeit der Raion- und Stadt-Sowjets der Deputierten der 
Werktiitigen), in: SDT 1971, Nr. 4, S. 11 H. 

99 Ebd., S. 12. 
100 Angaben nam D. A. Gajduk et aI., Die 6rtlimen Sowjets, a.a.O., S. 62. Vgl. aum 

David T. Cattell, Local Government and the Sovnarmoz in the USSR 1957-1962, 
in: Soviet Studies, 15. Jg. 1964, S. 431, Anmerkung 5 mit weiteren Nachweisen, 
wonach in einigen Oblasts der AnteiI der den lokalen Sowjets unterstehenden Indu
strie am gesamten Produktionsvolumen des betreHenden Gebiets bis zu 25 Prozent 
erreichte. 

101 Vgl. N. S. Chruschtschow, in: Plenum Central'nogo Komiteta KPSS, 19-23/1/1962 g., 
sten. ateet, Moskau 1962, S. 46. Fiir eine ausfiihrliche Analyse dieser Entwicklung 
vgl. David T. Cattell, Local Government, a.a.O., S. 430 H. 

102 Angaben nam Michael B. Frolic, The Study of the Soviet Cities, hektogr. Fassung 
eines am 19. 4. 1971 am Russian Researm Center der Harvard-Universitiit gehahe
nen Referates, S. 2. 

103 Vgl. Postanovlenie CK KPSS i Soveta Ministrov SSSR: 0 razvitii ziliicnogo stroi
tel'stva v SSSR (31. 7. 1957), in: KPSS 0 rabote sovetov, a.a.O., S. 492 H. 

104 Vgl. David T. Cattell, Local Government, a.a.O., S. 431, Anm. 3, wonam 1962 
97 Prozent des Wohnraums von Leningrad clem Stadtsowjet unterstanden und dieser 
aum den Bau neuer Wohnungen weitgehend in der Hand hatte. 

105 Vgl. etwa N. Scerinov, Gorodskoe mozjajstvo v odni ruki! (Die Stadtwirtsmaft in 
eine Hand!), in: SDT 1961, Nr. 6, S. 69 H., wonam in der Stadt Magnitogorsk 1961 
der nimt-private Wohnraum uber 70 versmiedenen Betrieben und Organisationen 
»geh6rte«, davon allein 72 Prozent dem Metall-Kombinat. Der Stadtsowjet hatte 
praktism keinen Einflufl auf die Verfugung uber diesen Wohnrau,m. 

106 Vgl. oben Anm. 98. 
107 Vgl. die Einsmiitzung bei Michael B. Frolic, Soviet Cities, a.a.O., S. 3: »It is diHi

cult to discuss here recent decrees and resolutions, but if pressed to make a conclu
sion, I would say that this Marm decree could be the most substantial shift toward de
centralization in the last decade at least. This reform has been carefully prepared and 
fits in logically with the expectations and the conceptions of people involved in 
urban affairs.« 

108 SDT 1971, Nr. 4, S. 12. 
109 Ebd., S. 14. 
110 Ukaz Presidium a Vermovnogo Soveta SSSR: Ob osnovnym pravam objazannost-
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jach gorodskich i rajonnych v gorodach sovetov deputatov trudjaicichsja, in: SDT 
1971, Nr. 4, S. 23 H. 

111 Michael B. Frolic, Soviet Urban Politics, a.a.O., S. 44. 
112 Vgl. nahere Angaben bei Everett M. Jacobs, Soviet Local Elections: What they are, 

and what they are not, in: Soviet Studies, 22. Jg. 1970, S. 66. 
113 Ausflihrlicher zum Nominierungsverfahren vgl. Max E. Mote, Soviet Local and 

Republic Elections, Stanford University 1965, S. 23 H.; Everett M. Jacobs, Local 
Elections, a.a.a., S. 65 f.; L. G. Churchward) Soviet Local Government Today, in: 
Soviet Studies, 17. Jg. 1966, S. 449. Zu zwei Beispielsfallen, daB sich die Nominie
rungsversammlungen »von oben« gemachten NominierungsvorschHigen widersetzten, 
vgl. Howard R. Swearer, Popular Participation, a.a.O., S. 48, Anm. 23 und 24. 

114 Vgl. Everett M. Jacobs, Local Elections, a.a.O., S. 69 f. Als einen interessanten, 
wegen der vorerst kaum behebbaren Unliberprlifbarkeit edicher hierbei unterstellter 
Annahmen indessen letztlich unergiebigen Versuch, das »fehlende eine Prozent« zu 
interpretieren, vgl. Jerome M. Gilison, Soviet Elections as a Measure of Dissent: The 
Missing One Percent, in: The American Political Science Review, 62. Jg. 1968, 
S. 814 H. 

115 Genaue Angaben bei Everett M. Jacobs, Local Elections, a.a.O., S. 70. 
116 Vgl. ebd., S. 68. 
117 Zit. nach Boris Meissner, Parteiprogramm, a.a.O., S. 215. Eine unterschiedlich pro

portionierte »Rotation« ist im Parteiprogramm auch fUr die gewahlten Mitglieder 
der Exekutivkomitees und auch flir andere gesellschafdiche Organisation en (ebd., 
S. 220) vorgesehen. Auch das gleichzeitig mit dem neuen Parteiprogramm beschlos
sene neue Parteistatut sah bestimmte »Rotationsquoten« vor (vgl. Materialy XXII 
C'ezda KPSS, Moskau 1962, S. 436;; jedoch beschloB der 23. Parteitag (1966) diese 
detaillierte Vorschrift des Statuts durch die allgemeine Wendung zu ersetzen: »Bei 
den Wahlen fUr aIle Parteiorgane is! das Prinzip der systematischen Erneuerung ... 
zu beachten«, vgl. Materialy XXIII S'ezda KPSS, Moskau 1966, S. 201 f. 

118 Angabe nacho Demokratija v deijstvii, in: SDT 1969, Nr. 5, S. 96, wo die Zahl auf
geschllisselt ist. 

119 50 etwa Howard R. Swearer, Popular Participation, a.a.a., 5. 45: »Elections, even 
though affording the citizen no real choice, help to legitimize the government in the 
mass mind and to identify the people with the regime.« 

120 Everett M. Jacobs, Local Elections, a.a.a., S. 62. Fur zwei empirische Studien vgl. 
Max E. Mote, Local and Republic Elections, a.a.O., liber die Lokalwahlen in Lenin
grad im Frlihjahr 1965 und L. G. Churchward, Soviet Local Government Today, 
a.a.O., S. 445 H., liber die Lokalwahlen 1965, aum andernorts. 

121 L. G. Churchward, Soviet Local Government Today, a.a.O., S. 445. 
122 Ebd., S. 447. 
123 Max E. Mote, Local and Republic Elections, a.a.O., S. 57. 
124 A. V. Mosak, Nakazy izbiratelej i status deputata (Wahlerauftrage und Stellung des 

Sowjetdeputierten), in: SGP 1971, Nr. 2, S. 93. 
125 Ebd., S. 94. 
126 Vgl. auch A. V. Mosak, Nakazy i ich vypolnenie (Wahlerauftrage und ihre Erflil

lung), in: SDT 1969, Nr. 3, S. 100 H., wo die Prozedur der Behandlung von Wahler
auftragen beschrieben ist und wo zum Problem der »nichtverpflichtenden Auftrage« 
u. a. gesagt ist: »Um zu verhindern, daB unter die verpflichtenden Auftrage solche 
Anregungen aufgenommen werden, die von den vorhandenen Moglichkeiten nicht ge
deckt werden, mlissen die Mitglieder des Exekutivkomitees ... die Wahler richtig 
orientieren.« Vgl. auch T. Suskov, Nakazy i ispolnenie (Auftrage und Erflillung), 
in: SDT 1968, Nr. 3, S. 32, wonach sich Schwierigkeiten daraus ergeben, daB »die 
geplanten Finanzmittel und die materiellen Reserven festge1egt sind.« 

127 Vgl. A. V. Mosak, Stellung des Sowjetdeputierten, a.a.O., S. 94. 
128 Angaben ebd., S. 94. 
129 Vgl. KPSS a rabote sovetov, a.a.O., S. 475. 
130 Vgl. Demokratija v dejstvii, in: SDT 1969, Nr. 5, S. 94 f. 
131 Vgl. z. B. Art. 86 Verf. RSFSR. 
132 Vgl. SDT 1971, Nr. 4, S. 12. 
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133 VgI. Henry W. Morton, The Leningrad District of Moscow - An Inside Look, in: 
Soviet Studies, 20. Jg. 1968, insbes. S. 211 und S. 212, Anm. 5, wonach die Sitzungen 
des dortigen Raion-Sowjets im Schnitt 4 Stunden dauerten. 

134 VgI. Henry W. Morton, Leningrad District, a.a.O., S. 211 ff., wo der Verlauf der 
Plenarsitzung eines Raion-Sowjets besmrieben und die »Fragestunde« hervorgeho
ben wird. 

135 VgI. E. I. Kozlova, Procedura dejatel'nosti predstavitel'nych organov vlasti v SSSR 
(Das Geschaftsverfahren der Tiitigkeit der Vertretungsorgane in der UdSSR), in: 
SGP 1971, Nr. 1, S. 85 ff. 

136 VgI. den ZK-BeschluB yom Marz 1971, in: SDT 1971, Nr. 4, S. 14, wo abermals zur 
Star kung der Offentlichkeit (glasnost') der Sowjettiitigkeit aufgerufen wird. 

137 VgI. Henry W. Morton, Leningrad District, a.a.O., S. 211. 
138 Zur Klage eines Deputierten aus der .Provinz« daruber, daB die Vorschliige und 

Interventionen von Deputierten bei den Direktoren von Betrieben und Einrichtungen 
vielfach auf taube Ohren und Geringschatzung stoBen, vgI. G. UstjaZanin, Esli dove
riem ty oblecen ... (Wenn Du mit dem Vertrauen [der Wahler, H. W.] bekleidet 
bist ... ), in: SDT 1969, Nr. 1, S. 46 f. 

139 VgI. SDT 1971, Nr. 4, S. 14. 
140 VgI. Partijnaja Lizn:, 1971, Nr. 7, S. 51. Hervorhebung von mir H. W. 
141 VgI. I. Kalits, A. A. Laumets und Ch. Snejder, Izucenie dejatel'nosti deputatov s 

pomoic'ju konkretno-sociologiceskogo metoda (Das Studium der Tatigkeit der Depu
tierten mit Hilfe der konkret-soziologischen Methode), in: SGP 1965, Nr. 9, S. 65 ff. 
Diese Untersuchung wurde (etwa 1963/64) am Wirtschaftswissenschaftlichen Institut 
der Akademie der Wissenschaften der Estnischen Unionsrepublik durchgefuhrt und 
erfaflte 944 (= 8,5 0/0) der Deputierten der lokalen Sowjets dieser Unionsrepublik. 
VgI. Ferner: Effektivnost' deputatskoj dejatel'nosti (Opyt konkretnogo sociologices
kogo issledovanija na materialach Armjanskoj SSR) (Die Effektivitiit der Tiitigkeit 
der Deputierten - Die Erfahrung konkreter soziologischer Forschung auf Grund von 
Material der Armenischen UnionsrepubIik), in: SGP 1969, Nr. 1, S. 110 ff. Diese 
Untersuchung wurde im Fruhjahr 1968 am Institut fur Staat und Recht der Aka
demie der Wissenschaften der UdSSR durchgefuhrt; in ihrem Verlauf wurden 3327 
(oder 12,1 ',.) der Deputierten der iirtlichen Sowjets der Armenischen Unionsrepu
blik befragt. Leider werden die Untersuchungsergebnisse teiIweise nur liickenhaft mit
geteilt, so daB die Einschatzung der Teilinformationen sehr erschwert ist. Beispiels
weise berichtet die Ietztgenannte Studie, daB auf die Frage nam dem »interessante
sten Teil« der Deputiertentatigkeit rund 30 % der Deputierten den Kontakt mit den 
Wahl ern angaben; Inhalt und AnteiI der ubrigen Antworten sind im Bericht indessen 
nicht enthalten (vgI. SGP 1969, Nr. 1, S. 115). Ferner wird beispielsweise die fur die 
Einschatzung der Tiitigkeit der Deputierten uberaus wichtige Information uber den 
monatsdurchschnittlich aufgewandten Zeitbetrag (vgl. ebd., S. 111: etwa 10 Stunden) 
nur beiliiufig, fast versteckt gegeben. 

142 VgI. Demokratija v dejstvii, in SDT 1969, Nr. 5, S. 94 ff. 
143 Vgl. I. Kalits, A. A. Laumets und Snejder, Tiitigkeit der Deputierten, a.a.O., S. 66, 

ferner »Effektivnost' ... «, a.a.O., S. 111. 
144 VgI. .Effektivnost' ... «, a.a.O., S. 115. 
145 VgI. I. Kalits, A. A. Laumets und Ch. Snejder, Tatigkeit der Deputierten, a.a.O., 

S. 68, mit einer informativen Tabelle. 
146 VgI. .Effektivnost' ... «, a.a.O., S. 111. 
147 VgI. V. M. Cchikvadze (Red.), Politiceskaja organizacija sovetskogo obicestva, Mos

kau 1967, S. 98. 
148 Fur den Obersten Sowjet ist im Parteiprogramm 1961 eine Lodterung dieses »Junk

tims« von hauptberuflicher Produktionsarbeit und ehrenamtlicher Deputiertentatig
keit vorgeschlagen: .Um die Tiitigkeit der gesetzgebenden Organe zu verbessern und 
die KontroIIe uber die Exekutivorgane zu verstarken, ist einzufuhren, daB die Depu
tierten von Zeit zu Zeit von ihren beruflichen Pflichten entbunden werden, damit sie 
in den (standigen, H. W.) Kommissionen arbeiten konnen«, zit. nach Boris Meissner, 
Parteiprogramm, a.a.D., S. 216. 

149 VgI. etwa P. T. Vasilenkov, Organe des Sowjetstaates, a.a.O., S. 194 ff. 
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150 Vgl. SDT 1969, Nr. 5, 5.96 H. 
151 Vgl. P. T. Vasilenkov, Organe des Sowjetstaates, a.a.O., S. 197 H. 
152 Vgl. etwa V. Vasil'ev und Ju. Tichimirov, Privleeenie mass k rabote sovetskogo 

apparata (Die Heranziehung der Massen zur Arbeit des Sowjetapparates); in: SDT 
1961, Nr. 6, S. 27 H., wo beide »Wege« fiir gangbar gehalten werden; und G. Lam
bruch und D. Mondie, Postojannye komissii iIi obBeestvennye otdely? (Standige Kom
missionen oder geseUsmaftlime Abteilungen?), in: SDT 1962, Nr. 3, S. 65 H., wo den 
standigen Kommissionen der Vorzug gegeben wird. 

153 Zit. nam Boris Meissner, Parteiprogramm, a.a.a., S. 216. 
154 Vgl. S. Stefanik, Postojannaja komissija vypolnjaet funkcii otdela (Eine srandige 

Kommission erfiiUt Funktionen einer Verwaltungsabteilung), in: SDT 1961, Nr. 11, 
S. 55 H. 

155 Ebd., S. 58. 
156 Vgl. N. Archangel'skii, Kak rabotaet obieestvennyj otdel ispolkoma? (Wie arbeitet 

die geseUsmaftlime Abteilung eines Exekutivkomitees?), in: SDT 1961, Nr. 11, 
S. 93 f. 

157 Angaben nam: Mestnye sovety deputatov trudjascimsja v 1963 godu (Die ortlimen 
Sowjets im Jahre 1963), in: SDT 1964, Nr. 5, S. 96. 

158 Vgl. A. M. Zilin, Povysenie roli mestnych sovetov i razvitie obscestvennych nacal v 
im rabote (Po materialam Gor'kovskoj oblasti) (Die Hebung der RoUe der ortlimen 
Sowjets und die Entwicklung geseUsmaftlimer Prinzipien in ihrer Tatigkeit; auf 
Grund von Material der Gorkovsk-Oblast), in: SGP 1966, Nr. 5, S. 56 H.; 1. Ch. 
Kallion und Ch. Sneider, Obscestvennyj kontrol' i ego eHektivnost' (Gesellsmaft
lime Kontrolle und ihre Wirksamkeit), in: SGP 1967, Nr. 3, S. 62 H. Diesem Artikel 
liegt eine empirisme Untersumung zugrunde, die yom Wirtsmaftswissensmaftlimen 
Institut der Akademie der Wissensmaften der Estnismen Unionsrepublik durmge
fiihrt wurde und eine Umfrage zur Wirksamkeit der gesellsmaftlimen KontroUe zum 
Gegenstand hatte. In zwei Regionen der Republik wurden 2510 gesellsmaftlime 
KontroUeure, 257 Vorsitzende von geseUsmaftlimen Kontrollorganen und 145 Leiter 
von Betrieben und Einrimtungen, die Objekt der KontroUe waren, befragt; V. V. 
Varcuk und V.I. Razin, Issledovanija v oblasti politiceskoj organizacii socialisti
ceskogo obcsestva (Forschungen auf clem Gebiet der politis chen Organisation der 
sozialistismen Gesellsmaft), in: Voprosy Filosofii, 1967, Nr. 4, S. 134 H., eine Sam
melbespremung, in der die zur Thematik vorliegenden UntersudlUngen bemerkens
wert kritisc.h behandeIt werden; Ju. A. Tichimirov, VIast" demokratija, professio~ 
nalizm (Macht, Demokratie, Professionalismus), in SGP 1968, Nr. 1, S. 24 H.; 
V. Kozlova, Poslusaem aktivistov - razmuslenija no povodu otvetov na anketu 
(Horen wir die Aktivisten - Dberlegungen anlaBlim der Antworten auf eine Um
frage), in: SDT 1968, Nr. 4, S. 70 H.; und V. Vasil'ev, Zizn' vnosit popravki (das 
Leben bringt Verbesserungen), in: SDT Nr. 4, S. 65 H. (Auswertung einer Umfrage, 
bei der es der Redaktion der Zeitsmrift SDT urn eine Erklarung des Riickgangs der 
gesellsmaftlimen Abteilungen ging und mit der sie sim unter anderem an die Exe
kutivkomitees von Oblast-Sowjets wandte). 

159 A. M. Lilin, Rolle der ortlimen Sowjets, a.a.O., S. 64. 
160 V. Kozlova, Aktivisten, a.a.O., S. 71. 
161 V. V. Varcuk und V.I. Razin, Forsmungen, a.a.O., S. 135. 
162 Ebd., S. 137. 
163 Ebd., S. 140, Hervorhebungen von mir, H. W. 
164 Ebd., S. 143, Hervorhebungen von mir, H. W. 
165 1. Ch. Kallion und Ch. Ch. Sneider, GeseUsmaftlime KontroUe, a.a.O., S. 68. 
166 V. Vasi!'ev, Das Leben bringt Verbesserungen, a.a.O., S. 67. 
167 Ju. A. Tichimirov, Mamt, Demokratie, Professionalismus, a.a.O., S. 28. 
168 V. Vasil'ev, Das Leben bringt Verbesserungen, a.a.O., S. 66; dort aum die Zahlen-

angabe. 
169 Kallion und Sneider, Gesellsmaftlime Kontrolle, a.a.O., S. 66. 
170 Ebd., S. 67. 
171 Ebd., S. 67. Zur iiberlappenden Vielzahl gesellsmaftlimer Kontrollorgane (urn 1962) 
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vgl. auch Robert T. Wesson, Volunteers and Soviets, in: Soviet Studies, 15. Jg. 1964, 
insbes. S. 242. 

172 Vgl. V. Kozlova, Aktivisten, a.a.O., S. 71. 
173 Vgl. V. Cchikvadze un'd V. Kotok, Sovetskaja socialisticeskaja demokratija (Soziali-

stische Sowjetdemokratie), in: Kommunist, 1966, Nr. 5, S. 57. 
174 Vgl. I. Ch. Kallion und Ch. Ch. Snejder, Gesellschafdiche Kontrolle, a.a.O., S. 72. 
175 Michael B. Frolic, Soviet Politics, a.a.O., S. 181. 
176 Fur Einzelheiten der Enstehung der »Volkskontrolle« und fiir Einzelheiten ihres 

Aufbaus vgl. Georg Brunner, Sowjetische Volkskontrolle zwischen Partei und Staat, 
in: Osteuropa, 19. Jg. 1969, S. 826 H. 

177 Fur eine (wegen der weitgehenden Unuberprufbarkeit der Annahmen ziemlich speku
lative) »machtpolitische« Interpretation des Aufbaus der »Volkskontrolle« (niim
lich als Ausdruck eines Machtkampfes zwischen Staats- und Parteifuhrern in der 
Kreml-Spitze) vgl. ebd., S. 835 L 

178 Abgedruckt in: Osteuropa, 19. Jg. 1969, S. A 307 H. 
179 Ebd., S. A 307 L 
180 Ebd., S. A 309 L 
181 Angaben nach Georg Brunner, Sowjetische Volkskontrolle, a.a.O., S. 829. 
182 Angaben nacho 50-letie narodnogo kontrolja (50 Jahre Volkskontrolle), in: SDT 

1968, Nr. 3, S. 40. 
183 Vgl. hierzu Jerry F. Hough, The Soviet Prefects: The Local Party Organs in 

Industrial Decision-Making, Cambridge, Mass., 1969, S. 80 H. 
184 Ebd., S. 89. 
185 Vgl. etwa Paul Barton, The Current Status of the Soviet Worker, in: Abraham 

Brumberg, Russia, a.a.O., S. 263 ff. 
186 B. Skirenko, Rol' kollektiva v upravlenii predprijatiem (Die Rolle des Kollektivs in 

der Betriebsleitung), in: Partijnaja Lizn', 1956, Nr. 15, S. 37 H. 
187 Ebd., S. 42. 
188 Vgl. Postanovlenie Plenum a CK KPSS: 0 rabote professional'nych sojuzov SSSR, 

in: Spravocnik partinogo rabotnika, Vypusk vtoroj 1959, Moskau 1959, S. 140 ff. 
189 Ebd., S. 142. 
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"Citizen Participation" in USA 

Zwischen town meeting und community control 

H ellmut W ollmann 

I. V orbemerkung 

Wenn (in einer in dies em Zusammenhang durchaus ertraglichen Weite und 
geringen Unterscheidungskraft der Definition) unter »Partizipation« eine 
die EinfluBnahme auf die politischen Entscheidungen direkt oder indirekt 
intendierende Beteiligung des einzelnen am politischen ProzeB begriffen 
wird 1 und die drei politikwissenschaftlich besonders relevant en Aspekte 
der »Partizipation« (in einer Abwandlung der bekannten Formel von 
Lasswell) als »who participates, how and about what?« hervorgehoben 
werden konnen 2, so ist die vorliegende Stu die in erster Linie an dem Wie 
von Partizipation interessiert; und zwar an den formalen, Partizipation 
ermoglichenden Institutionen (formal participatory structure) 3, innerhalb 
dieser wiederum in erster Linie an denjenigen organisatorischen Regelun
gen des amerikanischen Regierungssystems, die uber die Wahlmechanismen 
fUr die tradition ellen Reprasentativorgane hinausgehen und, sei es (her
kommlich) durch bestimmte direkt-demokratische Prozeduren, sei es 
(neuerdings vor allem in den amerikanischen Zentralstadten) in dezen
tralisierten Einrichtungen besonderer Art, dem einzelnen zusatzliche for
male »Artikulations- und EinfluBkanale« offnen. In einem ersten Teil, 
in dem die Problematik des Versuchs, die Entwicklung eines durch seine 
geographische und sonstige Vielfalt so komplex en Regierungssystems wie 
des amerikanischen gerafft nachzuzeichnen, zwar besonders sichtbar, aber 
in Kauf genommen wird, sollen diejenigen Entwicklungslinien aufgezeigt 
werden, die zum gegenwartigen Bestand der »formal participatory 
structure« beigetragen haben, wobei vor all em auf die Entstehung der 
institution ellen Regelungen abgehoben werden solf, von der die gegen
wartige »Partizipationskrise« beeinflufh ist. Deren Dramatik besteht nicht 
zuletzt darin, daB vor all em in den Zentralstadten neue Triigergruppen 
mit neuen politischen Forderungen auf neue Einfluflkaniile dringen und 
damit, urn nochmals auf die obige »dreiteilige« Formel zuruckzukommen, 
der Partizipationskomplex in drei wesentlichen Aspekten problematisiert 
ist 4. 1m zweiten Teil dieses Beitrages werden zunachst die soziookono
mischen, ethnischen und ideologischen Faktoren herausgearbeitet, die die 
Urban Crisis bedingen. Diese bildet den Hintergrund zweier institutionel
ler Innovationen in den Zentralstadten (community action agencies und 
community control uber Schulen), die in einem anschlieBenden Teil als 
zwei Versuche analysiert werden, mit Hilfe dezentralisierter Strukturen 
den vom politischen ProzeB bislang weitgehend ausgeschlossenen zentral
stiidtischen Randgruppen neue »Artikulations- und EinfluBkanale« zu 
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offnen. 1m abschlieBenden Teil soll die ideen- und institutionengeschicht
liche Darstellung durch einige systematisch-theoretische Bemerkungen er
ganzt werden. 

II. Entwicklungslinien der »formal participatory structure« 

Die direkt-demokratische Institution des town meeting, die die Siedler an 
der amerikanischen Ostkuste etwa seit 1620 entwickelten, die noch heute 
in zahlreichen Dorfern und Kleinstadten Neu-Englands gepflegt wird, 
bildet seit je den beliebten Gegenstand einer verfassungs- und demokratie
theoretischen Auseinandersetzung, die von der Auffassung, es handle sich 
urn eine wenn uberhaupt jemals praktikable, so mit Sicherheit heute funk
tionsuntuchtige Einrichtung, bis zur Meinung reicht, das town meeting 
gebe auch heute noch ein ernstzunehmendes Modell ab 5. DaB sich das 
town meeting und mit ihm das schon sprachlich unverkennbar auf seine 
landliche Abkunft hinweisende Konzept einer grass-roots democracy so 
nachhaltig der politis chen Vorstellungs- und Symbolwelt der Amerikaner 
bemachtigen konnte, durfte nicht zuletzt damit zu erklaren sein, daB es 
als eine durch und durch autochthone politische Institution der Neuen 
Welt angesehen worden ist. 
Formell betrachtet leiteten die neuenglischen Siedlungen des 17. Jahrhun
derts ihre rechtliche Existenz und ihre Kompetenzen zunachst von einer 
der Handelsgesellschaften ab, etwa der Massachusetts Bay Company, 
denen die britische Krone auf Grund von Charters die Nutzungsrechte 
fur bestimmte Gebiete verliehen hatte, spater von der britischen Kolonial
regierung 6. In der politischen Praxis entfalteten sich die einzelnen Sied
lungen weitgehend unabhangig von jeder Einwirkung von oben oder 
auBen, wobei fur die kraftvolle Entwicklung der direkt-demokratischen 
town meetings - neben den politis chen Vorstellungen und Erwartungen, 
mit denen die Siedler aus England gekommen waren - vor allem der 
Umstand entscheidend gewesen sein durfte, daB sich regelmaBige Treffen 
aller Siedler des Ortes als zweckmaBig erwiesen, die durch gemeinsame 
Existenz in einer »Wildnis« gestellten Probleme koordiniert und arbeits
teilig zu los en 7. Zunachst vielfach ohne besondere Regeln und Institutio
nen auskommend, gingen die Siedlungen bald dazu uber, die Verrichtung 
bestimmter Funktionen dadurch zu institutionalisieren, daB etwa die Poli
zeiaufgaben (im weiteren Sinn) einem constable, andere Routineangele
genheiten den als eine Art kollektiver Burgermeister agierenden selectmen 
ubertragen wurden, Amtstragern, die vom town meeting jahrlich gewahlt 
wurden. Die zu Beginn des 19. Jahrhunderts vor allem an der Ostkuste 
einsetzende Industrialisierung und Verstadterung fiihrten zunehmend in 
bislang uberwiegend landlichen Kommunen zu Bevolkerungszahlen und 
einer Komplexitat kommunaler Probleme, welche die Funktionsfahigkeit 
der town meetings uberstiegen und organisatorische linderungen erheisch
ten. 1822 gab Boston, bis dahin auf uber 40 000 Einwohner angewachsen, 
als erster Ort Massachusetts' das town meeting auf und ging zu einer 
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Gemeinderats (city council)-Verfassung iiber 8. In zahlreichen kleineren 
Orten Neu-Englands, im Staate Massachusetts beispielsweise in insgesamt 
270 Gemeinden, hat sich die iiberkommene Form des direkt-demokrati
schen open town meeting Freilich bis zum heutigen Tag erhalten, worauf 
weiter unten noch einzugehen ist. 
Da Hunderte von Siedlungen in dem zur Zeit der Unabhangigkeitserkla
rung noch ganz iiberwiegend Hindlichen Amerika (im Jahr 1790 betrug 
die Bevolkerungsdichte im damaligen Territorium der USA weniger als 
2 Menschen pro Quadratkilometer 9 und zahlte die grofhe Stadt des Lan
des, New York, rund 33000 Einwohner! 10) iiber eine teilweise mehr als 
1S0jahrige Praxis mit dem town meeting verfiigten, spielte dieses in der 
verfassungstheoretischen Diskussion der Founding Fathers denn auch eine 
erhebliche Rolle. Seinen entschiedensten Verfechter fand es in Thomas 
Jefferson, der wahrend seiner fiinfjahrigen diplomatischen Mission in 
Europa die Probleme der Stadte, vor allem des vorrevolutionaren Paris, 
kennengelernt hatte. Seiner Meinung nach war das Yolk zur direkt-demo
kratischen Selbstregierung durch Mehrheitsentscheidung fahig, sofern die 
landliche Lebens- und Produktionsform unabhangiger kleiner Landwirte 
erhalten, Industrialisierung und Verstadterung verhindert werden konn
ten. Jefferson umschrieb sein Konzept direkt-demokratischer Selbstregie
rung einer landlich-vorindustriellen Bevolkerung wie folgt: »Divide the 
counties into wards of such size that every citizen can attend, when called 
on, and act in person. Ascribe to them the government of their wards in 
all things relating to themselves exclusively. A justice, chosen by themsel
ves, in each, a constable, a military company, a patrol, a school, a care of 
their own poor, their own portion of the public roads, the choice of one 
or more jurors to serve in some court, and the delivery, within their own 
wards, of their own votes for all elective officers of higher spheres, will 
relieve the county administration of nearly all its business, will have it 
better done, and by making every citizen an acting member of the govern
ment, and in the offices nearest and most interesting to him, will attach 
him by his strongest feelings to the independence of his country, and its 
republican Constitution ... These wards called townships in New Eng
land, are the vital principle of their governments, and have proved 
themselves the wisest invention ever devised by the wit of man for the 
perfect exercise of self-government, and for its preservation.« 12 Das Auf
gaben- und Entscheidungsvolumen der offentlichen Instanzen auf Grund 
seiner vorindustriellen und vorurbanen Annahmen ohnehin als nur gering 
veranschlagend, wies Jefferson in seinem extrem dezentralisierten Verfas
sungsmodell die Erledigung der an fallen den Aufgaben fast ausschlieBlich 
den lokalen, direkt-demokratisch regierten »Lokal-Republiken« (ward
republics) zu, wahrend er der Bundesebene im wesentlichen nur die auBen
politischen Beziehungen zuerkennen wollte 13. Entwickelte Jefferson seine 
Verfassungskonzeption letztlich aus seinem Vertrauen in den common 
man (in der Gestalt des unabhangigen klein en Landwirts), so lieB sich die 
iiberwiegende Zahl der anderen Founding Fathers in ihrem Verfassungs-
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den ken umgekehrt vom tie fen MiBtrauen gegeniiber dem einfachen Yolk 
bestimmen, das sie gern als populace, also mit dem Unterton »Pobel«, 
bezeichneten 14. In den Abhandlungen von Madison fanden diese unter
schiedliche »politische Anthropologie« und die aus ihr resultierenden insti
tutionellen Folgerungen beispielhaften Ausdruck. 1m Gegensatz zu Jeffer
son macht er das Eigen- und Partikularinteresse - interest - des einzelnen 
und von Gruppen sowie den sich hieraus ergebenden Interessenpluralis
mus - factions - zum Ausgangspunkt seines Verfassungsmodells, in dem 
die zu schaffenden Institutionen in erster Linie die Funktion haben, die die 
Freiheit der anderen bedrohende Vorherrschaft einer bestimmten faction 
zu verhindern 16. Konsequent verwirft Madison jede Form direkt-demo
kratischer Regierung, weil sie nicht nur ungeeignet sei, einer derartigen 
Vorherrschaft einer Interessengruppe vorzubeugen, sondern diese so gar 
fordere: »A pure democracy, by citizens, who assemble and administer the 
government in person, can admit of no cure for the mischiefs of faction ... 
There is nothing to check the inducement to sacrifice the weaker party or 
an obnoxious individual ... Such democracies ... have ever been found 
incompatible with personal security or the rights of property.« 17 Statt 
des sen befiirwortet er gewahlte Reprasentativorgane, denen er die Fahig
keit beimiBt »(to) refine and enlarge the public views by passing them 
through the medium of a chosen body of citizens, whose wisdom may best 
discern the true interest of their country« 18. Zugleich warnt er davor, 
die politischen Einheiten, auch die lokalen, in territorialer Ausdehnung 
und Bevolkerungszahl zu klein zu schneiden: Je kleiner die Einheit, urn 
so geringer die Zahl der konfligierenden factions, urn so groBer auch die 
Gefahr, daB eine einzelne ihre Vorherrschaft durchsetzt: »Extend the 
sphere and you take in a greater variety of parties and interests; you 
make it less probable that a majority of the whole will have a common 
motive to invade the rights of other citizens.« 19 Infolgedessen sieht 
Madison die wichtigste Funktion auch des Foderativsystems darin, daB die 
jeweils obere Einheit dem Interessenpartikularismus der unteren Einheit 
gegensteuert, wobei er in die Instanzen der Bundesebene die Erwartung 
setzt, daB ihre »enlightened views and virtuous sentiments render them 
superior to local prejudices and to schemes of injustice« 20. In Madisons 
Verfassungsmodell ist somit neben der elitar-aristokratischen Komponente 
des Reprasentativsystems ein tendenziell zentralistisches Konzept des 
Foderativsystems enthalten. 
Wenn hier auf die Auffassungen von Jefferson und Madison etwas aus
fiihrlicher eingegangen wurde, so vor aHem deshalb, weil ihre entgegen
gesetzten Position en, besonders in der GegeniibersteHung von »normati
ven« und »realistismen« Annahmen iiber die »Menschennatur« und von 
hieraus abgeleiteten direkt-demokratismen und reprasentativ-demokra
tischen, dezentralistischen und zentralistismen institutionellen Regelungen, 
die Pole eines Spannungsfeldes bezeichnen, innerhalb dessen ein erheb
licher Teil der verfassungs- und demokratietheoretischen Diskussion III 

Amerika ausgetragen worden ist und noch immer ausgetragen wird 21. 
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In den ersten Jahrzehnten nach Grlindung der Vereinigten Staaten blieb 
nicht nur die Verfassungstheorie liberwiegend, sondern auch die politische 
Praxis (vor allem in der Bundespolitik, die insbesondere wegen der von 
Hamilton - gegen Jeffersons Widerstand - energisch geforderten Indu
strialisierung an der Ostkliste und der damit aufgeworfenen handels- und 
expansionspolitischen Probleme ein von Anfang an erhebliches und stan
dig zunehmendes Gewicht hatte) von dem Bestreben der zu Besitz gelang
ten Gruppen bestimmt, den infolge Einwanderung, Industrialisierung und 
Verstadterung wachsenden vermogenslosen Bevolkerungsgruppen die poli
tische Mitsprache zu erschweren. Das kam besonders anschaulich darin 
zum Ausdruck, daB das aktive und passive Wahlrecht auf allen Ebenen 
an fangs von teilweise hohen Grundstlicks- und Vermogensqualifikationen 
abhangig gemacht wurde 22. Die innenpolitischen Auseinandersetzungen 
nach der Jahrhundertwende, in denen es vorrangig urn die Einflihrung 
des allgemeinen Wahlrechts ging 23 und die in der Jacksonian Revolution 
ihren Hohepunkt erreichten, waren denn auch vor allem dadurch bestimmt, 
daB eine zunehmend zahlreiche und politisch aktivierte Schicht, weit
gehend land- und vermogenslose Amerikaner, darauf drang, die Gleichheit 
der »Chance« (opportunity) im politischen Bereich und darliber hinaus 
auch in der Nutzung der wirtschaftlichen Moglichkeiten zu erhalten, die 
die noch fortlaufende (die einheimische Indianerbevolkerung vernichtende) 
Landnahme im Westen und die Industrialisierung im Osten versprachen. 
»In the Jacksonian period the democratic upsurge was closely linked to 
the ambitions of the small capitalist ... The typical American was an 
expectant capitalist, a hard-working, ambitious person for whom enter
prise was a kind of religion.« 24 Von den institutionellen Xnderungen, 
die von den Jacksonians mit dem Ziel vorgenommen wurden, die EinfluB
chance des common man in Richtung auf die politis chen und administrati
ven Machttrager zu erhohen (das allgemeine Wahlrecht fUr die weiBe 
mannliche Bevi:ilkerung war im Verlauf der erst en Jahrzehnte praktisch 
vollstandig durchgesetzt worden), sind zwei hervorzuheben: Zum einen 
wurden fUr zahlreiche, bisher durch Ernennung besetzte politische und ad
ministrative Position en auf allen Ebenen, auBer der des Bundes, die Wahl 
vorgeschrieben und die jeweilige Amtsperiode vielfach auf ein Jahr be
grenzt. Wegen der groBen Zahl der durch Wahl zu besetzenden Stellen kam 
vor allem bei den Lokalwahlen der sogenannte »lange Wahlzettel« (long 
ballot oder wie ihn der Volksmund wegen der ungewohnlichen GroBe 
nannte: bed-sheet ballot) in Dbung 25. Zum anderen behalfen sich die 
Jacksonians auf der Bundesebene, wo eine Vermehrung der Wahlamter 
nur liber eine Verfassungsanderung zu bewerkstelligen gewesen ware, mit 
der Praxis der Xmterrotation (rotation) 26, wonach der politische oder 
administrative Stelleninhaber nur fUr eine relativ kurze Amtsperiode zu 
ernennen und nach deren Ablauf durch einen Nachfolger zu ersetzen 
war. Dies war eine Regelung, von der sich ihre Initiatoren eine »Demo
kratisierung« der Verwaltung insofern versprachen, als sich der nur flir 
eine verhaltnismaBig kurze Periode bestellte Amtstrager starker in einer 
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politis chen Beziehung zum common man stehend begreifen, somit politisch 
»responsiver« verhalten, die haufige Amterrotation zudem die Chance 
des common man vergroBern sollte, zeitweise selbst eine Verwaltungsstelle 
iibernehmen zu konnen. Diese die Entbiirokratisierung der Verwaltung 
durch deren Politisierung anstrebende, einen niedrigen Komplexitatsgrad 
ihres Aufgaben- und Entscheidungsvolumens voraussetzende Konzeption 
wurde von Jackson in folgende bekannte Formel gebracht: »The duties of 
all publics officers are, or at least admit of being made, so plain and 
simple that men of intelligence may readily qualify themselves for their 
performance; and I can not but believe that more is lost by the long con
tinuance of men in office than is generally to be gained by their experien
ce ... the proposed limitation (sc. der Amtszeit der Stelleninhaber, H. W.) 
would destroy the idea of property now so generally connected with offi
cial station, and ... it would, by promoting that rotation constitutes a 
leading principle in the republican creed, give healthful action to the 
system.« 27 Da die Handhabung der »Amterrotation« in der Folgezeit 
mit der Praktizierung des spoils system fast ununterscheidbar zusammen
fiel, wonach die jeweils siegreiche politische Partei eine groBere Zahl der 
offentlichen Amter mit ihren Anhangern neubesetzte, somit gewisser
maBen ais »Beute« einstrich, ging die intendierte Funktion der Amterrota
tion, die Verwaltungsinstanzen zu »demokratisieren«, in der allgemeinen 
Kritik an den Auswiichsen des spoils system weitgehend unter, einer Kritik 
iibrigens, die, auf Beispiele offensichtlichen MiBbrauchs fixiert, leicht iiber
sah, daB eine zumindest latente Funktion des spoils system darin bestand, 
die Verwaltungsbiirokratie iiber die politis chen Parteien starker mit dem 
politis chen ProzeB zu verb in den und ihre politische Sensibilitat zu erho
hen 28. Das Pendel schlug in Richtung einer »Entpolitisierung« und »Pro
fessionalisierung« der offentlichen Verwaltung zuriick, als 1883 der Civil 
Service Act verabschiedet wurde, der den Status des offentlichen Bedien
steten (civil servant) starker an Laufbahnvorschriften und -garantien, ins
besondere an dem (scheinbar unpolitischen) Kriterium »reiner Fach
leistung« (merit) orientierte 29. 

Zu einer Serie folgenreicher Eingriffe in die formal participatory structure, 
vor allem auf der Lokalebene, kam es im Zuge des Progressivism, einer 
politis chen Reformbewegung 30, die urn die Jahrhundertwende von einer 
heterogenen Koalition verschiedener Gruppen, insbesondere stadtischer 
Mittelschichten, getragen wurde und deren Inhalte teils als Reaktion auf 
Nachwirkungen der Jacksonian Period, vor allem aber als Reaktion auf 
tiefgreifende Veranderungen, die die USA im letzten Drittel des vorigen 
Jahrhunderts durchliefen, zu interpretieren sind. Zum einen setzte 1880 
eine Einwanderungswelle ein, die, alle bisherigen Immigrationsschiibe in 
den Schatten stellend, zwischen 1880 und 1900 im Jahresdurchschnitt fast 
500 000 Einwanderer brachte (im Vergleich zu einem Jahresdurchschnitt 
von 10 000 zwischen 1820 und 1830, 60 000 zwischen 1830 und 1840 und 
250 000 zwischen 1850 und 1860) und sich - im Gegensatz zu friiheren 
Einwandererstromen, insbesonders dem urn 1850 einsetzenden, der vor 
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allem Iren, Deutsche und Skandinavier umfaBte - nunmehr iiberwiegend 
aus Landbevolkerung Ost- und Siideuropas (sogenannte new immigration) 
zusammensetzte 31. Unter anderem durch ihre kulturelle und soziale Her
kunft darin behindert, in einer zunehmend industriellen Gesellschaft ohne 
wei teres FuB zu fassen, gingen diese verschiedenen ethnischen Gruppen 
der »neuen Einwanderung« zunachst meist dazu iiber, in bestimmten 
Stadtteilen der GroBstadte in ethnisch homogener Ballung (und unter 
sich rasch ausbildenden Slum-Bedingungen) zusammenzuleben. Eine der 
wichtigsten Riickwirkungen, die die Existenz dieser ethnisch homoge
nen Stadtteile mit den besonderen politis chen Verhaltensmustern und 
sozialen Bediirfnissen ihrer Bewohner auf die iiberkommene Lokalpolitik 
hatte, bestand darin, den Aufstieg der sogenannten »Bosse« und »poli
tischen Maschinen« zu begiinstigen, die sich dieser Gruppen annahmen, 
ihnen etwa bei der Beschaffung von Arbeitsplatzen halfen und sich dafiir 
als Gegenleistung deren Wahlerstimmen und politische Loyalitat sicher
ten 32. Die zweite umwalzende Entwicklung stellte die stiirmische Indu
strialisierung des Landes und - insbesondere in den letzten Jahrzehnten 
vor der Jahrhundertwende - die Ausbildung von Wirtschaftsunternehmen 
bislang unbekannten AusmaBes und bis dahin unerhorter Riicksichtslosig
keit dar. Indem die »Bosse« der »politischen Maschinen« auf der einen Seite 
und die »Wirtschaftskapitane« auf der anderen einander in die Hande 
arbeiteten, gerieten eine groBe Zahl von Stadten, aber auch ganze Einzel
staaten, unter ihre Kontrolle und wurden durch diese Koalition zeitweise 
regelrecht ausgepliindert 33. Die Stadte wurden government of the people, 
by the rascals, for the rich a4. 
In den verschiedenen Reformvorschlagen kamen die teilweise unterschied
lichen Ideologien 35 der in der Reformbewegung koalierenden Gruppen 
zum Ausdruck. Zum einen war die breite Schicht kleinerer und mittlerer 
Geschaftsleute zu beriicksichtigen, die sich von dem Auftreten von GroB
und Monopolgesellschaften und mehr noch von dem iibermachtigen Zu
sammenspiel zwischen Big Boss und Big Business bedroht fiihlten und von 
den institution ellen Reformen die Zerschlagung solcher Ballungen wirt
schaftlicher und politischer Macht und damit auch die Wiederherstellung 
privatwirtschaftlicher Chancengleichheit erwarteten. »(Their) general 
theme was the effort to restore a type of economic individualism and 
political democracy that was widely believed to have existed earlier in 
America and to have been destroyed by the great corporation and the 
corrupt political machine.« 36 Dieser Mittelschicht erschien es unter Be
riicksichtigung ihrer eigenen Interessen und dem mit dies en ziemlich unbe
sehen identifizierten Allgemeininteresse, zumindest im lokalen Bereich, am 
dienlichsten, die durch die institutionellen Reformen der Jackson-Periode 
gefOrderte Politisierung der Kommunalebene moglichst zuriickzuschrauben 
und die Stadt moglichst »effizient« und »professionell«, einem gut ge
managten Geschaftsunternehmen vergleichbar, zu verwalten 37. Als geeig
nete institutionelle Bedingungen, eine derartige »Entpolitisierung« einzu
lei ten, wurde vorgeschlagen, die Zahl der durch Wahl zu besetzenden poli-
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tisch en und administrativen Position en wieder scharf zu be schneid en und 
- im kommunalen Bereich - auf den Blirgermeister und den Gemeinde
rat (city council) zu beschranken und zugleich die Amtsperiode der ge
wahlten Stelleninhaber wieder zu verlangern. Mit anderen Worten: das 
von den Jacksonians eingeflihrte long ballot sollte durch das short ballot 
abgelost werden. Ebenfalls der "Entpolitisierung« sollte die Regelung 
dienen, den politis chen Parteien die Teilnahme an den Lokalwahlen zu 
verwehren (non-partisan elections) und die Lokalwahlen nicht gleichzei
tig mit den Einzelstaats- und Bundeswahlen abzuhalten. Urn andererseits 
die »Effizienz« und »Professionalisierung« der Kommunalverwaltung zu 
steig ern, wurden die Bestellung eines Stadtdirektors (city manager), die 
Konzentrierung der kommunalen Verwaltungsaufgaben bei diesem und 
eine Ausdehnung des civil service system vorgeschlagen. 
Von einem anderen zentralen Element der dominant en Ideologie, die 
weitgehend als das belief-system der White Anglo-Saxon Protestants oder, 
wie es neuerdings in einer leicht ironischen Verklirzung vielfach heiEt: der 
WASPs zu kennzeichnen ist, zeigten sich die Reformer insofern bestimmt, 
als sie an der liberkommenen Vorstellung von einem »kulturellen Monis
mus« festhielten, aus dem die gleichsam selbstversrandliche Erwartung ab
geleitet wurde, daB sich die ins Land stromenden ethnischen Minderheiten 
im Melting Pot assimilierten und das dominante belief-system der WASPs 
libernahmen 39. Die von den Reformern vorgeschlagenen institutionellen 
Regelungen zielten denn auch darauf hin, es den ethnischen Minderheiten 
in den GroEstadten zu erschweren, als separate Gruppen in den politischen 
ProzeE einzuwirken, wobei bei ihnen auch ein eigentlimliches Politikver
standnis im Spiel gewesen sein dlirfte, wonach im politis chen ProzeE 
sich eine Orientierung am Gemeinwohl gewissermaEen von selbst her
ausschalt, sofern er nicht durch das Eindringen mas siver Partikular
interessen durcheinandergebracht wird. Vor allem wurde vorgeschlagen, 
jenes Wahlverfahren, nach dem die groEeren Stadte in eine Reihe von 
Wahlbezirken (wards) eingeteilt wurden, deren jeder ein Mitglied des 
Gemeinderats wahlt (ward system), durch ein Verfahren abzulosen, wo
nach alle Gemeinderatsmitglieder in einem gesamtstadtischen Wahlkreis 
(at large system) gewahlt werden. Eine solche Regelung nahm den in ein
zelnen Stadtteilen konzentriert zusammenlebenden ethnischen Minderhei
ten praktisch die Moglichkeit, Vertreter in den Gemeinderat zu entsen
den 40. 

Zielten die bisher erwahnten Reformvorschlage primar darauf ab, die Ver
waltungs-»Effizienz« vor allem auf der Lokalebene durch »Entpolitisie
rung« und »Professionalisierung« zu erhohen und die soziale und eth
nische Zerkliiftung innerhalb der Sradte institutionell zu libertlinchen, so 
drang ein Teil der Reformer, der starker der »populistischen« Tradition 
und damit den unteren Bevolkerungsschichten verbunden war 41, darauf, 
die institutionellen Partizipationsmoglichkeiten des Einzelnen durch die 
Einfiihrung von »Referendum« und »Initiative« (als Formen der direct 
legislation) sowie des »Abrufs« (recall) zu erweitern: »Referendum« als 
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das Recht eines bestimmten Prozentteils der Wahler zu verlangen, daB ein 
von der Legislative beschlossenes Gesetz den Wahl ern zur Abstimmung 
vorgelegt werde; »Initiative« als das Recht eines bestimmten Prozentteils 
der Wahler, den ErlaB eines Gesetzes vorzuschlagen und zu verlangen, daB, 
sollte die Legislative das beantragte Gesetz nicht verabschieden, es den 
Wahl ern zur Abstimmung vorgelegt werde; recall schliemich als das Recht 
der Wahler, einen gewahlten Amtstrager vor Ablauf der Amtsperiode 
abzuberufen 42. Sieht man von den town meetings ab, so stellte lediglich 
das Referendum eine der amerikanischen Verfassungstradition bereits ver
traute direktdemokratische Prozedur dar 43. Beispielsweise wurde die 
Verfassung von Massachusetts in den Jahren 1778 und 1780 den Wahl ern 
zur Abstimmung vorgelegt. 1m Laufe des 19. Jahrhunderts breitete sich 
die erstmals 1825 im Staat Maryland eingefiihrte Regelung aus, bestimmte 
einzelstaatliche Gesetze in den einzelnen Bezirken (counties) nur dann 
in Kraft treten zu lassen, wenn deren Wahler ihnen zustimmten. Die 
Initiative war der amerikanischen Verfassungstradition noch weitgehend 
fremd, als Reformer im Staat South Dakota 1898 erstmals auf Einzel
staatsebene durchdrangen und dort Referendum und Initiative eingefiihrt 
wurden. Eine vollige Neuerung in der amerikanischen Verfassungs
geschichte stellte hingegen der recall dar, dessen Einfiihrung nach 1890 
zunachst von den Populists und der Social Labour Party, dann auch von 
den Reformern verlangt wurde. AuszuschlieBen diirfte sein, daB die Pari
ser Kommune (1871) oder die auf die jederzeitige Absetzbarkeit der Mit
glieder der Kommune abhebende Darstellung von Karl Marx bei dem 
Aufkommen der recall-Forderung eine Rolle gespielt haben. Wahrschein
licher ist, daB an eine entsprechende Einrichtung verschiedener Schweizer 
Kantone angekniipft wurde 45. Die Reformer konnten die Einfiihrung 
des recall 1903 erstmals in Los Angeles durchsetzen, wobei sie den erbit
terten Widerstand der Southern Pacific Railroad iiberwinden muBten, 
einer Eisenbahngesellschaft, die in zahlreichen Stadten Kaliforniens, dar
unter Los Angeles, »politische Maschinen« aufgebaut hatte und mit deren 
Hilfe praktisch den ganzen Staat Kalifornien kontrollierte 46. Schon kurz 
danach (1904 und 1906) erwies sich das recall-Verfahren als ein wirk
sames Mittel, ein Gemeinderatsmitglied und den Biirgermeister von Los 
Angeles, beide Gefolgsleute der Southern Pacific Railroad, vorzeitig aus 
ihren Xmtern zu entfernen 47. 

Ais Ergebnis dieser Entwicklung, in der einerseits zahlreiche der von den 
Reformern vorgeschlagenen institutionellen Neuerungen vor all em auf der 
Lokalebene, allerdings in lokal und regional sehr unterschiedlichem u~d 
selektivem Umfang, eingefiihrt wurden und andererseits erhebliche Teile 
der iiberkommenen institutionellen Struktur stehen blieben, erweist sich 
die formal participatory structure im gegenwartigen politis chen System 
als zweifellos ungewohnlich vielfaltig. Dies kommt etwa darin zum Aus
druck, daB gegenwartig rund 520000 Positionen durch Wahl besetzt wer
den, davon 13 000 auf Einzelstaats-, die iiberwiegende Zahl auf lokaler 
Ebene, namlich rund 270 000 in den Kommunen und rund 110000 in den 
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Schulbezirken 48. Ein weiterer Beleg kann darin gesehen werden, daB 
Formen des Referendums und der Initiative in den meisten Einzelstaaten 
als einzelstaatliche und/oder kommunale Abstimmungsverfahren vorgese
hen sind und verhaltnismaBig haufig praktiziert werden 49. Auch das 
recall-Verfahren ist in einer ganzen Reihe von Einzelstaaten ftir die ein
zelstaatliche und/oder kommunale Ebene geregelt, ohne Freilich eine nen
nenswerte praktische Rolle gespielt zu haben 50. SchlieBlich ist daran zu 
erinnern, daB eine Vielzahl kleinerer Orte in Neu-England (im Staat 
Massachusetts beispielsweise rund 270) die tiberkommene direkt-demokra
tische town-meeting-Verfassung haben 51. 

Dieser vielfaltigen formal participatory structure vor all em auf der Lokal
ebene kommt erhebliches politisches Gewicht zu, da - noch immer Aus
druck einer dezentralistischen Verfassungsentwicklung - die kommunale 
Ebene mit einer Reihe wichtiger Kompetenzen ausgestattet ist, die fUr die 
reprasentativ-demokratischen kommunalen Organe oder direkt-demokra
tischen Prozeduren einen beachtlichen Entscheidungsspielraum selbst dort 
lassen, wo sie durch einzelstaatliche Rahmenbestimmungen eingeengt 
sind 52. So ist die lokale Ebene - in sehr unterschiedlichen institution ellen 
Regelungen, teils in unabhangigen Schulbezirken (school districts), deren 
Einwohner ein school board als Entscheidungsorgan wahlen - herkomm
lich ftir die offentlichen Grund- und Mittelschulen (elementary and 
secondary schools) zustandig, was auch, allerdings immer innerhalb der 
jeweiligen einzelstaatlichen Rahmenvorschriften, die Personalhoheit tiber 
die Lehrer und den EinfluB auf aIle anderen schulischen Angelegenheiten, 
einschlieBlich der Lehrplane, einbezieht 53. Ferner unterhalten die Kom
munen beispielsweise ihre eigenen Polizeikrafte, was eben falls die Perso
nalhoheit umschlieBt 54. Eine besonders wichtige Befugnis ist die Entschei
dung tiber die lokale Bauordnung und -planung. Das politische Gewicht 
der lokalen Autonomie beruht nicht zuletzt darauf, daB die Kommunen, 
teilweise sogar die selbstandigen Schulbezirke, gehalten und berechtigt 
sind, die ftir die Erftillung ihrer lokalen Aufgaben erforderlichen Mittel 
durch die Erhebung eigener kommunaler Steuern, vor allem der Vermo
genssteuer (property tax), die im wesentlichen eine Grundsttickssteuer ist, 
zu decken 55. Die jahrliche Neufestsetzung des kommunalen Steuersatzes 
ist somit eine den Einwohner der Gemeinde unmittelbar und wegen des 
erheblichen, srandig wachsenden kommunalen Finanzbedarfs sehr ftihl
bare Entscheidung. 
Geht man von der Annahme aus, daB die Kombination einer relativ breit
gefacherten formellen Partizipationsstruktur und eines relativ relevanten 
Entscheidungsrahmens die Wahrscheinlichkeit eines hohen Partizipations
grades der Mitglieder des betreffenden politis chen Systems oder Sub
systems vergroBert, so wird diese Annahme, zumindest in dieser einfachen 
und moglicherweise wichtige Variablen auBer acht lassen den Fassung, 
durch die folgenden Daten eher widerlegt als bestatigt. Der hochste Parti
zipationsgrad wird bei den Prasidentschaftswahlen mit etwas tiber 60 Pro
zent der Bevolkerung im wahlfahigen Alter erreicht 56. Bereits bei den 
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sogenannten midterm-Wahlen, bei den en KongreBabgeordnete, nicht aber 
der Prasident, zur Wahl stehen, betdigt die Wahlbeteiligung zwischen 40 
und 50 Prozent 57. Khnlich liegt die Beteiligung an Einzelstaatswahlen, 
die in der Regel zusammen mit den Bundeswahlen abgehalten werden, 
wobei Freilich auBerordentliche Unterschiede zwischen den einzelnen Tei
len des Landes bestehen 58. Die durchschnittliche Wahlbeteiligung an Lo
kalwahlen wird ebenfalls mit rund 50 Prozent angegeben, wobei die 
durchschnittliche Beteiligung allerdings dort nur bei 30 Prozent liegt, wo 
die Lokalwahlen fiir sich allein, also getrennt von Einzelstaats- und Bun
deswahlen, stattfinden und/oder wo den politischen Parteien die Teil
nahme an Lokalwahlen verwehrt ist 59 (ein Anzeichen dafiir, daB 
diese beiden von den Reformern propagierten Regelungen - non-partisan 
elections und »entpolitisierter« gesonderter Lokalwahltermin - den Parti
zipationsgrad herabsetzen). Die Beteiligung an Referenden liegt - soweit 
ersichtlich - zum Teil erheblich unter dem fiir Wahlen der betreffenden 
Ebene iiblichen Grad 60. Die Beteiligung an den town meetings schlieBlich, 
die in zahlreichen Orten Neu-Englands traditionell im Friihjahr eines 
jeden J ahres stattfinden, iibersteigt kaum 15 Prozent der wahlberechtigten 
Bevolkerung und liegt meist deutlich darunter 61. Schliisselt man dies en 
verhaltnismaBig hohen Grad der Nichtpartizipation oder »Apathie« 62 

nach den sozialen Gruppen auf, so zeigen die hieriiber vorliegenden Un
tersuchungen, daB gegenwartig die Wahrscheinlichkeit der Nichtpartizipa
tion um so groBer ist, je niedriger der soziookonomische Status der betref
fend en Einzelnen oder Gruppen ist 63. Diese Korrelation ist nicht nur fiir 
die Betatigung in der formal participatory structure, also etwa fur Wah
len und Abstimmungen, sondern auch fiir Formen der Mitwirkung in der 
informellen Struktur, etwa die Mitgliedschaft in politischen Parteien oder 
anderen politischen Organisationen, nachgewiesen worden. 
Ohne daB auf die Gesamtproblematik hier naher eingegangen werden 
kann, solI auf eine Entwicklungslinie aufmerksam gemacht werden, die 
fiir die weitere Untersuchung besonders wichtig sein wird. In der Annahme, 
daB unter den Bedingungen eines pluralistischen, d. h. von rivalisierenden 
Machtgruppen bestimmten politischen Prozesses die politische Machtlosig
keit eines Personenkreises in erster Linie die Funktion seines Mangels an 
politischer Organisiertheit ist, haben politische und soziale Reformbestre
bungen das Organisieren (organizing) der von ihnen angezielten Rand
und Minderheitsgruppen zu einem zentralen Instrument der politis chen 
Strategie gemacht. DaB die »politischen Maschinen« in den GroBstadten 
der Jahrhundertwende die zumindest latente Funktion hatten, die ethni
schen Minderheiten in deren Stadtteilen politisch zu »organisieren« und 
- in Ermangelung anderer wirksamer »input«-Kanale - deren Interessen 
in den politis chen ProzeB einzubringen und durchzusetzen, wurde bereits 
erwahnt. Insbesondere die amerikanischen Gewerkschaften und unter die
sen wiederum in erster Linie die von John L. Lewis gefiihrte Bergarbeiter
gewerkschaft hatten eine Phase kampferischen »Organisierens« der Arbei
ter, als es in den sich iiber mehr als ein halbes Jahrhundert bis Ende der 
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dreiBiger Jahre hinziehenden, teilweise iiberaus blutigen Auseinanderset
zungen mit den Unternehmern in erster Linie urn das Recht der Arbeiter 
ging, sich gewerkschaftlich zu organisieren, und die Unternehmer, vor 
allem in den zahlreichen company-towns, also in den von einzelnen Wirt
schaftsunternehmen praktisch beherrschten Stadten, alle Mittel einsetzten, 
einschlieBlich der von ihnen kontrollierten ortlichen Polizeibehorden und 
Gerichte, urn die gewerkschaftliche Organisationen der Arbeiter innerhalb 
des Betriebes und dariiber hinaus innerhalb der gesamten Stadt zu verhin
dern 64. Mit dem Wagner Act (1935) wurde schlieBlich das Recht der 
Arbeiter, sich gewerkschaftlich zu organisieren und mit den Unternehmern 
kollektiv zu verhandeln (collective bargaining), bundesgesetzlich aner
kannt. An diese gewerkschaftliche Tradition kniipfte Saul D. Alinsky an, 
der einige Jahre lang als Mitarbeiter von John L. Lewis in der Bergarbei
tergewerkschaft gewirkt hatte 65. Auch er ging davon aus, daB unter den 
gegenwartigen gesellschaftlichen Bedingungen den bislang einfluBlosen 
Rand- und Minderheitsgruppen wirksam nur dadurch geholfen werden 
konne, daB sie im Erreichen einer eigenen politischen Organisiertheit unter
stiitzt werden 66. Alinsky schwebte hierbei eine Art Foderation lokaler 
People's Organizations vor: »(The) local People's Organization has two 
major objectives: first, to organize and do what can be done on the local 
scene, and second, to utilize the organization as a spring-board for the 
development of other People's Organizations throughout the nation.« 67 

Die Aufgabe von professional organizers sah er darin, in einer ersten mog
lichst kurz bemessenen Phase der betreffenden Bevolkerungsgruppe eine 
personelle und finanzielle Starthilfe zu geben, sie beim Aufbau einer 
organisatorischen Infrastruktur und bei der Rekrutierung von »einhei
mischen Fiihrern« (indigenous leaders) zu unterstiitzen und sich moglichst 
rasch wieder zuriickzuziehen 68. 1m Jahr 1939 erregte Alinsky erstmals 
Aufsehen damit, daB er einen iiberwiegend von polnischen Einwanderern 
bewohnten, im ProzeB der Verslumung befindlichen Stadtteil von Chicago, 
Back of the Yards, »organisierte« und dessen sozialen Wiederaufstieg ein
leitete 69. In der Folgezeit griindete er die Industrial Areas Foundation, 
eine Einrichtung, die iiber einen groBeren Stab von professional organizers 
verfiigt und sie an lokale Gruppen »ausleiht«. Unter den verschiedenen 
von Alinsky im Laufe der Jahre geforderten lokalen Organisationen zog 
die urn 1960 in einem iiberwiegend von Schwarz en bewohnten Slum-Gebiet 
von Chicago gegriindete »Woodlawn Organization« (TWO) besondere 
Aufmerksamkeit auf sich, die sich unter anderem dem von der Stadt Chi
cago und der Universitat Chicago gemeinsam projektierten Stadtsanie
rungsvorhaben, das auf den AbriB dieses Stadtteils hinausgelaufen ware, 
erfolgreich widersetzte und mit ihren praktikablen Alternativplanen 
durchdrang 70. 
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III. Citizen participation - die Antwort auf eine vieldimensionale 
innenpolitische Krise? 

Die tiefgreifende innenpolitische Krise, die die USA gegenwartig durch
laufen, kann im folgenden nur skizzenhaft und nur insoweit umrissen 
werden, wie die Andeutung des realsoziologischen Hintergrunds fiir die 
Darstellung und Bewertung der Experimente mit Formen der citizen 
participation unerla£lich erscheint. Auch die Frage, inwiefern diese Kri
senerscheinungen lediglich als Symptome ciner fundamentalen Struktur
krise der USA als eines spatkapitalistischen Systems einzuschatzen sind, 
kann hier nur gestreift werden. 

Urban Crisis 

Die »Krise der Stadte« ist maBgeblich von der einschneidenden ethnischen 
und sozialen Bevolkerungsumschichtung bedingt, die sich in den Zentral
stadten, vor all em in den Kernbereichen der GroBstadte des Nordens und 
Westens der USA vollzieht. An der starken Binnenwanderung, die in den 
letzten Jahrzehnten die demographische Landkarte der USA teilweise ein
schneidend verandert hat und an einer zunehmenden Zahl verstadterter 
Ballungsraume, sogenannter metropolitan areas oder Standard M etropoli
tan Statistical Areas (SMSAs) 71, abzulesen ist, hatte die schwarze Be
volkerung entscheidenden Anteil 72 : lebten 1910 nur 9 Prozent der schwar
zen Bevolkerung auBerhalb der Siidstaaten, so waren es 1966 bereits 
45 Prozent. Mittlerweile ist der schwarze Bevolkerungsteil in starkerem 
MaBe verstadtert als der weiBe: 1966 lebten fast 70 Prozent aller Schwar
zen in metropolitan areas gegenuber 64 Prozent der WeiBen. Vor aHem als 
Folge der auch auBerhalb des Siidens nach wie vor wirksamen Mechanis
men der Diskriminierung ist es im Zuge dieser massiven Binnenwanderung 
zu einer Konzentration der zugewanderten schwarz en Bevolkerung in 
Teilen der GroBstadte des Nordens und Westens gekommen 73. In 
Washington, D. c., und Newark, N. ]., machen die Schwarzen langst die 
Mehrheit der Stadtbevolkerung aus; fur eine Reihe anderer GroBstadte 
sind schwarze Mehrheiten auf absehbare Zeit vorhergesagt 74. Die »Ghet
toisierung« der verstadterten schwarzen Bevolkerung erhalt ihre politische 
Explosivitat durch deren soziookonomische Situation. Bislang war diese 
dadurch bestimmt, daB die Schwarzen - abgesehen von der verhaltnis
maBig schmal en Schicht einer black bourgeoisie 75 - iiberwiegend als un
oder angelernte Arbeitskrafte in Landwirtschaft, Industrie und Dienstlei
stung lohnabhangig beschaftigt waren oder bei hoher Arbeitslosigkeit die 
industrielle Reservearmee stellten 76. Diese soziookonomische Situation 
insbesondere der stadtischen farbigen Bevolkerung hat sich in jiingster Zeit 
noch dadurch verscharft, daB infolge der Tendenz der Industrie- und 
Dienstleistungsbetriebe, die Standortvorteile im suburbanen Ring auBer
halb der Zentralstadte wahrzunehmen und diese zu verlassen, zentral
stadtische Arbeitsplatze verlorengehen 77. Dariiber hinaus fallen den im 
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Zuge der tedmologischen Revolution vorgenommenen Rationalisierungs
maBnahmen der Unternehmen in erster Linie die un- und angelernten 
Arbeiter zum Opfer, was die schwarze Bevolkerung besonders hart be
trifft, zumal sie kaum Ausbildungs- oder Umschulungsgelegenheiten hat, 
urn in anders- oder hoherqualifizierten Tatigkeiten unterzukommen 78. 

>, There is thus a large and growing stratum of unskilled, untrained 
workers, chiefly blacks and other minorities, who constitute a post
industrial proletariat. The relative size of his stratum does not regulate 
the level of wages; thus is does not constitute a true reserve army of the 
unemployed. Raw labor power does not compete with technical labor 
power in the context of capitalintensive technology.« 79 An der Armut in 
den USA, auf die zu Beginn der sechziger Jahre vor allem das Buch von 
Harrington 80 publizistisch aufmerksam machte, hat die schwarze Bevol
kerung, ob lohnabhangig beschaftigt oder arbeitslos, denn auch iiberpro
portionalen Anteil. GemaB dem Yom U. S. Bureau of the Census verwen
de ten Armutskriterium (poverty level) 81, das im Jahr 1968 Armut bei
spielsweise fiir einen Alleinstehenden bei einem Jahreseinkommen unter 
1700 Dollar und fiir eine Familie mit einem Kind bei einem Jahresein
kommen unter 2700 Dollar ansetzte, lebten 1968 insgesamt 13 Prozent 
aller Amerikaner (1963: 19,5 Prozent) in Armut, wobei, nach ethnischen 
Gruppen aufgeschliisselt, 33,5 Prozent aller Schwarz en (1963: 51 Prozent) 
und nur 10 Prozent aller WeiBen (1963: 15 Prozent) als arm in diesem 
Verstandnis zu qualifizieren waren 82. Indessen verhiillen derartige natio
nale Durchschnittszahlen eher als sie veranschaulichen, bis zu welchem 
Punkt mittlerweile ganze Teile von GroBstadten in baulicher, aber vor 
allem in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht als Ergebnis der dort urn 
sich greifenden Verelendung verfallen sind. In Brownsville z. B., einem 
der Slum-Gebiete von New York City 83, wo 1940 noch die meisten der 
170000 Einwohner der weiBen Mittelklasse angehorten und wo heute 
- nach einer drastischen Bevolkerungsumschichtung - zu 85 Prozent 
Schwarze und Puertorikaner wohnen, sind vier von fiinf Familien auf 
Sozialhilfe angewiesen, liegt die Rate der Arbeitslosigkeit, der Rauschgift
siichtigkeit, der Kriminalitat, insbesondere bei den Jugendlichen, urn ein 
Vielfaches iiber dem nationalen Durchschnitt. 
Zum Fortbestand und zur Verscharfung der Ghettoisierung der schwarzen 
Bevolkerung in den Zentralstadten tragt entscheidend bei, daB die in 
suburbanen Orten auBerhalb der Zentralsddte wohnenden Mittelklasse
WeiBen die iiberkommenen Einrichtungen und Kompetenzen lokaler 
Selbstverwaltung vielfach dazu benutzen, den Zuzug sozial unterprivile
gierter, vor allem schwarzer Familien zu erschweren oder zu verhindern. 
Ein anschauliches Beispiel liefert der ErlaB lokaler Bauordnungen, wenn 
Gemeinden Bauplane aufstellen, die - gelegentlich ironisch als snob
zoning bezeichnet - etwa erhebliche Folgekosten auslosende Bauvor
schriften (z. B. eine verschwenderisch bemessene MindestgroBe des Bau
grundstiicks) enthalten und unverhiillt darauf zielen, minderbemittelte 
Bauinteressierte, sprich: vor allem Schwarze, fernzuhalten 84. AuBerdem 
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wird durch lokale Bauordnungen vielfach der Bau von Mehrstock-Miets
hausern und Sozialwohnungen untersagt. Ais kiirzlich ein Gesetz des 
Staates Kalifornien, das die Kommunen ermachtigte, lokale Referenden 
iiber Zulassung oder Verbot des Baus von Sozialwohnungen abzuhal
ten, mit der Begriindung angegriffen wurde, es verletze, da es nach bis
heriger Abstimmungs-Erfahrung praktisch auf den AusschluB sozial 
schwacher Familien aus den suburban en Gemeinden hinauslaufe, die equal 
protection-Klauser des 14. Amendments, bestatigte der Oberste Gerichts
hof die VerfassungsmaBigkeit des Gesetzes, indem er es als Rege!ung einer 
procedure for democratic decision-making bezeichnete 85. In zahlreichen 
suburban en Orten im metropolitan area urn Boston hatten die town
meetings im Friihjahr 1971 iiber Antrage auf li.nderung der lokalen Bau
ordnungen (re-zoning) zugunsten von Mehrfamilien- und/oder Sozial
wohnungen zu entscheiden. Diese Antrage wurden von den town-meetings 
durchweg abge!ehnt 86. 

Wenn sich auf der anderen Seite die Zentral-, vor allem die GroBstadte 
als weitgehend unwillig oder unfahig gezeigt haben, die Probleme der in 
ihnen vere!endenden schwarzen Bevolkerung in Angriff zu nehmen, so ist 
ein wichtiger, wenn auch keineswegs der einzige Grund hierfiir in den aus 
der Reform-Periode iiberkommenen input-Strukturen zu sehen, die die 
schwarze Bevolkerung darin behindern, ihre Interessen in den politischen 
ProzeB einzubringen. Vor all em in Stadten, wo noch das von den Refor
mern eingefiihrte at-large-Wahlsystem praktiziert wird, ist es der schwar
zen Bevolkerung erschwert, Schwarze in die lokalen Gremien oder zum 
Biirgermeister zu wahlen 87. Damit fallt der Wahlmechanismus als ein 
wichtiger input-Kanal des politischen Systems noch weitgehend aus. Da in 
der Reform-Periode die politis chen Parteien aus der Lokalpolitik vielfach 
e!iminiert worden und die »politischen Maschinen«, die den Immigranten
Gruppen urn die Jahrhundertwende in einer teilweise vergleichbaren so
ziookonomischen Situation EinfluBmoglichkeiten verschafft hatten, aus
einandergefallen sind, fehlen der schwarzen Bevolkerung in den zentral
stadtischen Ghettos auch informelle Artikulationskanale 88. SchlieBlich hat 
die von den Reformern propagierte »Entpolitisierung« und »Professio
nalisierung« der Kommunalverwaltung zur Ausbildung von lokalen Ein
ze!ressortbiirokratien gefiihrt, die, von den politis chen Stellen der Lokal
ebene, d. h. Biirgermeister und Gemeinderat, kaum beeinfluBbar, praktisch 
unabhangig funktionieren und es gegeniiber den sozialen und ethnischen 
Randgruppen an politischer »Sensibilitat« (responsiveness) vie!fach fehlen 
lassen 89. 

Von Civil Rights zu Black Power 

Die innenpolitische Krise erhielt im Laufe der sechziger Jahre ihre Dyna
mik und Explosivitat dadurch, daB ein wachsender Teil der schwarzen 
Bevolkerung, vor allem in den zentralstadtischen Ghettos, nicht mehr 
bereit war, sich langer mit der vie!schichtigen Diskriminierung abzufin-
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den 90. Eine Reihe von Ghetto-Aufstanden, vor allem der von Watts, 
einem Stadtteil von Los Angeles, im Sommer 1965, markierten den Weg 
dieser Entwicklung. Die Biirgerrechtsbewegung der friihen fiinfziger Jahre 
war 91 noch dadurch gekennzeichnet gewesen, daB sie, von Liberalen der 
weiBen und schwarzen Mittelklasse getragen, als Ziel die Integration der 
Schwarz en in die bestehende amerikanische Gesellschaft, eine Variante des 
traditionellen Melting Pot-Konzepts, anstrebte und ein notwendiges, aber 
auch hinreichendes Mittel darin erblickte, die rechtliche Gleichstellung der 
Schwarz en, vor all em in Gesetzgebung und Rechtsprechung, durchzuset
zen und den individuellen Rassismus der WeiBen durch Dberredung 
(» ... to awaken a sense of moral shame in the opponent«, M. L. King 92) 
zu iiberwinden. Unter Fiihrung von Martin Luther King wurde dann ab 
1955 die gewaltlose »direkte Aktion« (z. B. sit-in, Boykott, Demonstra
tion) als neues Mittel der Auseinandersetzung gewahlt, ohne daB das tra
ditionelle Ziel der Integration aufgegeben oder abgeschwacht wurde. Erst 
als zu Beginn der sechziger Jahre der unnachgiebige Widerstand des Wei
Ben Amerika (die Ermordung von weiBen und schwarzen Biirgerrechtlern 
im Siiden, die Beibehaltung, ja, Zunahme der de-facta-segregation in den 
Zentralstadten des Westens und Nordens, der anhaltend weit iiberpropor
tionale Anteil der Schwarzen an Armut und Arbeitslosigkeit) und der 
enge politische Aktionsraum der »liberalen Koalition« sichtbar wurden, 
setzten sich in der Emanzipationsbewegung radikalere Gruppen und Fiih
rer an die Spitze, deren neue Militanz ab 1966 im Ruf nach Black Power 
zum Ausdruck kam. Sehr verkiirzt gesagt, wird Black Power zunachst als 
die straffe politische Organisiertheit der Schwarz en, als Mittel der poli
tischen Auseinandersetzung, und zwar durchaus im Sinne des pluralisti
schen Konfliktmodells, verstanden. Sie wird in Formulierungen umschrie
ben, die an das organizing-Konzept der amerikanischen Gewerkschaften 
der dreiBiger Jahre und der Gruppe urn Alinsky erinnern: »Black Power 
recognizes - it must recognize - the ethnic basis of American politics 
as well as the power-oriented nature of American politics ... (It) rests 
on a fundamental premise: before a group can enter the open society, it 
must first close ranks. By this we mean that group solidarity is necessary 
before a group can operate effectively from a bargaining position of 
strength in a pluralistic society ... Where black people have a majority, 
they will attempt to use power to exercise control . .. When black people 
lack a majority, Black Power means proper representation and sharing of 
control. It means the creating of power bases, of strength, from which 
black people can press to change local and nationwide patterns of op
pression - instead of from weakness ... If this means the creation of 
parallel community institutions, then that must be the solution. If this 
means that black parents must gain control over the operation of the 
schools in the black community, then that must be the solution.« 93 Dar
iiber hinaus wird das traditionelle Integrations-Ziel modifiziert, wenn 
nicht aufgegeben. Hierbei gehen Carmichael und Hamilton vom Konzept 
des institutional racism aus 94, das - einige Jahre zuvor von Schattschnei-
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der, allerdings ohne die ethnische Zuspitzung, angedeutet 95 - besagt, daB 
die bestehenden Institutionen bis in die sie tragenden Regeln hin, etwa 
Leistungsstandards, Priifungskriterien, von der dominanten Ideologie der 
weiBen Mittelklasse, also des W ASP-Amerika, durchdrungen und gepragt 
sind. Indem sie mit Hans Morgenthau »the psychological control of the 
minds of men« 96 als einen wesentlichen Bestandteil politischer Macht be
greifen, lehnen Carmichael und Hamilton die traditionelle Integration als 
Unterwerfung unter diesen institutional racism und damit die Anerken
nung der fortbestehenden Vorherrschaft der weiBen Mittelklasse abo Zu
gleich wird die dominante Ideologie, vor allem das Prinzip privatkapita
listischen Profitmaximierens, inhaltlich zuriickgewiesen, es wird ihr ein 
neuer Humanismus entgegengestellt, der einer die Identitat der Schwarzen 
begriindenden black culture zuerkannt wird: »The values of that class 
(d. h. der WeiBen, H. W.) are based on material aggrandizement, not the 
expansion of humanity ... Reorientation means an emphasis on the 
dignity of man, not on the sanctity of property.« 97 Die damit gegebene 
Absage an die kapitalistische Wirtschaftsordnung wird besonders klar, 
freilich ohne durchdringende politokonomische Analyse und alternative 
Gesellschaftstheorie, von den Black Panthers ausgesprochen, fUr die nicht 
der Rassen-, sondern der Klassenkonflikt im Vordergrund steht: » ... We 
will not fight racism with racism but we will fight racism with solidarity. 
We will not fight capitalism with capitalism (black capitalism), but we 
must fight capitalism with socialism.« 98 

Die studentische »Neue Linke« 

Einen wesentlichen Motor der innenpolitischen Dynamik der sechziger 
Jahre bildete ferner die studentische »Neue Linke«, in der vor all em die 
beiden 1960 gegriindeten Studentenorganisationen Student Nonviolent 
Coordinating Committee (SNCq - vorwiegend eine Gruppierung 
schwarzer Studenten - und Students for a Democratic Society (SDS) 
hervortraten 99. Auch diese Entwicklung kann hier nur gestreift werden. 
In ihrer ersten Phase richteten sich diese Studentengruppen vornehmlich 
an den Zielen der Biirgerrechtsbewegung aus, betrachteten als wichtigstes 
Mittel die eigene gesellschaftlich-politische Praxis. So nahmen vor allem 
SNCC-Mitglieder an vielfach lebensgefahrlichen Projekten teil, urn die 
Schwarzen im Siiden zu »organisieren« und etwa in den Wahlerlisten zu 
registrieren, wahrend SDS-Angehorige darangingen, mit ethnischen Rand
gruppen, insbesondere mit Schwarzen in den Slumgebieten der GroBstadte 
des Westens und Nordens zusammenzuarbeiten. Die gleichzeitig einset
zende theoretische Diskussion fand in der 1962 vom SDS beschlossenen 
»Erklarung von Port Huron« ihren Ausdruck: »We seek the establishment 
of a democracy of individual participation, governed by two central 
aims: that the individual share in those social decisions determining the 
quality and direction of his life; that society be organized to encourage 
independence in men and provide the media for their common participa-
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tion ... The economy itself is of such social importance that its major 
resources and means of production should be open to democratic parti
cipation and subject to democratic social regulation.« 100 Mit Hilfe eines 
Zuschusses der Automobilgewerkschaft (UAW) nahmen SDS-Mitglieder 
im August 1963 ein Economic Research and Action Project (ERAP) in 
Angriff, innerhalb des sen community-organizing-Vorhaben in Slum-Ge
bieten mehrerer Stadte eingeleitet wurden 101. 

Wandlung zur kritischen Politikwissenschaft 

Der Urn schlag, der sich im Meinungsklima der sechziger Jahre im Ver
gleich zur Eisenhower-Ara vollzog, kann nicht zuletzt an der unter den 
Politikwissenschaftlern gefiihrten Diskussion, insbesondere am Dbergang 
von einer iiberwiegend behavioristisch-positivistischen zu einer normativ
kritischen Demokratietheorie abgelesen werden, wie im folgenden knapp 
angedeutet werden solI. Hierbei sei auf zwei Positionen abgehoben: Zum 
einen stand eine "elitare« Demokratietheorie im Vordergrund, deren Ver
treter gegen die »klassische« Demokratietheorie einwandten, sie hege ge
geniiber dem einzelnen Gesellschaftsmitglied utopische Verhaltenserwar
tungen, die durch die empirische Forschung widerlegt seien; sie stellten 
letzterer eine »realistische« Demokratietheorie entgegen, die von der (an
schein end anthropologisch vorgegebenen) Begrenztheit der politis chen In
teressiertheit und Urteilsfahigkeit der iiberwiegenden Mehrheit (Nichteli
ten) ausgeht und hieraus folgert, die politische Rolle der Nichteliten sei 
darauf zu beschranken, aus den miteinander konkurrierenden politischen 
Eliten in gewissen Abstanden das politische Fiihrungspersonal auszuwah
len 102. Zum anderen wurde als empirisch erwiesen behauptet, die verbrei
tete politische Nichtpartizipation (Apathie) sei eine notwendige Bedin
gung der Stabilitat des politis chen Systems, und zwar gerade die Apathie 
der Bevolkerungsschichten mit niedrigem soziookonomischen Status, den en 
undemokratische, stabilitatsgefahrdende Verhaltensmuster bescheinigt wur
den 103. Gegen solche Auffassungen wurde auf verschiedenen Ebenen argu
mentiert. Soweit es sich urn die Behauptung empirischer Bewahrung be
stimmter Hypothesen (z. B. Systemstabilitat sei eine Funktion von Apa
thie) handelt, wird mit guten Griinden die Triftigkeit einer sol chen Be
weisfiihrung bezweifelt und im iibrigen der Begriff der Systemstabilitat 
ideologiekritisch »hinterfragt«. In methodologischer Argumentation wird 
Ferner darauf aufmerksam gemacht, in welchem Urn fang das der Konzept
und Hypothesenbildung vorausliegende »Vorverstandnis« das Unter
suchungsergebnis prajudizieren kann, und wird dargetan, daB das pathos 
of pessimism 105, das in den »realistischen« Grundannahmen zum Aus
druck kommt, in Fragestellung und Hypothesenbildung dieser Unter
suchungen eingegangen sein und deren Ergebnis beeinfluBt haben kann 106. 

Dabei wird dieses pathos of pessimism der Behavioristen-Generation 
einleuchtend darauf zuriickgefiihrt, daB die Anfalligkeit breiter Massen 
gegeniiber faschistischen Ideologien vor all em in Deutschland und Italien 
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zum traumatischen Schliisselerlebnis einer ganzen Generation von Sozial
wissenschaftlern geworden ist 107. SchlieBlich wird daran erinnert, in wel
chern Umfang dieser verengte Frageansatz die Sozialwissenschaften der 
fiinfziger Jahre in den USA auf Entscheidungsprozesse von Eliten 
fixierte und sie gegeniiber innenpolitischen Problemfeldern, deren 
Virulenz in den fiinfziger Jahren langst objektiv angelegt war, etwa 
gegeniiber der Situation von ethnischen und sozialen Randgruppen, blind 
machte, von dem Fehlen politokonomischer Fragestellungen und Konzepte 
ganz zu schweigen 108. Ohne daB die Verfechter einer normativ-kritischen 
Demokratietheorie bereits entfaltete Konzepte anbieten konnten, warn en 
sie mit guten Griinden davor, das So-Sein der vorhandenen Wirklichkeit 
vorschnell als das »letzte WOft« einer moglichen Wirklichkeit und somit 
als nicht mehr wissenschaftlich »hinterfragbare«, »problematisierbare« 
und politisch veranderbare Wirklichkeit hinzunehmen, und dringen sie 
darauf, in dem Aufweis der jeweiligen historisch-politischen Bedingtheit 
des So-Seins die Bedingungen der Moglichkeit eines Anders-Seins zu er
wagen und zu suchen 109. 

Community action agencies 
Wie die voranstehende Analyse zumindest angedeutet haben mag, standen 
die innenpolitischen Zeichen auf Sturm, als Prasident Lyndon B. Johnson 
am 16. Marz 1964 in einer Botschaft an den KongreB den »Krieg gegen 
die Armut« ausrief: »1 have called for· a national war on poverty. Our 
objective: total victory.« 110 Der von Johnson als legislatives Riickgrat 
seines Programms eingebrachte Emwurf eines Economic Opportunity Act 
wurde noch im Sommer 1964 Yom KongreB in groBer Eile verabschie
det 111. Als fiir die Durchfiihrung des »Kriegs gegen die Armut« zustan
dige Sonderbehorde wurde das Office of Economic Opportunity (»OEO«) 
im Executive Office des Prasidenten geschaffen, zu ihrem Direktor Sar
gent Shriver ernannt. Soweit das neue Programm darauf zielte, Bundes
mittel in erster Linie fiir die Erziehung und Berufsausbildung unterprivi
legierter Jugendlicher bereitzustellen und somit einzelnen Zielgruppen eine 
Reihe von services anzubieten 112, markiert es nur einen weiteren, aller
dings drama tisch en Schritt in die Richtung eines immer umfassenderen 
finanziellen und politis chen Engagements des Bundes in Bereichen, die bis
lang den Einzelstaaten und insbesondere den Gemeinden vorbehalten 
waren (ein sich damit verzahnendes Arbeitsbeschaffungsprogramm fehlte 
Freilich; die Schaffung der entsprechenden Arbeitsplatze wurde yom pri
vatwirtschaftlichen »Arbeitsmarkt« erwartet, eine folgenreiche Fehlrech
nung, wie sich zeigen sollte) 113. Wahrend das Gesetz in seinem service
Teil in mehr als einer Hinsicht tradition ell und beschrankt blieb, war es 
insofern bemerkenswert innovativ, als es fiir die lokale Verwirklichung 
des Poverty-Programms das Konzept der community action vorsah und 
als institutionelle Regelung die breitestmogliche Beteiligung der Nutznie
Ber des Programms vorschrieb. Die entscheidende Passage des Gesetzes 
lautete: »The term >community action program< means a program 
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1. which mobilizes and utilizes resources, public or private ... in an attack 
on poverty, 

2. which provides services, assistance, and other activities of sufficient 
scope and size to give promise of progress toward elimination of 
poverty ... through developing employment opportunities, improving 
human performance, motivation, and productivity, or bettering the 
conditions under which people live, learn and work, 

3. which is developed, conducted, and administered with the maximum 
feasible participation of residents of the areas and members of the 
groups served, 

4. which is conducted, administered, or coordinated by a public or private 
agency (other than a political party), or a combination thereof.« 114 

Fur die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung verdienen zwei in
stitutionelle Aspekte des community action program besondere Aufmerk
samkeit. Zum einen eroffnete das Gesetz die Moglichkeit, auf der lokalen 
Ebene besondere Einrichtungen zu schaffen, offentliche oder private, die 
vollig unabhangig von den sonstigen Lokalinstanzen arbeiten, ihre Finanz
mittel unmittelbar vom OEO in Washington beziehen, nur dies em verant
wortlich sind und - innerhalb der vom OEO erlassenen Richtlinien -
uber die Einstellung ihres Personals und die Verwendung der Mittel v6llig 
autonom entscheiden 115. Zwar ist Moynihan zuzustimmen, daB es sich bei 
dies en independent community agencies urn einen new level of American 
government handelt 116. Andererseits bleibt anzumerken, daB es etwa seit 
der Schaffung der Interstate Commerce Commission (1887) und verstarkt 
noch seit dem New Deal eine dem amerikanischen Regierungssystem 
geradezu eigentumliche Tendenz geworden ist, funktional begrenzte Pol i
tik- und Verwaltungsbereiche dadurch auszugliedern und gewissermaBen 
zu »privatisieren«, daB einzelne Interessengruppen form ell oder zumin
dest faktisch in Stand gesetzt werden, innerhalb dieses Bereichs Normset
zung (»self-regulation«) und Verwaltung weitgehend autonom auszu
uben 117. Die entscheidende Neuerung des Gesetzes ist vielmehr in jener 
Vorschrift von maximum feasible participation zu sehen, die, erstaunlich 
genug, im Gesetzgebungsverfahren des Kongresses offensichtlich unbeach
tet, jedenfalls undiskutiert blieb 118. Von den Vorstellungen, die einige 
Mitglieder der mit der Abfassung des Gesetzentwurfs beauftragten Ar
beitsgruppe (task force) mit dem Konzept der community action, vor 
all em der Vorschrift von maximum feasible participation, verkniipften 
und von denen sich zumindest in der ersten Operationsphase des Pro
gramms auch maBgebliche Beamten des OEO leiten lieBen, insbesondere 
Jack Conway, ein progressiver Gewerkschaftler, der der task force ange
horte und als stellvertretender Direktor von OEO vorubergehend in den 
Regierungsdienst trat - von diesen Vorstellungen erheischen fur die vor
liegende Fragestellung die folgenden beiden besondere Beachtung 119. Nach 
dem participatory administration-Konzept 120 kommt es in erster Linie 
darauf an, die tradierte Struktur der Verwaltungsburokratien durch neue 
institutionelle Regelungen von citizen participation in einer Weise umzu-
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formen, dag eine grogere Verantwortlichkeit (accountability) und Sensi
bilitat (responsiveness) gegeniiber den auf die Tatigkeit der jeweiligen 
Behorde angewiesenen Personengruppen durch deren institutionelle Ein
beziehung dort gefordert wird, wo bislang eine Verantwortlichkeit der 
Behorde un mittel bar nur gegeniiber der Behordenspitze und iiber diese, 
wenn iiberhaupt, gegeniiber den politischen Reprasentationsorganen, somit 
gegeniiber dem Biirger bestenfalls nur mehrfach vermittelt besteht 121. 

Hierbei wird es als besonders dringlich angesehen, die mitunter als welfare 
paternalism oder welfare colonialism 122 bezeichnete Einstellung der wohl
fahrtsstaatlichen Einrichtungen, die den hilfsbediirftigen Biirger auf die 
Rolle eines passiven Fiirsorgeempfangers festlegt, den einzelnen als Ver
sorgungsfall begreift, durch institutionelle Regelungen aufzubrechen, 
welche die Einflugnahme der betroffenen Gruppen ermoglichen: »Maxi
mum feasible participation< ... will permit the consumer to become a 
participant with a voice and power in the service system ... He can 
become a new kind of client, a citizen-client.« 123 Untersucht man die 
Entwicklung der Verwaltungsbiirokratie institutionengeschichtlich unter 
den Gesichtspunkten von politischer Sensibilitat (responsiveness) und 
(scheinbar unpolitisch) professionellem Sachverstand (neutral com
petence) als unterschiedliche, moglicherweise konfligierende Organisa
tionsprinzipien offentlicher Verwaltung, so erscheint der Ruf nach einer 
partizipatorischen Verwaltung als der den Bestrebungen der Jackson
Periode vergleichbare Versuch, die seit der Einrichtung des civil service 
und nicht zuletzt als Ergebnis der von den Reformern urn die Jahrhun
dertwende durchgesetzten institutionellen Anderungen zunehmend res
sortpartikularistisch abgesonderten und verselbstandigten Verwaltungs
biirokratien wieder starker in den politis chen Proze~ zuriickzubinden und 
somit das Prinzip der political responsiveness gegen den - aus der Per
spektive der betroffenen Randgruppen vielfach unproduktiven, wenn 
nicht gar gegenproduktiven - Grundsatz der neutral competence zu set
zen und durchzusetzen 124. Nach einem anderen, teilweise nur unterschied
lich akzentuierenden Konzept, das wegen seiner Nahe zu den von Alinsky 
formulierten und praktizierten politis chen Vorstellungen gelegentlich auch 
als Alinsky-approach bezeichnet wird 125, kommt es in erster Linie darauf 
an, die bislang yom politis chen Proze~ ausgeschiedenen Rand- und :Min
derheitsgruppen, vor all em die Armen der Slum-Gebiete, politisch zu 
»organisieren«, wobei mit dem Konzept teilweise sozialpadagogische und 
-therapeutische Absichten verfolgt werden (»Poverty is not just the lack 
of money; it is also a feeling of helplessness, of being controlled by 
outside forces«) 126, vor allem aber intendiert wird, den Randgruppen 
neue Einflugkanale in das politische System institution ell zu sichern. So 
wurde maximum feasible participation beispielsweise in einer friihen, 
nach kurzer Zeit freilich aus dem Verkehr gezogenen Publikation von 
OEO bezeichnet als »promising method ... to assist the poor in developing 
autonomous and selfmanaged organizations which are competent to exert 
political influence on behalf of their own self-interest« 127. 
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Die politische Explosivitiit, die die vieldeutige Formel: maximum feasible 
participation auf dem Hintergrund der sozialen und ethnischen Spannun
gen vor allem in den Zentral- und GroBstadten erhielt, wurde sogleich in 
der ersten Operationsphase des Programms sichtbar. Die traditionellen 
Lokalinstanzen und Minderheitsgruppen, in denen mil it ante Gruppen und 
Fiihrer der Schwarz en von Anfang an eine bestimmende Rolle spielten, 
stieBen sofort im Ringen urn die Kontrolle der zu griin4enden oder neu
gegriindeten War on Poverty-Einrichtungen auf der lokalen Ebene zu
sammen, wobei radikale Gruppen die in diesen neuen Einrichtungen an
gelegte ungewohnliche Chance erkannten, mit Bundesmitteln und unter 
dem Legitimitats-Schirm der bundesgesetzlichen Formel: maximum feasible 
participation ein Netz lokaler Machtbasen und »Freiheitsraume« aufzu
bauen, damit gewissermaBen eine revolution are Motorik zu institutionali
sieren 128. In dieser Konfliktperiode kam den lokalen Gruppen zustatten, 
daB fiihrende Beamte im OEO in Verfolgung ihres liberalen Konzepts 
von social change zumindest voriibergehend dazu neigten, die als tradi
tionell innovationsfeindlich und jedwedem social change abhold einge
schatzten Lokalinstanzen mit Hilfe unabhangiger, politisch eigenwilliger, 
mit OEO unmittelbar kooperierender und damit sozusagen als veri anger
ter Arm von OEO agierender community action agencies unter Druck zu 
setzen und somit lokalen Gruppen bei ihren Auseinandersetzungen mit dem 
lokalen Establishment eher den Riicken zu starken 129. Ein anschauliches 
Beispiel eines sol chen Konflikts bietet San Francisco, wo der Biirgermei
ster im September 1964 zunachst alle Mitglieder des Leitungsgremiums der 
lokalen community action agency selbst ernannte und wo nach anhalten
den Konflikten, nicht zuletzt wohl unter dem Eindruck der blutigen Un
ruhen im schwarzen Ghetto Watts des benachbarten Los Angeles im Som
mer 1965, lokale Gruppen, vor allem militante Neger-Organisationen, mit 
der Forderung durchdrangen, die Mehrheit im Leitungsgremium mit zu 
wahlen den Vertretern der Bevolkerung der vom OEO-Programm ange
zielten Stadtteile zu besetzen und damit das lokale Programm mehrheit
lich zu kontrollieren 130. Allerdings gelang es den traditionellen Lokal
instanzen in den meisten Fallen (bis Mitte 1965 wurden 415, bis Mitte 1966 
insgesamt iiber 1000 community action agencies gegriindet 131), erheblichen, 
wenn nicht bestimmenden EinfluB iiber die neuen Einrichtungen zu errin
gen und zu behalten. Aber selbst dort, wo der EinfluB der traditionellen 
Lokalinstanzen iiberwog, erwiesen sich die community action agencies in 
der Praxis, etwa darin, daB die von ihnen angestellten social workers als 
organizers von Mieterstreiks, Demonstrationen vor Behorden, Wahlregi
strier-Kampagnen und ahnlichem mehr auftraten, als zunehmend politisch 
radikal. Dies ist vor allem damit zu erklaren, daB dieses Personal teils aus 
College-Absolventen, die als Angehorige radikaler Studentenorganisatio
nen, vor allem von SDS und SNCC, wie schon erwahnt, bereits praktische 
Erfahrung in community organizing hatten, und zum groBeren Teil, zu
mind est anfangs, aus den lokalen armen Bevolkerungsgruppen selbst re
krutiert wurde, den en damit Gelegenheit fiir eine Berufsausbildung und 
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auBerdem ein Arbeitsplatz geboten werden solhen. Ansonsten hing diese 
Radikalisierung des Personals nicht zuletzt damit zusammen, daB liberale 
Reformer in der Konfrontation mit in den Slums wirksamen Armuts
und Ausbeutungsmechanismen ihre burgerlich-liberalen Positionen zugun
sten radikalerer aufgaben. 
Nachdem die erste Operationsphase des community action program des
sen politische Dynamik, urn nicht zu sagen: dessen revolution ares Poten
tial sichtbar gemacht hatte, setzten Sanktionen und Reaktionen ein, die die 
eng en Grenzen des politischen Handlungsspielraums eines Programms ver
deutlichten, dem seine liberal en Initiatoren die der Quadratur des Kreises 
gleichkommende Aufgabe gesetzt hatten, social change herbeizufuhren, 
ohne an die bestehende Macht- und Vermogensverteilung zu ruhren. Die 
Reaktion setzte damit ein, daB die Burgermeister einiger GroBstadte den 
Vorwurf erhoben, OEO in Washington fordere den Klassenkampf (»fos
tering class-struggle«) 132: "Lost was the original purpose of the program 
- to teach people how to combat poverty. In its place, they were taught 
how to agitate and attack city hall« (Burgermeister Walsh) 133. Von dem 
durch diese Vorgange beunruhigten und durch die Proteste der Burgermei
ster aufgeschreckten Prasidenten und KongreB entsprechend angewiesen, 
ging das OEO dazu uber, seine Richtlinien fur die lokalen community 
action agencies und seine Kontrolle uber sie zu verscharfen, wobei sicher
lich auch eine Rolle spielte, daB selbst diejenigen Beamten des OEO, die 
die lokalen Einrichtungen als Institutionalisierung von social change be
furwortet und begruBt hatten, nicht zogerten, ihnen in den Arm zu fallen, 
sobald deren politische Dynamik die letztlich burgerlich-liberalen Grund
positionen der professionellen Reformer 134 zu bedrohen schien. Das 
Schicksal des community action-Programms als aus Bundesmitteln finan
ziertes Sozialexperiment war damit vorgezeichnet 135: Zum einen blieben 
die yom KongreB bewilligten Haushaltsmittel verhahnismaBig beschrankt 
(im Haushaltsjahr 1970/71 z. B. etwas uber 1 Milliarde Dollar) 136, wozu 
zweifellos auch die enormen Ausgaben fur den eskalierten Vietnam-Krieg 
beitrugen. Zum anderen schritt der KongreB dazu, einen immer groBeren 
Teil der bewilligten Mittel fur bestimmte Teilprogramme (national 
priority programs) zweckgebunden auszuweisen, wodurch der den lokalen 
Einrichtungen fUr die Finanzierung eher politischer action-Projekte zur 
Verfugung stehende Betrag immer fiihlbarer beschnitten und ihr politischer 
Entscheidungs- und Handlungsspielraum entsprechend geschmalert wurde, 
wahrend die unpolitische service-Orientierung des Programms immer be
herrschender in den Vordergrund ruckte. Bereits 1967 machte beispiels
weise der fur Head Start, ein Erziehungsprogramm fUr unterprivilegierte 
Kinder im vorschulischen Alter, ausgewiesene Betrag uber 40 Prozent der 
Gesamtbewilligung aus 137. SchlieBlich beschloB der KongreB im Jahr 1967, 
den Kommunen die Wahlmoglichkeit zu geben, bislang formell unabhan
gige community action agencies in die kommunalen Instanzen einzuglie
demo Wenn bislang nur verhaltnismaBig wenige Kommunen von dieser 
Option Gebrauch gemacht haben 138, so durfte dies als Anzeichen emes 
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ambivalenten Zustands zu werten sein, der darin zu erblicken ist, daB auf 
der einen Seite das Modell unabhangiger, von den betreffenden Zielgrup
pen uber gewahlte Vertreter zumindest teilweise kontrollierter Einrich
tungen nicht mehr einseitig zuruckgenommen werden kann, ohne wegen 
der besonderen Gegebenheiten dieser Armutsgebiete explosiven Wider
stand der Zielgruppen hervorzurufen, und daB auf der anderen Seite 
diese Einrichtungen in der service-orientierten Routine bestimmter Versor
gungs- und Betreuungsleistungen langst in einem Umfang entpolitisiert 
sind, der es den tradition ellen Lokalinstanzen leicht macht, sich nicht nur 
auf einen modus vivendi einzustellen, sondern die lokalen Parallelorga
nisationen als willkommene Trichter fur Bundeszuschusse zu schatz en 139, 

Bei der Frage nach der yom War on Poverty bewirkten gesellschaftlichen 
Veranderung (social change) ist zunachst an die Ungereimtheit zu erin
nern, die von Anfang an zwischen den hochgesteckten Zielen der Initiato
ren (»total victory!«) und dem hierfUr bereitgestellten Instrumentarium 
bestand, des sen Begrenztheit (unterstellt man einmal eine Erfolgschance 
unter den gegenwartigen gesellschaftlichen, vor allem okonomischen Be
dingungen) vor allem darin zu sehen ist, daB es sich in Erziehungs- und 
Ausbildungsprogrammen (zudem vielfach auf infolge der technologischen 
Revolution bereits oder zumindest in absehbarer Zukunft obsolete Tatig
keiten hin) erschopfte, ohne gleichzeitig ein fUr die Slumbewohner kurz
fristig vie! wichtigeres Arbeits- und Wohnungsbeschaffungsprogramm vor
zulegen. Hinzu kam, daB es im Vergleich zu den anstehenden Problemen 
finanziell vollig unzureichend ausgestattet blieb 140. Was die maximum 
feasible participation of the residents betrifft, so kann auf Grund der 
vorliegenden Untersuchungen (zumindest soweit es sich urn der empi
rischen Erhebung leicht zugangliche und quantifizierbare Formen der Par
tizipation handelt, wie Wahlen, Besuch von Versammlungen, Teilnahme 
an kollektiven Aktionen) kein Zweifel daran bestehen, daB nur ein Teil 
der Bevolkerung in den Zie!gebieten an den im Rahmen des community 
action program zu treffenden Entscheidungen partizipierte, wobei natur
lich die Zahl der bloBen NutznieBer dieses Programms wesentlich groBer 
war. Bei verschiedenen Wahlen, in denen die Bevolkerung in den Ziel
gebieten ihre Vertreter fUr die Leitungsgremien der community action 
agencies zu bestimmen hatte, iiberstieg die Wahlbeteiligung in keinem 
Fall funf (!) Prozent der Wahlberechtigten und blieb meistens darunter, 
und dies, obgleich verschiedentlich durch Von-Haus-zu-Haus-Einsammeln 
der Stimmzettel nachgeholfen wurde 141. Obgleich vie!erorts, vor all em am 
Anfang, Einze!ne und Gruppen, die bereits uber politische organisatorische 
Erfahrungen verfUgten, vor aHem aus der Burgerrechtsbewegung, eine 
fUhrende Rolle spielten, so machten sich immerhin auch neue Organisa
tionen und Sprecher bemerkbar, so daB der Organisationsgrad, wenn auch 
in Grenzen, sichtlich erweitert wurde. Allerdings ist die Oligarchisierung 
nicht zu verkennen, die sich innerhalb der Bevolkerung in den Slums, 
namlich zwischen einer aktiven Minderheit und einer abseits, zumindest 
abwartend bleibenden Mehrheit abzeichnete 142. Mit Recht ist in des sen 
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darauf aufmerksam gemacht worden, daB die Aussagekraft dieser und 
ahnlicher Daten in bezug auf das Partizipationspotential im allgemeinen 
und dieser Randgruppen im besonderen zweifelhaft erscheint, wenn man 
die besonderen institutionellen und psychologischen (zumindest teilweise 
veranderbaren!) Randbedingungen in Rechnung bringt, die die Entschei
dung des einzelnen Slum-Bewohners, ob er an dem neuen Programm 
aktiv partizipieren solle oder nicht, beeinfluBten, beispielsweise sein auf 
Grund bisheriger Erfahrungen plausibler Argwohn, es han dele sich ein 
wei teres Mal urn eine leere, Sand in die Augen streuende Geste des weiBen 
Establishments, oder sein durch seinen Umgang mit weiBen Sozialarbei
tern, Vermietern und Geschaftsleuten genahrtes MiBtrauen gegeniiber jeg
licher von auBen kommenden Intervention 143. 

Wenn gleichwohl die Wirkung des War on Poverty und vor all em des 
community action program als »a slow but deep social earthquake« 144 

bezeichnet worden ist, so erscheint dies zumindest aus folgenden Ober
legungen berechtigt. Zum einen verschaffte der Economic Opportunity 
Act, vor allem seine Vorschrift einer maximum feasible participation der 
Forderung, die unterprivilegierten Schichten politisch zu organisieren und 
ihnen den Zugang zum politischen ProzeB zu iiHnen, in ahnlicher Weise 
Auftrieb und sozusagen Anerkennung von Gesetzes wegen, wie dies der 
Wagner Act (1935) in bezug auf die Gewerkschaftsbewegung und ihr Ver
langen, die Arbeiter gewerkschaftlich zu organisieren, getan hatte 144'. Zu
gleich wurde die Forderung begriindet, dies en Zugang zum politischen 
ProzeB vor allem in den Zentralsddten durch neue, teilweise als System 
von »Gegen«- oder »Parallel«-Organisationen begriffene Einrichtun
gen 144b, etwa durch von den Randgruppen kontrollierte community action 
agencies institutionell zu sichern. Ferner wurde das Konzept einer partici
patory administration mit einer groBeren Verantwortlichkeit (accountabi
lity) und Sensibilitat (responsiveness) gegeniiber den auf sie angewiesenen 
Beviilkerungsgruppen thematisiert 145. Insgesamt wurden vor allem in den 
urn die Kontrolle der community action agencies gefiihrten Konflikten die 
politische und organisatorische Erfahrung zahlreicher, auch neuer Gruppen 
erweitert, ihr Fiihrerpotential vermehrt und ihre Neigung erhoht, sich in 
der Auseinandersetzung mit privaten (etwa Vermietern) oder offentlichen 
Kontrahenten (z. B. Sozialamt) Formen kollektiver Aktion zu bedienen, 
wurde mit anderen Worten die Organisations-, Aktions- und Konflikts
fahigkeit dieser Randgruppen vergroBert 146, so daB diese Organisationen 
in ihrer Funktion, bestimmten Gruppen einen ihnen von den traditionel
len politischen Institutionen versagten Artikulationskanal zu geben, den 
»politischen Maschinell» der GroBstadte urn die Jahrhundertwende 
ahneln 147. 

Community Control 
Nachdem in den Konflikten urn die community action agencies der 
Grundsatz der Kontrolle lokaler Einrichtungen durch einzelne zentral
stadtische Bevolkerungsteile von zahlreichen Gruppen aufgegriHen und 
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vielerorts zumindest teilweise durchgesetzt worden war, konnte diese von 
den Minderheitsgruppen gemachte politische Erfahrung nicht verfehlen, 
»spillover effects in many areas other than poverty-community action 
areas« 148 zu haben. Hatte es sich bei den community action agencies urn 
neu zu griindende lokale Einrichtungen gehandelt, gerieten bald die beste
hen den zentralstadtischen Institutionen und Kompetenzen, vornehmlich die 
Schulen und die Polizei, in den Mitte1punkt von Auseinandersetzungen, 
die von der Forderung vor allem schwarzer Bevolkerungsgruppen be
stimmt waren, die iiberkommene Machtstruktur der Zentralstadte durch 
eine nicht nur administrative, Verwaltungsaufgaben nach unten verla
gernde, sondern politische, die Kompetenzverteilung tatsachlich veran
dernde Dezentralisierung zu reformieren und es insbesondere den unter
privilegierten Bevolkerungsteilen in den Slum-Gebieten, die unter anderem 
wegen der GroBe der Stadte und, wie mehrfach erwahnt, als Folge be
stimmter institutioneller Regelungen vor allem aus der Reform-Periode 
(z. B. at-large- an Stelle von ward-Lokalwahlen) bislang aus dem poli
tisch en ProzeB weitgehend ausgeschlossen sind, innerhalb territorialer 
Untereinheiten der Zentralstadte (neigorhoods, communities) institu
tionelle Moglichkeiten zu geben, die sie beriihrenden lokalen Entscheidun
gen selbst zu treffen oder zumindest zu bee in flus sen. Institutionell gesehen 
wird damit fUr die Bewohner der Zentralstadte, vor allem fiir die farbi
gen, vorwiegend schwarz en Bevolkerungsgruppen in zentralstadtischen 
Stadtteilen, nur eingefordert, was den suburbanen weiBen Bevolkerungs
gruppen am Rande der Zentralstadte seit je zusteht: community control 
iiber eine Reihe wichtiger Einrichtungen, wie Grund- und Mittelschulen, 
Polizei, Versorgungsbetriebe und -einrichtungen, innerhalb iiberschaubarer, 
praktikabler territorialer Einheiten. Da im Laufe der sechziger Jahre, 
ausdriicklich ab 1966, der Ruf nach Black Power iiberwiegend mit der 
Forderung verbunden wurde, innerhalb territorialer oder funktionaler 
Teilbereiche einem je mehrheitlich schwarzen Bevolkerungsteil die Kon
trolle iiber die jeweiligen Institutionen zu geben, liegt es auf der Hand, 
daB das Ver/angen nach community control in zahlreichen Fallen mit dem 
nach Black Power zusammenfiel. 
Angesichts der zentralen Bedeutung, die das Schul system gerade fUr den 
moglichen sozialen Aufstieg unterprivilegierter Gruppen hat, lag es nahe, 
daB die Forderung nach community control zunachst und in erster Linie 
auf die Grund- und Mittelschulen in den Slum-Gebieten zielte. Sie geht 
in teilweise unterschiedliche Richtungen. Zum einen wird dem traditionel
len Schul system der Zentralstadte vorgeworfen, es habe sich auBerstande 
gezeigt, die Bildungschance der unterprivilegierten Kinder zu verbes
sern 149, wobei das schulische Versagen der Kinder aus den Slums - im 
Gegensatz zur tradition ellen Auffassung, die es in erster Linie auf deren 
individuelles Unvermogen und auf die poverty ntlture ihrer Familien und 
Umgebung zuriickfiihrt - nunmehr zunehmend damit in Verbindung ge
bracht wird, daB die Schulen, in ihren Erziehungszielen und -metho
den einseitig an den Kindern einer weiBen Mittelklasse ausgerichtet, bis-
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lang weder die Eihigkeit noch Neigung gezeigt haben, auf die besonderen 
Probleme von Kindern einer nicht nur ethnisch, sondern sozial deklassier
ten Minderheit einzugehen 150. In diesem Zusammenhang wird, urn aber
mals mit Carmichael und Hamilton zu reden, der institutional racism des 
bestehenden Schulsystems bis in Einzelheiten des Lehrplans, der Leistungs
kriterien, selbst in dem vielfach als objektiv ausgegebenen 1. Q.-Test auf
gezeigt und nicht zuletzt darin gesehen, daB zahlreiche Lehrer Kinder 
aus den Ghettos von vornherein als unerziehbar behandeln 151. Khnlich 
der Vorste11ung, die institutionalisierte Partizipation von Sozialhilfeemp
fangern als client-citizens kiinne den welfare colonialism der Sozial
behiirden beenden und deren Responsivitat gegeniiber ethnischen und 
sozialen Minderheitsgruppen vergriiBern, wird mit community control 
iiber die Schul en die Erwartung verkniipft, auf diesem Wege seien die 
iiberkommenen Lehrplane und -methoden, nicht zuletzt die Einstellungs
muster der Lehrer gegeniiber den unterprivilegierten Kindern, zu andern 
und zu durchbrechen. Indem das Konzept der community control vielfach 
mit dem von Black Power zusammenfallt, wird in jener nicht nur ein Mit
tel gesehen, in Armut lebende schwarze Kinder in den Stand. zu setzen, 
ein durch das dominante System und seine Ideologie vorgegebenes Erzie
hungsziel und Leistungsideal besser zu erreichen. Vielmehr wird das domi
nante Erziehungsziel, vor all em in der Variante der seit dem Sputnik
Schock von 1957 forcierten, vorrangig an einer technologischen Leistungs
gesellschaft orientierten Lernschule, in Zweifel gezogen. Es wird ihm eine 
inhaltliche Alternative gegeniibergestellt, die, wenn auch noch vielfach 
vage, in ihrer humanistischen Ausrichtung an John Dewey ankniipft und 
die Herstellung und Sicherung einer kulturellen Identitat (black culture) 
der schwarzen Beviilkerung innerhalb eines kulturellen Pluralismus an
strebt 152. Fiir die Verfolgung dieses Ziels wird der Schule eine urn so 
griiBere Bedeutung beigemessen, als in ihr als community school der Mit
telpunkt nicht nur der schulischen Erziehung der Kinder, sondern auch der 
Erwachsenenbildung und dariiber hinaus zahlreicher anderer politi scher, 
kultureller und sozialer Aktivitaten einer als dichtes Interaktionsfeld be
griffenen Gemeinde gesehen wird 153. Community control als die Forde
rung, das Schul system in den Zentral-, vor allem GroBstadten zu de zen
tralisieren und den Einwohnern einzelner Stadtteile die Kontrolle iiber 
die Schulen zu geben, wie sie den suburbanen Gemeinden tradition ell zu
steht, riickte erstmals 1968 in das Blickfeld einer breiten Offentlichkeit, 
als das Schulsystem von New York City - mit 1000 Schulen, iiber 1 Mil
lionen Schiiler, 60 000 Lehrern und einem Jahresbudget von iiber 1 Mil
liarde Dollar das griiBte »lokale« Schul system des Landes - von einem 
Konflikt erschiittert wurde, in dessen Mittelpunkt eben dieses Konzept 
der community control stand und dessen Verlauf im folgenden, wenn auch 
nur sehr verknappt, skizziert werden sol1154. 
Zu Beginn des Jahres 1967 machte sich unter den iiberwiegend farbigen, 
meist schwarzen Eltern in den Slum-Vierteln von New York City wach
sende Unruhe und Erbitterung iiber den Zustand der Grund- und Mittel-
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schulen bemerkbar, des sen wesentliche Ursache in der Unbeweglichkeit 
der in politischer Isolation agierenden gesamtsdidtischen riesenhaften 
Schulbiirokratie erblickt wurde. 1m April 1967 berief Biirgermeister 
Lindsay eine Kommission, die von Bundy, Prasident der Ford-Stiftung, 
vormals Berater von Prasident Kennedy, geleitet wurde und die Aufgabe 
hatte, einen Plan fUr die Dezentralisierung des Schulsystems von New 
York City auszuarbeiten 155. Ebenfalls im April 1967 sah sich das Board 
of Education, das politische Fiihrungsgremium des gesamtstadtischen 
Schulsystems (seine ehrenamtlichen Mitglieder wurden nach einem kom
plizierten, die farbigen Minderheiten der Stadt diskriminierenden Proporz 
ernannt) 156, auf Drangen von Elterngruppen veranlaBt, der Einrichtung 
von drei Experimentier-Schulbezirken (mit zusammen 18 Grund- und 
Mittelschulen, also knapp 2 Prozent von den insgesamt 1000 Schulen der 
ganzen Stadt) in drei Slum-Gebieten der Stadt zuzustimmen, » ••• to 
experiment with varying forms of decentralization and community in
volvement ... (and) to improve the instructional programs for the children 
in the schools concerned by bringing the parents and community into a 
more meaningful participation with the schools« 157. 

Die drei fiir das Experiment abgesteckten Schulbezirke umfaBten Teile 
der ausgepragtesten Slum-Gebiete von New York City, deren eines, 
Brownsville mit rund 100000 Einwohnern, als ein Slum-Gebiet mit einer 
besonders hohen Rate an Arbeitslosigkeit, Rauschgiftsiichtigkeit, Krimi
nalitat, vor aHem unter Jugendlichen, schon erwahnt wurde 158. Von einer 
Finanzbeihilfe der Ford-Stiftung unterstiitzt, arbeiteten lokale Gruppen 
in den drei Bezirken Dezentralisierungsvorschlage aus, die ein von den 
Eltern gewahltes governing board als Leitungsorgan der Schul en im jewei
ligen Bezirk vorsahen. 1m Spatsommer 1967 wurden in den drei Bezirken 
Wahlen zu den governing boards abgehalten. 1m Schulbezirk Ocean Hill
Brownsville z. B. betrug die Wahlbeteiligung der Eltern rund 25 Pro
zent 159, eine - auf den Hintergrund der auBerordentlich ausgepragten 
Slum-Bedingungen gesehen _. sicherlich bemerkenswert hohe Wahlbeteili
gung. Als die governing boards der drei Schulbezirke fUr sich in Anspruch 
nahmen, Lehrer ihrer Schul en aus einer Reihe von Griinden zu entlassen, 
genauer: an Schulen auBerhalb des betreffenden Schulbezirks zu verset
zen, zeichneten sich die Fronten ab, die den weiteren Verlauf bestimmen 
sollten. Zum einen neigte das Board of Education dazu, die von Anfang 
an ohnehin nicht eindeutig fixierten Kompetenzen der governing boards 
in dem MaBe einschrankend auszulegen, wie diese umfassende community 
control iiber ihre Schul en beanspruchten. Andererseits sahen sich die 
governing boards dem wachsenden MiBtrauen und Widerstand der Leh
rergewerkschaft gegeniiber, die auf eine zwischen ihr und dem gesamt
stadtischen Board of Education ausgehandelte Regelung pochte, nach der 
ein Lehrer nur mit seiner eigenen Zustimmung innerhalb des Schul systems 
der Stadt versetzt werden konnte. (Freilich bestand eine von der Lehrer
gewerkschaft seit Jahren tolerierte Praxis des Board of Education, jahr
lich eine groBere Zahl von Lehrern ohne ihre Einwilligung zu versetzen.) 
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1m November 1967 legte die Bundy-Kommission ihren Bericht vor, in 
dem die Dezentralisierung des gesamtstadtischen Schul systems in 30 bis 
60 weitgehend autonome Schulbezirke mit zur Halfte gewahlten, zur 
Halfte vom Burgermeister ernannten governing boards vorgeschlagen 
wurde 160. Als ein entsprechender Gesetzentwurf in der Legislative des 
Staats New York eingebracht wurde, sagte die Lehrergewerkschaft dem 
Dezentralisierungsvorhaben sogleich ihren Kampf an. Fur das Experiment 
mit community control in den drei Schulbezirken war es folgenschwer 
und am Ende verhangnisvoll, daB es immer starker in die Auseinanderset
zung uber die Dezentralisierung des gesamtstadtischen Schul systems hin
eingezogen wurde, wobei es - nach der Darstellung einiger Autoren -
die Lehrergewerkschaft geradezu dar auf anlegte, den Experimentierschul
bezirken personelle und andere Schwierigkeitenzu be reiten, urn damit eine 
Entwicklung einzuleiten, die geeignet war, Dezentralisierung in Form von 
community control in den Augen der Offentlichkeit und vor all em der 
Legislative des Staats New York zu diskreditieren 161. 

1m Mai 1968 kam es zur Kraftprobe zwischen der Lehrergewerkschaft 
und dem gewahlten governing board von Ocean-Hill-Brownsville, als die
ses beschloB, rund 20 Lehrer aus seinen Schulen wegzuversetzen. Nachdem 
eine Einigung zwischen dem governing board und der Lehrergewerkschaft 
nicht erzielt werden konnte, rief diese einen Streik aller Lehrer von New 
York City aus und lOste damit einen Ausstand aus, der das gesamte Schul
system der Stadt fur die Dauer von insgesamt 36 Schultagen lahm legte, 
ein in der Geschichte des Schulwesens in Amerika bis dahin unerhorter, 
das ganze Land erregender Vorgang. Als die schwarzen Elterngruppen 
ihrerseits dazu iibergingen, den Konflikt zunehmend emotional und 
aggressiv zu fuhren, hatte es die Lehrergewerkschaft leicht, den Blade 
Power-Teufel an die Wand zu malen und auch die liberale Offentlichkeit 
auf ihre Seite zu ziehen 162. Der Streik wurde schlieBlich dadurch beigelegt, 
daB das governing board von Ocean Hill-Brownsville einlenkte und die 
Versetzung der Lehrer zuriicknahm. Aber auch in der grundsatzlichen 
Frage der Dezentralisierung errang die Lehrergewerkschaft insofern zu
mindest einen Teilerfolg, als die Legislative des Staats New York im Jahr 
1969 schlieBlich nur ein stark verwassertes Dezentralisierungsgesetz be
schloB. Dieses sieht die Unterteilung des Schulwesens von New York City 
in rund 30 Schulbezirke mit je einem school board vor, das von der Bevol
kerung gewahlt wird und zu des sen wichtigsten Befugnissen es gehort, 
einen Schulrat (district superintendent) und einen Teil der Lehrer einzu
stellen und zu entlassen; die vorrangige Stellung des gesamtstadtischen 
Board of Education blieb indessen, insbesondere in bezug auf die Mittel
schulen, weitgehend erhalten. Fiir die Experimentier-Schulbezirke schrieb 
das Gesetz vor, daB sie mit dem Inkrafttreten der Dezentralisierung (1. 
Juli 1970) aufgelost und in neu zu bildende groBere einverleibt werden 
sollten. Wahrend sich an den am 18. Marz 1970 abgehaltenen Wahlen zu 
den neuen school boards durchschnittlich rund 15 Prozent der Wahlberech
tigten von New York City beteiligten 163, stimmten in Ocean Hill-Browns-
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ville nur rund 5 Prozent ab, offensichtlich zum Teil in Befolgung des 
Boykott-Aufrufs des alten governing board, das sich der Auflosung des 
Schulbezirks und des sen Eingliederung in einen anderen widersetzte 164. 

In den folgenden Wochen kam es zwischen dem alten und dem neuen 
governing board zu einem erbitterten, teilweise handgreiflichen Ringen 
um die Kontrolle der Schulen 165, wobei sich schlieBlich das letztere durch
setzte. Die vorliegenden Untersuchungen stimmen darin iiberein, daB sich 
die Situation an den Schulen der drei Experimentierbezirke wahrend der 
nur kurzen Dauer der in ihnen praktizierten community control sichtbar, 
teilweise dramatisch verbessert hat 166. 

Mittlerweile ist die Forderung, das Schul system in Zentralstadten zu de
zentralisieren und innerhalb praktikabler gebietlicher Untereinheiten 
(neighborhoods, communities) Formen der community control zu institu
tionalisieren, in einer Reihe von anderen Stadten, vor all em sol chen mit 
starken schwarzen Minderheiten, erhoben und teilweise bereits verwirk
licht worden, so etwa Washington, D. c., Detroit und Chicago 167. 

IV. Schluflbemerkungen 

Die Auseinandersetzung mit einer Reihe von Einwendungen, die gegen 
den Versuch vorgebracht werden, die formal participatory structure vor 
allem in den Zentralstadten durch bestimmte, die bestehende zentralstad
tische Kompetenzstruktur dezentralisierende institutione11e Regelungen zu 
erweitern, so11 Gelegenheit geben, abschlieBend die vorstehende stark insti
tutionengeschichtliche Darstellurtg durch einige eher systematisch-theore
tische Bemerkungen zu erganzen. 
a) Gegen eine dezentralisierte Entscheidungsstruktur wird zum einen a11-
gemein eingewandt, sie sei organisatorisch-strukture11 auBerstande, das 
immer groBere und komplex ere Entscheidungsvolumen der modernen Ge
se11schaft zu bewaltigen 168. Nun ist auf einer abstrakt organisations- und 
entscheidungstheoretischen Argumentationsebene sicherlich zuzugeben, daB 
die Dezentralisation relevanter Entscheidungskompetenzen in dem MaBe 
problema tisch erscheint, wie die funktionale und territoriale Interdepen
denz in der modern en Industriegese11schaft zunimmt und iiberdies die zu 
treffenden relevanten Entscheidungen einen immer weiteren funktionalen 
und territorialen Entscheidungsrahmen nahelegen problematisch 
jedenfa11s, solange nicht die Gleichsinnigkeit oder zumindest Vereinbarkeit 
der von den dezentralisierten Entscheidungstragern getroffenen Entschei
dung en infolge bestimmter Voraussetzungen (etwa wesentlich gleiche In
teressenlage, solidarisches BewuBtsein der Entscheidungsgruppen) wahr
scheinlich ist oder eine UberfluBgese11schaft die Dissonanzen eines de zen
tralisierten Entscheidungskonzerts in Kauf nehmen kann; zwei Voraus
setzungen, die, sollten sie je herste11bar sein, gegenwartig sicherlich nicht 
gegeben sind. Eine solche Argumentation impliziert ein Modell, das ein 
System setzt, Systemziele postuliert und Subsysteme vorsieht, die bei An
erkennung von gewissen Eigenzielen ihre wichtigste Funktion darin haben, 
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die Ziele des Gesamtsystems zu fordern, und die deshalb als »dysfunktio
nal« bewertet werden, sobald sie deren Erreichung im Wege stehen. 
Wie sich indessen gerade anhand der hier untersuchten Dezentralisations
und Partizipationsexperimente in den amerikanischen Zentralstadten und 
der hinter ihnen stehenden sozialen und ethnischen Randgruppen veran
schaulichen HUh, ist ein solches Modell infolge seines Verallgemeinerungs
grades, aber auch wegen der darin eingegangenen Grundannahmen, kaum 
geeignet, etwa dezentralisierte community control-Organisationen solcher 
ethnischer und sozialer Randgruppen angemessen zu erfassen (es sei denn 
als Storfaktoren in bezug auf gesamtsystemische Ziele). Anders ausge
driickt: Indem die »systemische« Betrachtungsweise dazu neigt, die hin
ter den jeweils postulierten Systemzielen stehenden konkreten Interessen 
bestimmter Gruppen zu iibersehen, ist ihr Blick auch weitgehend verstellt 
fiir die von den Konstrukten »System« und »Subsystem« nur verhiillten 
Herrschaftsstrukturen, Klassen- und Rassenschichtungen, insbesondere aber 
auch dafiir, dag das Interesse einer in einem Subsystem (z. B. einer com
munity action agency) organisierten sozialen oder ethnischen Minderheit 
(z. B. der schwarzen Einwohner eines Slums) darin bestehen kann, die die
ser Einrichtung yom Gesamtsystem aufgetragenen Primarfunktion (z. B. 
effiziente Verwendung von Hilfsgeldern im Rahmen vorgeschriebener Pro
gramme) hintanzustellen und die vorhandenen person ellen und finanziel
len Mittel vornehmlich fUr die eigene politische Organisierung und zur 
Schaffung von lokalen Machtbasen als mogliche Ausgangspunkte einer 
politischen und sozialen Dynamik, mit anderen Worten: zu einem der 
Zielsetzung des Gesamtsystems moglicherweise widerstreitenden Zweck 
zu verwenden. Eine Analyse, die sich hauptsachlich mit der Entscheidungs
und Verwaltungspraxis von community action agencies unter dem Ge
sichtspunkt von (zumal dem dominant en System als Kriterium entnomme
ner) Effizienz befassen wollte, wiirde das Wesentliche dieser Einrichtun
gen verfehlen. Eine »strategische Analyse« 169, deren Erkenntnisinteresse 
durch ein, urn das Wort von Gouldner umzudrehen 170, pathos 0/ optimism 
hinsichtlich des Partizipationspotentials des einzelnen bestimmt ist, miigte 
sich an einem Dezentralisierungsmodell orientieren, das die institutionelle 
Sicherung von Randgruppen als mogliche Tragergruppen fUr gesellschaft
liche Veranderung (social change) als vorrangige Funktion einfiihrt und 
mogliche »Kosten« (Effizienz-Einbugen, Entscheidungsdissonanzen) in 
Kauf nimmt. 
b) Dariiber hinaus wird gegen eine dezentralisierte Entscheidungsstruktur 
in den amerikanischen Zentralstadten eingewandt, dag hierdurch das 
ohnehin in seinen Entscheidungskompetenzen augerordentlich fragmen
tierte politische System der USA nur noch we iter »balkanisiert«, seine 
Unfahigkeit zu koordiniertem und konzertiertem innenpolitischen Han
deln nur noch erhoht wiirde 171. Insbesondere in den community action 
agencies, die zum Teil privatrechtlich organisiert sind, wird die Gefahr 
gesehen, dag das politische System vor all em auf der Lokalebene institu
tionell noch weiter »korporativistisch« 172 zerfasert. Auch wenn diese 
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Einwande insbesondere in organisationstheoretischer Hinsicht relevant 
sind, so ist doch gerade politisch dagegenzuhalten, daB es nicht mehr ver
tretbar erscheint, den Stadtteilen der GroBstadte und ihren Einwohnern 
ahnliche Regelungen zu versagen, solange die Entscheidungsstruktur im 
landlichen und suburban en Amerika im bisherigen Umfang dezentrali
siert bleibt. » In this sense, the demands for greater citizen participation 
are really demands to eliminate a double-standard in American local 
politics - a paternalistic bias which is sometimes perceived as an attempt 
by the dominant majority to relegate low-status minorities to a subject 
role in society.« 173 Zum anderen ist nachdriicklich, wie oben angedeutet, 
im Sinne einer »strategischen Analyse« auf die groBe Bedeutung abzuhe
ben, die diese lokalen Einrichtungen fiir die sie kontrollierenden Rand
gruppen in den Zentralstadten haben k6nnen und die die vorliegende 
Untersuchung, zumindest andeutungsweise, zu belegen trachtet. In dies em 
Zusammenhang soli nur noch einmal die Wichtigkeit des sen unterstrichen 
werden, was in Ankniipfung an die dem Konzept der revolutionaren 
Praxis 176 zu Grunde liegende Einsicht hier als partizipatorische Praxis 
bezeichnet werden soli: der ProzeB, in dem derjenige, der verandernd auf 
seine Umwelt einwirkt, gleichzeitig sich selbst verandert. Zwar erhellt, wie 
weiter vorn dargetan wurde, aus den verfiigbaren Untersuchungen, daB 
die Zahl derjenigen, die bei den bisherigen Beispielen von community 
control in einer der empirischen Erhebung leicht zuganglichen Form, etwa 
Wahlbeteiligung oder Teilnahme an Aktionen, partizipierten, verhaltnis
maBig gering blieb 175. AuBerdem deuten Erfahrungsberichte darauf hin, 
daB in diesen Einrichtungen »Vetternwirtschaft«, Bestechlichkeit, finan
zielle Korruption teilweise verbreitet waren 176. Da indessen diese und 
ahnliche Verhaltensmuster mit den Slum-Bedingungen, unter den en die 
Angehorigen dieser Gruppen aufzuwachsen hatten, und mit der Slum-Um
welt und Armut, in der sie zu leben haben, zumindest teilweise erklart 
werden konnen, sind sie nicht geeignet, etwa eine dauerhafte Begrenztheit 
ihres Partizipations- und Motivationspotentials zu beweisen. »The poor 
are still poor and financially, as well as psychologically, vulnerable ... 177. 

They have been forced into the role of responding as selfish, dependent 
individuals. By confining the poor to speaking in that role, professionals 
purport to prove the incapacity to function responsibly in any other 
role.« 178 Bei der Analyse und Interpretation dieser Verwundbarkeit ist 
iiberdies im Auge zu behalten, daB in ihr die sozialen und ethnischen 
Randgruppen zumindest teilweise nur die in der dominanten politischen 
Kultur des weiBen Amerika wenn auch nicht normierten, so doch verbrei
tet praktizierten Verhaltensmuster (etwa Akzeptabilitat von favors jeg
licher Art in einem ausgepragten patronage- und give-and-take-System) 
reproduzieren. Wenn eine verbreitete These lautet, Angehorige der lower
income-Schichten seien in ihrem politis chen Verhalten stark von einer 
private-regarding-Praferenz bestimmt, zu einem deferring of gratification 
nicht bereit, vielmehr an der kurzfristigen Befriedigung von Eigeninter
essen ausgerichtet, wahrend die upper- und upper-middle-class sich public-

352 



regarding, namlich die Erfordernisse des Gemeinwohls einbeziehend und 
ihnen Opfer bringend, zeigten (J. Q. Wilson) 179, so mag sie, was den ge
genwartigen Zustand anlangt, durchaus empirisch belegbar sein, auch wenn 
die Hartnackigkeit, mit der sich die weiBe Mittelklasse des suburbanen 
Amerika gegen die ethnischen und sozialen Probleme abschlieBt und die 
kommunalen Entscheidungskompetenzen zur Verlangerung ihres suburba
nen Status quo verwendet, sicherlich keinen Beleg fur eine public-regard
ing-Einstellung liefert. Die empirische Bewahrung der Wilsons chen These 
unterstellt, kame es auch hier wieder entscheidend auf die Interpretation 
dieses Befundes an, die auf die soziookonomische Bedingtheit dieses Ein
stellungsmusters (nicht zuletzt auf die common-sense-Erfahrung, daB es je
mandem, der viel Geld hat, leichter fallt, in der Vergabe der »freien 
Spitze« elastisch und innerhalb dieses Spielraums auch public-regarding 
zu sein, wahrend die geringen Mittel des Armen dies en in die »unela
stische« Befriedigung seiner Vitalbedurfnisse einsperren) abzuheben und 
damit aufzuzeigen hatte, daB es sich hierbei allen falls urn eine soziooko
nomisch und psychologisch erklarbare schmale Momentaufnahme, aber 
keinesfalls urn eine Aussage uber noch Mogliches handelt. 
Auf dies em Hintergrund werden die Grenzen, aber auch die Moglich
keiten von »Partizipationsstrategien« als Hebel gesellschaftlicher Ver
anderung (social change) anschaulich; Grenzen, insofern gerade Partizi
pationsaktionen von »sozial schwachen« Gruppen aus mannigfaltigen 
Grunden, nicht zuletzt organisationsstruktureller Art (etwa one issue
Orientierung, »Permanenzproblem«), in Gefahr stehen, zu politischer 
Scl1lagkraft von vornherein nicl1t zu kommen oder spatestens mit Errei
chen des partikuHiren Ziels (one issue) auseinanderzufallen; Moglichkeiten, 
als sie Gelegenheit geben, durch Aufhellung der gesellschaftlichen Bedingt
heit des im konkreten Fall aufgegriffenen Problemfeldes die Beteiligten 
zu bewuBter und nachhaltiger Beteiligung zu motivieren und die lokale 
Vereinzelung der Aktionen zu uberwinden 179a. 

c) Gegen Dezentralisierungsvorhaben wird Ferner eingewandt, sie liefen 
letztlich auf leere, symbolische Gesten, wenn nicht auf politische Protest
gruppen kooptierende und damit einlullende Mechanismen hinaus, solange 
sich Dezentralisation auf relativ unwichtige Entscheidungskompetenzen 
beschranke und nicht von einer durchgreifenden Anderung der beste
hen den politis chen, vor all em aber auch okonomischen Entscheidungs
struktur begleitet sei 180. Damit ist sicherlich ein entscheidendes Problem 
bezeichnet. Zum einen kann citizen participation von den Staatsbehorden 
leicht als Schlagwort und Instrument verwendet werden, urn sich bei den 
Zielgruppen bestimmter MaBnahmen Legitimitat fur das Vorgehen zu be
schaffen, deren die Durchfuhrung erleichternde Kooperation zu sichern 
und sich der Partizipationsmechanismen insgesamt als einer Art »Fruh
warnsystem« zu bedienen 181. Von dieser Moglichkeit einer formal coopta
tion oder administrative participation hat Selznick in seiner TV A-Studie 
gesagt: »The problem here is not one of decentralizing decision but rather 
of establishing orderly and reliable mechanisms for reaching a client public 
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or citizenry ... Any given act of formal cooptation will tend to fulfill 
both the political function of defending legitimacy and the administrative 
function of establishing reliable channels for communication and direc
tion.« 182 Die Funktion, die citizen participation als einer bureaucratic 
ideology (E. Krause) 183 darin zukommen kann, Bevolkerungsgruppen in 
fiir die Behorde kosten spar en de und politisch harmlose Stadtreinigungs
kampagnen und verwandte Tatigkeiten einzuspannen, kommt sehr an
schaulich in einer Mehrheitsempfehlung der Douglas-Kommission zum 
Ausdrucil:, die sich 1966 dafiir aussprach, den Stadtteilen der Zentralsddte 
die Befugnis zu geben »to make or direct the making of small neighbor
hood improvements. Examples are the addition of more trash-recep
tacles, minor repairs to public property, and tree and flower planting. 
Still more popular would be better lighting at certain intersections and 
so on ... (This) would cost the city little but would enlist the imme
diate enthusiasm of the residents« 184. Die Funktion der bureaucratic 
ideology kann kaum treffender und enthiillender formuliert werden! 
Allerdings ware es - aus den weiter vorn bereits diskutierten Griin
den - in mehrfacher Hinsicht bedenklich, wollte man in jenem pathos of 
pessimism, wie es Gouldner in genau diesem Problemzusammenhang des 
Aufweises administrativer Kooptation gegen Selznick eingewandt hat 185, 

die Fragestellung von vornherein auf den Aspekt der formal cooptation, 
also der Manipulierung der Zielgruppen durch die Verwaltung beschran
ken. Eine solche pessimistische Blicil:verengung liefe vor allem Gefahr, die 
Moglichkeit des Gegen-Einflusses der Zielgruppen, wenn man so will: der 
Gegen-Manipulierung der Verwaltung durch die Zielgruppen zu iibersehen 
und die politische Dynamik zu ignorieren, die Randgruppen, im Verlauf 
einer partizipatorischen Praxis ihre objektive Situation erkennend, ent
falten konnen. Fiir die Moglichkeit dieses andersgerichteten, EinfluBnahmen 
politischer und administrativer Instanzen durchkreuzenden Gegen-Ein
flusses von Zielgruppen bieten die in dieser Studie analysierten institutio
nellen Knderungen in den Zentralstadten anschauliche Beispiele. 
SchlieBlich soil ein Dilemma gestreift werden, in dem sich eine Reihe libe
raler Autoren in bezug auf die Dezentralisationsproblematik zunehmend 
zu befinden scheinen 186. Ihre Einstellung zu diesem Problem ist her
kommlich einerseits von MiBtrauen gegeniiber den Lokalinstanzen als 
Hort konservativer Politik und andererseits von Vertrauen in die Bundes
instanzen, vor allem den Prasidenten, als Garanten einer progressiven 
Politik bestimmt. In ihren Augen sind die Lokalinstanzen korrupt (wobei 
nicht zuletzt der Geruch der Korruption nachwirken diirfte, in den die 
von politischen Maschinen kontrollierten Stadte urn die Jahrhundertwende 
geraten waren) und reaktionar (wofiir jene die sozialen und ethnischen 
Minderheiten, vor allem die Schwarzen diskriminierenden Praktiken im 
suburbanen Amerika, aber auch die seinerzeit hohe Anfalligkeit der Lokal
ebene gegeniiber dem McCarthyism als Belege angefiihrt werden 187). Das 
Vertrauen, das umgekehrt die Bundesinstanzen, vor allem der Prasident, 
bei den Liberalen genieBen, geht wohl vorwiegend auf die New Deal-
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Periode zuriick und wurde von den von Bundesorganen gegebenen 
progressiven Impulsen in der Rassenfrage (die historische Supreme 
Court-Entscheidung im Jahr 1954, die folgenden Bundesinterventionen) 
bestarkt. Dieses liberale Konzept kommt in drei der wichtigsten Biicher, 
die in der letzten Zeit zum amerikanischen Regierungssystem erschienen 
sind 188, beredt zur Sprache, indem ihnen - trotz Unterschiede in der 
Fragestellung, im konzeptionellen Rahmen und in den vorgeschlagenen 
institution ellen Remeduren - ein bias zuungunsten lokaler, jedenfalls 
dezentralisierter Entscheidungsinstanzen und zugunsten einer moglichst 
auf Bundesebene zentralisierten Entscheidungs- und Handlungsstruktur 
gemeinsam ist 189. Der Argwohn der Liberalen gegeniiber der Lokalebene 
wurde erst kiirzlich wieder deutlich, als Prasident Nixon vorschlug, der 
KongreB solle kiinftig jahrlich einen groBeren Betrag aus Bundesmitteln 
zur Verfiigung stellen, urn die finanziellen Schwierigkeiten der unteren 
Ebenen, vor all em der Stadte, zu mildern (fiir das Haushaltsjahr 1971/72 
wurde eine Summe von 16 Milliarden Dollar genannt), und als er dies en 
vertikalen Finanzausgleich in das Konzept: Returning Power to the People 
einkleidete, was im Kern besagte, die bestehenden traditionellen Lokal
instanzen zu starken 190. Die Liberalen sahen wohl zutreffend in dies em 
Vorschlag den Versuch eines konservativen Prasidenten, die bestehenden 
herkommlich konservativen Lokalinstanzen starker ins Spiel zu bringen 
und somit den progressiven EinfluB, der innerhalb der traditionellen In
stitutionen, wenn iiberhaupt, von anderen Bundesinstanzen zu erwarten 
ist, weiter abzublocken. Schlesinger spottelte iiber Nixons Vorschlag als 
»the purest Jeffersonian gospel« und schrieb: »Local government is 
characteristically the government of the locally powerful, not of the 
locally powerless; and the best way the locally powerless have found to 
sustain their rights against the locally powerful is through resort to the 
national government. Jeffersonianism, in short, has ordinarily meant in 
practice a system by which the strongest local interest ... have been able 
to consolidate their control. Local government is generally the last refuge 
of reaction. This is why liberals have long since abandoned Jeffersonian 
localism - and why conservatives, from the American Liberty League to 
President Nixon, like to florish the Jeffersonian standard.« 191 Diese 
Argumentation verdeutlicht besonders anschaulich jenen, ideengeschicht
lich gesehen, kuriosen Positionswechsel, in dem der konservative Grund
zug des gegenwartigen, vorwiegend suburbanen localism die Konservati
yen zu Jeffersonians werden lieB, wahrend er die Liberalen in dem das 
Demokratisierungspotential der »breiten Masse« letztlich verneinenden 
Madisonism, zu dem die liberale Position anthropologisch und verfas
sungskonzeptionell ohnehin neigt, bestarkte. Indessen ist - urn das schon 
we iter vorn entwickelte Argument nochmals aufzugreifen - gegen die in 
diesem Zitat anklingende liberale, eben falls schon von Madison zumindest 
andeutungsweise vertretene Alternative: progressive Gegensteuerung, 
wenn iiberhaupt, nur »aus Washington« zu erwarten, einzuwenden, daB 
sie zumindest zu eng und im Kern bemerkenswert unpolitisch und unhisto-
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risch ist, indem sie zwar die Existenz der local powerless erkennt, die in 
ihnen angelegte und mobilisierbare politische Dynamik und damit ihre flir 
die Durchsetzbarkeit einer auch nur liberal-progressiven Politik relevante 
Koalitionsfahigkeit verkennt und somit dazu gelangt, localism als poli
tisches Organisationsprinzip in das liberale Verdikt liber den konservati
ven Grundzug des gegenwartigen localism des suburbanen weiBen Mittel
stands einzubeziehen. 
Die voranstehende Studie suchte zu verdeutlichen, daB die liberkommene, 
zu einem erheblichen Teil in der Reform-Periode urn die Jahrhundert
wende entstandene formal participatory structure insbesondere auf der 
Lokalebene etwa durch die Abschaffung des ward- zugunsten des at-large
Wahlsystems; daB Ferner die Entpolitisierung der Lokalebene, etwa durch 
die Vermin de rung der zu wahlenden Amtstrager, durch die ersatzlose Be
seitigung der »politischen Maschinen«; daB schliemich die Professionali
sierung der Verwaltungsbehorden, etwa durch deren Orientierung an 
scheinbar unpolitischen Kriterien wie neutral competence und reine Fach
leis tung (merit) -, daB diese und andere Faktoren insbesondere in den 
Zentralstadten die teilweise durchaus intendierte Folge gehabt haben, so
zialen und ethnischen Minderheiten normale Zugange formeller oder in
formeller Art zum politischen ProzeR und zu den administrativen Struk
turen zu erschweren, wenn nicht zu verunmoglichen. Dieses Vakuum an 
Artikulationskanalen formeller oder informeller Art erwies sich als fol
genreich, als nach dem Zweiten Weltkrieg eine beispiellose Binnenwande
rung einsetzte, die Millionen von Schwarzen aus dem Sliden in die Zen
tralstadte, vor allem in die GroBstadte des Nordens und Westens brachte, 
eine Bevolkerungsschicht, die zumindest vorlibergehend nicht liber die 
politische und organisatorische Erfahrung verfligte, derartige Artikula
tionskanale selbst aufzubauen. Umgekehrt erwies sich die breitgefacherte 
formal participatory structure, darunter auch direkt-demokratische Ver
fahren wie: die weitverbreiteten Referenden auf der Lokal- und Einzel
staatsebene und die town meetings in den Kleinstadten und Dorfern Neu
Englands, als ein wirksames Instrument des weiBen Mittelstands im sub
urbanen Ring urn die Zentralstadte, diese suburban en Orte gegen soziale 
und ethnische Randgruppen abzuschirmen und damit die ethnische Segre
gation und das soziale Gefalle zwischen den Zentralstadten und den 
suburbanen Orten zu verscharfen. 
Die Legitimitatskrise 192, in die das politische und okonomische System der 
USA im BewuBtsein sozialer und ethnischer Randgruppen, vor allem der 
schwarzen Bevolkerung, geraten ist, geht wesentlich darauf zurlick, daB 
diese Randgruppen sich zunehmend ihrer Rassen- und Klassenlage bewuBt 
werden und erkennen, in welchem Umfang ihre Situation eine Funktion 
der politis chen und okonomischen Grundstruktur des Landes ist. Manches 
deutet indessen dar auf hin, daB diese Legitimitatskrise inzwischen weit 
liber die sozialen und ethnischen Randgruppen hinausgegriffen hat, wozu 
die Ghetto-Aufstande in den GroBstadten des Westens und Nordens sowie 
der Vietnam-Krieg entscheidend beigetragen haben. Am weitesten fort-
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geschritten diirfte dieser ProzeB der Infragestellung tradierter Einrich
tungen vorerst im Bereich der »kulturellen Definition« des Systems sein. 
Das Konzept eines cultural pluralism bestimmt hier nicht nur bereits die 
Vorstellungswelt der Schwarzen, sondern beginnt auch unter solchen eth
nischen Minderheiten, die schon als weitgehend assimiliert galten, ein 
neues BewuBtsein von Gruppenidentitat zu wecken. Insgesamt scheint die 
Vorherrschaft, die die Ideologie der White Anglo-Saxon Protestants in 
den Kopfen des weiBen Mittelstandes hatte, einem cultural pluralism 
Platz zu machen. »This may ultimately force the United States to alter 
its political self-image radically so that it may begin to reinterpret itself 
for what it really is, a society composed of several large and residentially 
concentrated ethnic groups.« 193 

Ais Ergebnis der verschiedenen Wellen politi scher Aktionen, die im Laufe 
der sechziger Jahre unterschiedliche, sich teilweise iiberschneidende Be
volkerungsgruppen erfaBt haben, weisen die USA eine Infrastruktur in
formeller politischer Organisiertheit auf, die diejenige anderer westlicher 
Lander weit iibertreffen diirfte. »There has come into being with civil 
rights and poverty politics a kind of nerve network running along the 
edge of American society that can be triggered into action by an appro
priate struggle against social injustice.« 194 

Ein anschauliches Beispiel fiir dieses »Nervengeflecht« und die mogliche 
Breite einer solchen sich urn einen konkreten Konfliktherd bildenden 
ad-hoc-Koalition bietet der Streik 195, den Cezar Chavez 1965 unter den 
bis dahin politisch vollig desintegrierten mexiko-amerikanischen Land
arbeitern auf den Grapefruit-Plantagen Kaliforniens organisierte und 
den eine Koalition aus progressiven Gewerkschaftlern urn Jack Conway, 
der Gruppe urn Saul Alinsky, kirchliche Gruppen und nicht zuletzt Stu
dentengruppen der Neuen Linken unterstiitzten. Besondere Bedeutung 
diirfte der Tatsache beizumessen sein, daB progressive Gewerkschaftler 
mittlerweile darauf dringen, die Gewerkschaften sollten die selbstauf
erlegte Beschrankung auf die bread-and-butter-issues der Arbeitskampfe 
aufgeben und einen neuen wichtigen Bereich in der Entwicklung eines 
social unionism erblicken: »(They) could merge traditional trade union 
functions with modern community center functions. For example, a com
munity union could bring tenants together to bargain collectively with 
slumlords.« 196 Wie weitverbreitet kollektive Aktionen als politische Ver
haltens- und Konfliktaustragungsmuster von Minderheitsgruppen inzwi
schen anzusehen sind, diirfte daran abzulesen sein, daB etwa Mieterkollek
tive, Einkaufs-Cooperative, organisiertes Picketing von Sozialhilfeemp
fangern vor Sozialamtern und von Eltern vor Schulbehorden, zum poli
tischen Alltag zumindest in den Zentral-, vor allem GroBstadten ge
horen 197. Ein bemerkenswertes Anzeichen dafiir, daB sich dieses politische 
Handlungsmuster nicht nur in zeitlich und ortlich relativ punktuellen und 
im Gesamtzusammenhang des politischen Systems letztlich marginal en 
Aktionen erschopft, sondern dariiber hinauszugreifen beginnt, konnte 
moglicherweise in dem Ergebnis der jiingsten Lokalwahlen in Berkeley, 
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Kalifornien, gesehen werden, wo es einer Koalition aus radikalen Stu
dentengruppen und der schwarzen Bevolkerungsminderheit gelang, aIle 
drei der zur Wahl stehenden Stadtrate und den Biirgermeister zu wah
len 198. Zwar ist Bayard Rustin, einem Venreter der schwarzen Linken, 
zuzustimmen, wenn er vom heutigen Amerika niichtern sagt: »There is not 
even a whisper of a revolutionary situation.« 199 Gleichzeitig ist jedoch an 
eine Reihe von Faktoren zu erinnern: insbesondere die wachs en de poli
tische Organisiertheit und BewuBtheit sozialer und ethnischer Randgrup
pen, vor aIlem der zentralstadtischen Schwarzen, die politische Praxis die
ser Randgruppen mit community action agencies und community control, 
die sich hieraus verfestigenden lokalen »Machtbasen«, das »Nervenge
Hecht« koalitionsbereiter Gruppen, Faktoren insgesamt, die als politisch 
kaum mehr beseitigbare Bedingungen fUr eine - keineswegs notwendig nur 
inkrementale - geseIlschaftliche Veranderung in den USA zu beurteilen 
sind 200. 
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schatzung der politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten hebt er indessen in 
erster Linie auf die organisatorische Praxis als kurzfristig-konkrete Aufg.be abo Vgl. 
auch seine Kritik an einem Radikalismus, der sich durch doktrinare Fixiertheit auf 
ein Fernziel das Augenmall fur das gegenwartig Erreichbare verstellt und sich damit 
politisch immobilisiert, ebd., S. 223. 

69 Zum »Back of the Yards«-Projekt vgl. ebd., S. 47 ff. und S. 167 ff. 
70 Zum »TWO«-Projekt vgl. Charles E. Silbermann, Crisis in Black and White, New 

York 1964, S. 317 ff. 
71 Zur Definition vgl. Statistical Abstract of the United States 1970, a.a.O., S. 839. 

Vgl. auch Thomas R. Dye, Politics in States, •. a.O., S. 282 ff. 
72 Angaben der folgenden Darstellung nacho Report of the National Advisory Com

mission on Civil Disorders, New York 1968 (sog. »Kerner Report«, im folgenden 
zitiert Kerner-Report), S. 236 ff. und S. 389 ff. 

73 Vgl. hierzu vor all em Kerner-Report, a.a.O., S. 236 ff., und Charles Abrams, The 
Housing Problem and the Negro, in: Talcott Parsons und Kenneth B. Clark (Hrsg.), 
The Negro American, Boston 1965, S. 512 ff. 

74 Vgl. die Zus.mmenstellung in Kerner-Report, a.a.O., S. 391. 
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75 Vgl. E. Franklin Frazier, Black Bourgeoisie, New York 1965. Indem er zur »Bour
geoisie« im wesentlichen vier Berufsgruppen recimet, namlich »professionaI and 
technical«, »managers, officials and proprietors«, »clericals, sales etc.« und »crafts
men, foremen etc.«, weist er (fUr 1950) 16,3 % der smwarzen Erwerbsditigen dieser 
Klasse zu, ebd., S. 47. Vgl. hierzu aum G. Franklin Edwards, Community and Class 
Realities, in: Talcott Parsons und Kenneth B. Clark, Negro American, a.a.O., S. 293, 
wonach 64 % der weifien Erwerbsditigen, aber nur 26 % der schwarz en Erwerbstliti
gen zur »middle class« zu redmen seien (fiir 1960). 

76 Vgl. Kerner-Report, a.a.O., S. 251 ff. Danam waren 1966 39 ,/, der weiflen Besmaf
tigten, aber 71 % der smwarzen Beschaftigten als un- oder angelernte Arbeitskdifte 
tatig, ebd., S. 254. Vgl. aum die knappe Darstellung in Louis L. Knowles und Ken
neth Prewitt (Hrsg.), Institutional Racism in America, Englewood Cliffs 1969, 
S. 15 ff. Vgl. ferner Paul A. Baran und Paul M. Sweezy, Monopoly Capital, New 
York 1966, S. 249 ff., vor all em S. 263 f., wo die Stellung der smwarzen Beviilke
rung ais die eines »5ubproletariats« gekennzeichnet wird, des sen Existenz fur ver
smiedene K.pitalfraktionen vorteilhaft sei. 

77 Vgl. hierzu Benjamin Chinitz, City and Suburb, in: ders. (Hrsg.), City and Suburb, 
The Economics of Metropolitan Growth, Englewood Cliffs 1964, S. 22 ff.; pointiert: 
Franz Schurmann, System, Contradictions, and Revolution in America, in: Roderick 
Aya und Norman Miller (Hrsg.), The New American Revolution, New York 1971, 
S. 56 f. 

78 Zur Arbeitslosigkeit, die bei den Smwarzen seit langem doppelt so hom liegt wie bel 
den Weiflen und bei den Smwarzen zwismen 16 und 19 Jahren im national en Durm
smnitt an die 30 ,/, betriigt, vgl. Kerner-Report, a.a.O., S. 252 ff., und Daniel Patrick 
Moynihan, Employment, Income and the Ordeal of the Negro Family, in: Talcott 
Parsons und Kenneth B. Clark, Negro American, a.a.O., S. 134 ff. 

79 James O'Connor, Some Contradictions of Advanced U. S. Capitalism, in: Mervin E. 
Gettleman und David Mermelstein (Hrsg.), The Failure of American Liberalism 
After the Great Society, New York 1971, S. 523 t, Hervorhebungen von mir, H. W. 

80 Michael Harrington, The Other America, Baltimore 1963. Zum Einflufl dieses Bumes 
vgl. etwa Ben B. Seligman (Hrsg.), Poverty as a Public Issue, New York 1965, 
S. 3 ff. 

81 Zu dieser Definition der »poverty line« vgl. Statistical Abstracts of the United 
States 1970, a.a.O., S. 327. Zum Problem, wie die »ArmUh: zu definieren sei, ins
besondere ob »absolut« oder »relativ«, vgl. Herman P. Miller, The Dimension of 
Poverty, in: Ben B. Selignan, Poverty, a.a.O., S. 20 ff., mit Nachweisen auf die 
umfangreiche Diskussion. 

82 Angaben n.m: Statistical Abstract of the United States 1970, a.a.O., S. 328. 
83 Vgl. David K. Shipler, Brownville is Epitome of Poverty, in: New York Times v. 

6.5. 1971, S. 28. Vgl. aum die Brownsville und andere Slum-Gebiete von New York 
City betreffenden Angaben in Kerner-Report, •. a.O., S. 263. 

84 Zum »snob-zoning« vgl. Bernhard J. Frieden, Toward Equality of Urban Oppor
tunity, in: Wentworth H. Elredge, Taming Megalopolis, Vol. 1: What Is And What 
Could Be, Garden City, N. Y., 1967, S. 514 ff. 

85 Vgl. Fred P. Graham, High Court Rules Voters May Block Housing for Poor, in: 
New York Times v. 27. 4. 1971, S. 1 und S. 22. 

86 Flir eine Obersimt der »re-zoning«-Probleme vgl. »Town-Meetings 1971«, in: 
Boston Sunday Globe v. 28. 2. 1971, S. A 1 und A 5. Zum »town meeting« in Stone
ham vgI. oben Anm. 61. AIs eine abschlieEende Betrachtung dieser »town meetings« 
vom Friihjahr 1971 in bezug auf das »re-zoning«-Problem vgl. Anthony Yudis, in: 
Boston Globe v. 4. 4. 1971, S. 31, insbes.: »The results of most of the town meetings 
and local government control of zoning may indicate some important contemporary 
trends, one of which perhaps may have major social significance in terms of defining 
new society or class structures« (Hervorhebung von mir, H. W.). 

87 Zur Rolle der Smwarzen im »electoral process« vgl. etwa Harold M. Baron, Black 
Powerlessness in Chicago, in: Jay S. Goodman (Hrsg.), Perspectives on Urban 
Politics, Boston 1970, S. 319 ff., wonach etwa im Bezirk »Cook County«, des sen 
griiflte Stadt Chicago ist, die Smwarzen 20 ,/, der Beviilkerung ausmamen, aber nur 
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5 'I, der »policy making positions. stellen, ebd., S. 322. Vgl. ferner - freilim teil
weise uberholt - James Q. Wilson, The Negro in Politics, in: Talcott Parsons und 
Kenneth B. Clark, Negro American, a.a.O., S. 423 ff. Fur Angaben bezuglim aller in 
den USA durm Wahl besetzten offentlimen Kmter und die Zahl der gewahlten 
Smwarzen 1970/71 vgl. Statistical Abstract of the United States 1971, S. 363. 

88 Vgl. Kerner-Report, a.a.O., S. 279 f.; James S. Campbell, Josef R. Sahid, und David 
B. Stang, Law and Order, a.a.O., S. 199 H. 

89 Vgl. Theodore J. Lowi, in: Harold F. Gosnell, Mamine Politics, a.a.O., S. lX
XVIII, etwa S. X: »The bureaucracies - that is, the professionally organized, auto
nomous career agencies - are the New Machines.« 

90 Als knappe Darstellungen zur Gesmimte der Emanzipationsbewegung seien hervor
gehoben: Kerner-Report, a.a.O., S. 206 ff.; James S. Campbell, Josef R. Sahid und 
David B. Stang, Law and Order, a.a.O., S. 85 H.; Jerome H. Skolnick, The Politics 
of Protest, New York 1969, S. 125 H.; Michael Parenti, Assimilation and Counter
Assimilation, From Civil Rights to Black Radicalism, in: Philip Green und Sandford 
Levinson (Hrsg.), Power and Community, New York 1970, S. 173 H. 

91 Zu den Ghetto-Aufstiinden vgl. Kerner-Report, a.a.O., S. 35 H. 
92 So Martin Luther King, zit. nam Jerome H. Skolnick, Politics of Protest, a.a.O., 

S. 131. 
93 Stokely Carmichael und Charles Hamilton, Black Power, The Politics of Liberation 

in America, New York 1967, S. 43 H. (Hervorhebungen von mir, H. W.). Der 
Kampfruf »Black Power« wird Carmichael zugesmrieben, vgl. Jerome H. Skolnick, 
Politics of Protest, a.a.O., S. 137. 

94 Stokely Carmichael und Charles Hamilton, Black Power, a.a.O., S. 4 f. 
95 VgI. E. E. Schattschneider, The Semi-Sovereign People, New York-Toronto-Lon

don 1960, S. 107 H. In eine ahnlime Rimtung zielt aum das »non-decision«-Kon
zept von Peter Bachrach und Morton S. Baratz, Two Faces of Power, in: Henry S. 
KaTiel (Hrsg.), Frontiers of Democratic Theory, New York 1970, S. 263 ff., insbes. 
S. 267. Zur Herrsmaftsfunktion der Ideologie bei Karl Marx vgl. oben Anm. 35. 

96 Vgl. Stokely Carmichael und Charles Hamilton, Black Power, a.a.O., S. 35. 
97 Ebd., S. 40 f. Zur Kritik an dem weitgehenden Fehlen einer politokonomismen Ana

lyse, vor a1lem einer Kapitalismuskritik und entsprechenden Interpretation der Klas
sensituation der Smwarzen vgl. Christopher Lasch, The Trouble with Black Power, 
in: Minako Kurokawa (Hrsg.), Minotiry Responses, New York 1970, S. 341 H.; 
W. E. Perkins und J. E. Higgins, Black Students, in: Roderick Aya und Norman 
Miller, American Revolution, a.a.O., S. 216 f. 

98 Zit. nam Michael Parenti, Assimilation, a.a.O., S. 188 f. 
99 Zur Entwicklung der Studentenbewegung vgl. Paul Jacobs und Saul Landau, The 

New Radicals, A Report with Documents, New York 1966, S. 3 ff.; Towards a 
History of the New Left, in: Priscilla Long (Hrsg.), The New Left, Boston 1969, 
S. 1 H.; Mitchell Cohen und Dennis Hale, The New Student Left, Boston 1967, 
Erw. Aufl., S. XVI-XXXIII. Zu SNCC vgl. aum W. Perkins und J. E. Higginson, 
Black Students, a.a.O., S. 195 H.; zu SDS vgl. Richard Flacks, Revolt of the Young 
Intelligentia, in: Roderick Aya und Norman Miller, American Revolution, a.a.C., 
S. 223 H. 

100 Zit. nam Paul Jacobs und Saul Landau, New Radicals, a.a.O., S. 155 f. (Hervor
hebungen von mir, H. W.). Auf die »Huron Erklarung« geht aum das Smlagwort 
von der »participatory democracy« zuriick. Zu dem eher »antiautoridir-reformi
stismen« als »antikapitalistisch-revolutionaren« Konzept der »Huron ErkHirung« 
vgl. Richard Flacks, Revolt, a.a.O., S. 235 H. 

101 Zur ersten Phase des lokalen Projekts in Newark vgl. die 1964 un 1965 gesmriebe
nen Berimte von Tom Hayden und Carl Wittman sowie von Jesse Allan, in: Paul 
Jacobs und Saul Landau, New Radicals, a.a.O., S. 165 H. Fur eine Analyse des 1965 
einsetzenden Zerfalls der »ERAP«-Struktur vgl. Richard Rothstein, Evolution of 
the ERAP Organizers, in: Priscilla Long, New Left, a.a.O., S. 272 ff. 

102 Fur Referate und Namweise der (im wesentlimen an das Demokratiemodell von 
Schumpeter anknupfenden) »realistismen« Demokratietheorie und fur die kritisme 
Auseinandersetzung mit ihr vgl. die ihrerseits fast schon »klassisc:hen« Aufs1itze von 
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Graeme Duncan und Steven Lukes, The New Democracy, in: Henry S. Kariel, 
Frontiers, a.a.O., S. 188 H.; Lane Davis, The Cost of Realism, ebd., S. 213 H.; Jack 
Walker, A Critique of the Elitist Theory of Democracy, ebd., S. 227 H. Vgl. neuer
dings auch Dennis F. Thompson, The Democratic Citizen, Cambridge 1970. 

103 Vgl. etwa Dennis F. Thompson, a.a.C., mit Nachwejsen und kritischer Auseinander
setzung S. 67 H. Vgl. neuerdings auch Wolf Dieter Narr und Frieder Naschold, 
Theorie der Demokratie, Stuttgart-Berlin-Koln-Mainz 1971, S. 157. Auf das »Plu
ralismus«-Modell, das in diesem Zusammenhang ebenfalls diskutiert werden miifhe, 
kann hier nicht eingegangen werden. Fur ausfuhrliches Referat und kritisdte Aus
einandersetzung vgl. etwa Robert Presthus, Men at the Top, New York 1964, 
S. 10 ff., S. 239 H. Neuerdings Wolf Dieter Narr und Frieder Naschold, Theorie der 
Demokratie, a.a.a., S. 80 f., und insbes. Fritz Scharpf, Demokratietheorie zwischen 
Utopie und Anpassung, Konstanz 1970, S. 29 ff. Zum »bias of the pressure system« 
ist noch immer an die plastische Bemerkung von E. E. Schattschneider, Semi-Sovereign 
People, a.a.O., S. 35, Zu erinnern: »The flaw of the pluralist heaven is that the 
heavenly chorus sings with a strong upper-class accent. Probably about 90 percent 
of the people cannot get into the pressure system.« 

104 Vgl. etwa Graeme Duncan und Steven Lukes, New Democracy, a.a.O., S. 207 f.; 
Dennis F. Thompson, Democratic Citizen, a.a.a., S. 68 f. 

105 Vgl. Alvin W. Gouldner, Metaphysical Pathos and the Theory of Bureaucracy, in: 
Henry S. Kariel, Frontiers, a.a.O., S. 111 ff., wo der Ausdru<k »pathos of pessi
mism« zwar auf Selznick gemunzt, jedoch in einem analog en Argumentationszusam
menhang verwendet wird, ebd., S. 124. 

106 Vgl. insbes. Lane Davis, COst of Realism, a.a.O., S. 220; Alvin W. Gouldner, 
Metaphysical Pathos, a.a.O., S. 123 f. Zum Problem, daB die Behauptung von 
Behavioristen, die (normative) Verhaltenserwartung der »klassischen« Demokratie
theorie sei durch empirische Daten »widerlegt«, eine unzulassige Verwechslung 
begeht von Hypothesen (als durch entgegenstehende Fakten falsifizierbare Aussagen 
uber Wirklichkeitszusammenhange) und Sollenssatzen (als durch entgegenstehendes 
Verhalten infolge ihrer logischen Andersartigkeit nicht »widerlegbare« Verhaltens
anweisungen), vgl. Graeme Duncan und Steven Lukes. New Democracy, a.a.a., 
S. 199 f.; neuerdings ausfiihrlich Dennis F. Thompson, Democratic Citizen, a.a.a., 
S. 30 H. 

107 Vgl. hierzu ausfuhrlich J. Peter Euben, Political Science and Political Silence, in: 
Philip Green und Sandford Levinson, Power and Community, a.a.O., S. 10 H. 

108 Vgl. hierzu Herbert Jacob und Michael Lipsky, Outputs, Structure and Power: An 
Assessment of Changes in the Study of State and Local Politics, in: The Journal of 
Politics, 30. Jg. 1968, S. 510 H., insbes. S. 529. Vgl. auch Jack Walker, Critique of 
the Elitist Theory, a.a.a., S. 241, und Lewis Lipsitz, Forgotten Roots, in: Henry S. 
KaTiel, Frontiers, a.a.a., S. 402 f. 

109 Vgl. hierzu Lane Davis, Cost of Realism, a.a.O., S. 219; vgl. auch Christian Bay, 
Behavioral Research and the Theory of Democracy, in: Henry S. KaTiel, Frontiers, 
a.a.O., S. 351. Vgl. neuerdings Wolf Dieter Narr und Frieder Naschold, Theorie der 
Demokratie, a.a.O., S. 31 H. Zum Problem der »strategischen Analyse« vgl. auch 
Frieder Naschold, Organisation und Demokratie, Stuttgart etc. 1969, S. 54 f. 

110 Vgl. Prasident Lyndon B. Johnson in seiner »Message on Poverty« v. 16. 3. 1964, 
abgedru<kt u. a. in: Robert E. Will und Harold G. Vatter (Hrsg.), Poverty in 
Affluence, New York 1970, 2. Aufl., S. 9 H. 

111 Zur Entstehungsgeschichte des Gesetzes vgl. John C. Donovan, The Politics of Pov
erty, New York 1967, S. 17 H. Daniel P. Moynihan, Maximum Feasible Misunder
standing, New York-London 1970, S. 75 H. Auf frUhere Experimente mit »com
munity action«-Konzepten, die die »task force« vor Augen hatte, vor aHem auf die 
»grey areas«·Projekte der Ford-Stiftung und das »Mobilization for Youth«-Projekt 
in einem Sium-Gebiet von Manhattan kann hier nicht eingegangen werden. Zu letzt
terem vgl. vor al1em ebd., S. 38 ff. Allgemein zu den Vorlaufern vgl. Ralph M. 
Kramer, Participation of the Poor, Comparative Community Case Studies in the 
War on Poverty, Englewood Cliffs 1969, S. 8 f., mit Namweisen. AusfUhrlich Peter 
Marris und Martin Rein, Dilemmas of Social Reform, New York 1967. 
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112 Eine gute Besmreibung der einzelnen Forderungsprogramme des Gesetzes findet sim 
bei Joseph A. Kershaw, Government Against Poverty, Chicago 1970, S. 25 H. 

113 Vgl. S. M. Miller und Pamela Roby, The War on Poverty Reconsidered, in: Jeremy 
Lamer und Irving Howe (Hrsg.), Poverty: Views from the Left, New York 1969, 
S.70. 

114 »Economic Opportunity Act 1964., Section 202 (a), zit. nam John C. Donovan, 
Politics of Poverty, a.a.O., S. 39 f. (Hervorhebungen von mir, H. W.). 

115 Vgl. ebd., S. 35: »The federal funds might even go to non-governmental groups, 
including those at the neighborhood level ... In community action the revolutionary 
aspects of the war on poverty came to a focus; power was to he given to those not 
included in any establishment.« 

116 Vgl. Daniel P. Moynihan, Maximum Feasible Misunderstanding, a.a.O., S. 42. 
117 Auf dieses aullerordentlim wimtige Strukturelement des amerikanischen politismen 

Systems konnte im historismen Abrill der vorliegenden Untersumung nimt eingegan
gen werden. Grundlegend hierzu Grant McConnell, Private Power and American 
Democracy, New York 1966, vor allem S. 336 H., etwa S. 339: > ••• a substantial 
part of government in the United States has come under the influence or control of 
narrowly based and largely autonomous elites .• Neuerdings hierzu aum Theodore 
J. Lowi, The End of Liberalism, New York 1969, der dieses Strukturprinzip als 
»interest-group liberalism« bezeichnet und in ihm - verkiirzt gesprodten - eine Form 
des Korporativismus sieht. Aum das »Community Action Program« wird von ihm 
als Teil eines umfassenderen »corporatistic program« eingestuft, vgl. etwa S. 83. 
Darauf wird im absmliellenden Teil dieser Untersumung zuriickzukommen sein. 

118 Vgl. John C. Donovan, Politics of Poverty, a.a.O., S. 34 f.; Daniel P. Moynihan, 
Maximum Feasible Misunderstanding, a.a.O., S. 90 f. Vgl. allerdings den Kommen
tar, den Robert Kennedy vor clem mit clem Gesetzentwurf befaBten UnterausschuB 
des Repdisentantenhauses gab, zit. in John C. Donovan, Politics of Poverty, a.a.O., 
S. 35. 

119 Zu anderen hier weniger interessierenden Aspekten vgl. Daniel P. Moynihan, What 
is Community Action? in: The Public Interest, 1966, Nr. 5, S. 3 H. 

120 Der BegriH »participatory administration. findet sim bei Robert Wood, When 
Government Works, in: The Public Interest, 1970, Nr. 18, S. 48. 

121 Vgl. S. M. Miller und Martin Rein, Participation, Poverty and Administration, in: 
Public Administration Review, 1969, Nr. 1, S. 19. 

122 Vgl. pointiert Charles E. Silberman, Crisis, a.a.O., insbes. S. 308 H. 
123 Frank Riesman, The New Anti-Poverty Ideology, in: Poverty and Human 

Resources Abstracts, 1966, Nr. 1. Vgl. aum ders., Anti-Poverty Programs and the 
Role of the Poor, in: Margaret Gordon (Hrsg.), Poverty in America, San Francisco 
1965, S. 403 H. Vgl. aum Jan van Til und Sally Bould van Til, Citizen Participation 
in Social Policy: The End of the Cycle? in: Social Problems 1970, S. 317, mit Nam
weisen. 

124 Vgl. hierzu oben Anm. 29. 
125 Vgl. Daniel P. Moynihan, What is Community Action?, a.a.O., S. 5 f. 
126 OEO-Publikation, zit. nam Ralph M. Kramer, Participation, a.a.O., S. 7, Anm. 7. 
127 OEO-Publikation, zit. ebd., S. 14, Anm. 18. 
128 Vgl. Ralph M. Kramer, Participation, a.a.O., S. 14. Ferner James L. Sundquist, 

Making Federalism Work, Washington, D. C., 1969, S. 35 H. 
130 Vgl. Ralph M. Kramer, Participation, a.a.O., S. 25 H., mit einer eingehenden Fall-

studie. 
131 Angabe bei James L. Sundquist, Federalism, a.a.O., S. 39. 
132 Vgl. John C. Donovan, Politics of Poverty, a.a.O., S. 54 H. 
133 Biirgermeister Walsh von Syracuse, N. Y., vor einem UnteraussmuB des Senats, zit. 

nach James L. Sundquist, Federalism, a.a.O., S. 37. 
134 Vgl. Daniel P. Moynihan, The Professionalization of Reform, in: The Public Interest, 

1965, Nr. 1, S. 6 H. 
135 Zur folgenden Entwicklung vgl. James L. Sundquist, Federalism, a.a.O., S. 39 H.; 

John C. Donovan, Politics of Poverty, a.a.O. 
136 Vgl. Angaben bei James L. Sundquist, Federalism, a.a.O., S. 41. 
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137 Vgl. ebd., S. 42. 
138 Vgl. ebd., S. 39, Anm. 15. 
139 Vgl. zu negativ Jan van Til und Sally Bould van Til, Citizen Participation, a.a.O., 

S. 319: »Thus the program, now old and weary, becomes depoliticized«. Zum 
»modus vivendi« vgl. Daniel P. Moynihan, Maximum Feasible Misunderstanding, 
a.a.O., S. 157 ff. 

140 Vgl. S. M. Miller und Pamela Roby, War on Poverty, a.a.O., S. 68 ff. 
141 Einzelne Wahlbeteiligungen vgl. bei Ralph M. Kramer, Participation, a.a.O., S. 225, 

Anm. 14. Als eine (sympathisierende) Fallstudie einer Wahl vgl. Arthur B. Shostak, 
Promoting Participation of the Poor: Philadelphia's Antipoverty Program," in: Social 
Work, 11. Jg. 1966, Nr. 1, S. 64 ff. Zu den in San Francisco und der anderen kali
fornismen Sdidten abgehaltenen Wahlen vg1. Ralph M. Kramer, Participation, 
a.a.O., S. 38, S. 195 ff., wo er sie zusammenfassend als »pseudopolitical process« 
bezeidmet. 

142 Vgl. ebd., S. 190 ff.; Jan van Til und Sally Bould van Til, Citizen Participation, 
a.a.O., S. 318. 

143 Vgl. Kenneth Clark und Jeanette Hopkins, A Relevant War Against Poverty, New 
York-Evanston 1970, S. 245 ff. 

144 Andrew Kopkind, A Ministry of Hope, in: Dissent 1966, S. 490 ff. 1I.hnlich auch 
S. M. Miller und Pamela Roby, War on Poverty, a.a.O., S. 76 ff., und S. M. Miller 
und Martin Rein, Participation, a.a.a., S. 18. 

144" Zu dieser Parallele auch Daniel P. Moynihan, Maximum Feasible Misunderstand
ing, a.a.O., S. 132 f., Peter Bachrach, A Power Analysis: The Shaping of Antipo
verty Policy in Baltimore, in: Public Policy, 1970, S. 178. 

144b Zum parallel system vgl. S. M. Miller und Pamela Roby, War on Poverty, 
a.a.a., S. 75. Zum counter-institutions-Konzept der Neuen Linken vgl. Barbara 
und Alan Haber, Getting by with a Little Help from our Friends, in: Priscilla Long, 
New Left, a.a.O., S. 305. Vgl. auch Stokely Carmichael und Charles Hamilton, 
Bla<k Power, a.a.O., S. 43. Flir das an einer Aktiengesellschaft orientierte Konzept 
von privatrechtlichen community development corporations, an denen die Slum
Bewohner Anteilscheine erwerben und tiber die sie als Aktionare Kontrolle aus
iiben wUrden, vgl. Robert F. Kennedy, Community Development Corporations, in: 
Alan Shank (Hrsg.), Political Power and the Urban Crisis, Boston 1969, S. 474 ff. 
Flir eine Kritik, die zutreHend darauf aufmerksam mamt, daB die Anwendung 
eines solchen »privatunternehmerischen« Modells auf Slum-Gebiete angesichts der 
dort herrschenden Armut und verbreiteten Verhaltensmuster zum einen unrealistisch 
und zudem geeignet erscheint, innerhalb der Slum-Bewohner die Aufspaltung in 
Besitzende und Besitzlose nur noch zu vertiefen, vgl. Gar Alperovitz~ Are Commu
nity Corporations the Answer? in: Hans B. C. Spiegel (Hrsg.), Citizen Participation 
in Urban Development, Bd. 2, NTL Institute Washington, D. c., 1969, S. 62 ff. 

145 Vgl. ebd., S. 19; S. M. Miller und Pamela Roby, War on Poverty, a.a.O., S. 76 f.; 
James L. Sundquist, Federalism, a.a.O., S. 77. 

146 Vgl. Peter Bachrach, Power Analysis, a.a.O., S. 178. 
147 1I.hnlich Daniel P. Moynihan, Maximum Feasible Misunderstanding, a.a.O., S. XII. 
148 S. M. Miller und Martin Rein, Participation, a.a.O., S. 18. 
149 Vgl. etwa Kerner-Report, a.a.O., S. 424 f. 
150 Vgl. Mario Fantini, Marilyn Gittell und Richard Magat, Community Control and 

Urban School, New York-Washington-London 1970, S. 185; Henry M. Levin, in: 
ders. (Hrsg.), Community Control of Schools, New York 1970, S. 5. Vgl. auch 
Stokely Carmichael und Charles Hamilton, Bla<k Power, a.a.O., S. 4 H., S. 34 H. 
Zum »cultural bias« der I. Q.-Tests vgl. Fantini, Gittell, Magat, S. 180. Ferner 
Louis L. Knowles und Kenneth Prewitt, Institutional Racism, a.a.O., S. 35 H. 

151 Vgl. Kerner-Report, a.a.O., S. 429. Vgl. insbes. Kenneth Clark: »Children who are 
treated as if they are uneducable invariably become uneducable., zit. ebd. 

152 Vgl. Charles V. Hamilton, Race and Education: A Search for Legitimacy, in: Com
munity and the Schools, Harvard Educational Review, Reprint Series Nr. 3, 1969, 
S. 47 H. Vgl. auch Mario Fantini, Community Control and Quality Education in 
Urban School Systems, in: Henry M. Levin, Community Control, a.a.O., S. 57 ff. 

367 



Mario Fantini, Marilyn Gittell und Richard Magat, Community Control, a.a.O., 
S. 186 H. 

153 Vgl. ebd., S. 77 ff. 
154 Die folgende Darstellung beruht im wesentlimen auf Martin Mayer, The Teamers 

Strike New York 1968, New York-Evanston-London 1969; David Rogers, 110 
Livingston Street, Politics and Democracy in the New York City School System, 
New York 1968; Mario Fantini, Marilyn Gittell und Richard Magat, Community 
Control, a.a.O., S. 100 H.; Rhody A. McCoy, The Formation of a Community
Controlled Smool District, in: Henry M. Levin, Community Control, a.a.O., 
S. 169 H. 

155 Vgl. insbes. David Rogers, Livingston Street, a.a.O., S. 475. 
156 Zum .Board of Education« vgl. ebd., S. 211 H. 
157 Zit, nam Mario Fantini, Marilyn Gittell und Richard Magat, Community Control, 

a.a.O., S. 143, Hervorhebung von mir, H. W. 
158 Vgl. oben Anm. 83. 
159 Vgl. Martin Mayer, Teamers Strike, a.a.O., S. 26 f. 
160 Zum Bundy-Report vgl. Mario Fantini, Marilyn Gittell und Richard Magat, Com

munity Control, a.a.O., S. 100 H. 

161 So insbes. ebd., S. 141 H. Flir die AuHassung, dall die Konfrontation der Lehrer
gewerksmaft zumindest anHinglim von dem .governing board« von Ocean-Hill
Brownsville geradezu aufgedrangt werden mullte, vgl. Martin Mayer, Teamers 
Strike, a.a.O., S. 39 H. Zu den generellen Smwierigkeiten der Experimentiersmul
bezirke in den ersten Wochen vgl. Mario Fantini, Marilyn Gittell und Richard Magat, 
Community Control, a.a,O., S. 156, wonach sich sieben von acht Rektoren, siebzehn 
von einundzwanzig Prorektoren der Sch.ulen von Ocean-Hill-Brownsville und bis zu 
einem Viertel alIer Lehrer versetzen lieBen. 

162 Zur von dem »governing board« von Ocean-Hill-Brownsville praktizierten Perso
nalpolitik, die keinen Anhaltspunkt fUr »smwarzen Rassismus« gibt, vgl. Mario 
Fantini, Community Control, a.a,C., S. 68 f., wonam 70 % der neueingestellten Leh
fef und zwei der sechs neuen Rektoren Weifie waren. 

163 Vgl. New York Times v. 23. 3. 1970. Allerdings flihrten die Wahlen zu einer Unter
reprasentation cler ethnischen Minclerheiten, vgl. hierzu Leonhard Buder, Ethnic 
Conditions Not Reflected in Smool Vote, in: New York Times v. 28. 3. 1970, S. 20. 

164 Vgl. New York Times v. 23. 3. 1971, S. 81. 
165 Vgl. etwa den Berimt »Ocean-Hill-District, A Legal Non-Entity Names New 

Chief«, in: New York Times v. 3. 7. 1970, S. 28. 
166 Vgl. Mario Fantini, Community Control, a.a.O., S. 68 H.; Marilyn Gittell, The 

Balance of Power and the Community Smool, in: Henry M. Levin, Community 
Control, a.a.O., S. 130 ff. Vgl. aum dell Berimt von Leonhard Buder, We Have 
Turned the Corner, in: New York Times v. 1. 7. 1970, S. 47. 

167 Vgl. Mario Fantini, Community Control, a.a.O., S. 71 f.; ders., Marilyn Gittell 
und Richard Magat, Community Control, a.a.O., S. 82 H. Vgl. aum William K. 
Stevens in New York Times v. 18. 3. 1970. Flir eine Analyse des mit »community 
control« experimentierenden »Adams-Morgan-Projekts« in Washington, D. C., vgl. 
Paul Lauter, The Short Happy Life of the Adams-Morgan Community Smool 
Project, in: Harvard Educational Review, Reprint 1969, Nr. 3: Community and 
Smools, S. 83 ff. 

168 So im Ergebnis Frieder Naschold, Organisation und Demokratie, a.a.O., S. 71. 
169 Vgl. hierzu oben Anm. 109. 
170 Vgl. hierzu oben Anm. 105. 
171 Vgl. Alan A. Altshuler, Community Control, New York 1970, S. 45 ff., mit Namwei

sen. In diese Rimtung zielt aum der gegen ein dezentralisiertes Entsmeidungsmodell 
eingewandte »strukturelle Konservatismus«, so Fritz Scharpf, Demokratietheorie, 
a.a.O., S. 75. 

172 Vgl. Theodore J. Lowi, The End of Liberalism, New York 1969, insbes. S. 75, 
S. 80, S. 83. 
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173 James S. Campbell, Josef R. Sahid und David P. Stang, Law and Order, a.a.O., 
S. 127. 

175 Vgl. hierzu oben Anm. 141. 
176 Vgl. etwa Kenneth Clark und Jeanette Hopkins, War Against Poverty, a.a.O., 

S.246. 
177 Vgl. ebd. 
178 Edgar S. Cahn und Jean Camper, Citizen Participation, in: Hans B. Spiegel, Citizen 

Partizipation, Bd. 1, a.a.O., S. 217. Vgl. ebd., S. 211 ff. 
179 Vgl. James Q. Wilson, Citizen Participation in Urban Renewal, in: ders., Urban 

Renewal, Cambridge, Mass., 1967, S. 407 ff., insbes. S. 413 ff. Vgl. auch pointiert 
Jewel Bellush und Murray Hausknecht, Planning, Participation, and Urban Renewal, 
in: dies. (Hrsg.), Urban Renewal: People, Politics, and Planning. Garden City 1967, 
S. 278 ff., wo eine Reihe von »prerequisites for participation« aufgestellt und den 
»lower-class«-Gruppen die Fahigkeit, ihnen Zll geniigen, bestritten wird. 

179a Aus der neuerdings auch in der BRD umfangreichen Diskussion urn »Burgerinitiati
ven. und ihren »strategischen. Stellenwert vgl. insbes. Claus Offe, Burgerinitiativcn 
und Reproduktion der Arbeitskraft im Spatkapitalismus, in: Heinz Grossmann 
(Hrsg.), Burgerinitiativen, Schritte zur Veranderung? Frankfurt 1971, S. 152 ff., ins
bes. S. 164 ff., und Karsten D. Voigt, Zur Strategie systemuberwindender Reformen, 
in: Bussiek, Hendrik (Hrsg.), Wege zur veranderten Gesellschaft, Frankfurt 1971, 
S. 71 ff. 

180 Vgl. Wolf Dieter Narr und Frieder Naschold, Theori. der Demokratie, a.a.O., 
S. 87 f.; Richard Flacks, On the Uses of Participatory Democracy, in: Dissent 1966, 
S. 708 f. Der Vorwurf der »Kooption. vor allem der Sprecher der Armen (und 
deren »Korruption. durch finanziell attraktive Stell en in· den betreffenden Program
men) wird mit besonderer Scharfe von Saul Alinsky gegen das »community action 
program« erhoben, der es aus dies em Grunde als »political pornography« bezeichnet, 
vgl. Marion K. Sanders, Professional Radical, a.a.O., S. 45 f. 

181 Zur Funktion eines »early warning system« bei Einrichtungen der »citizen partici
pation. vgl. Tom Hayden, Welfare Liberalism and Social Change, in: Marvin E. 
Gettleman und David Mermelstein, American Liberalism, a.a.O., S. 493. Ahnlich 
Claus O//e, Biirgerinitiativen ... , a.a.O., S. 161. 

182 Philip Selznick, TVA and the Grass Roots, New York 1966, S. 14, vgl. auch 
S. 13 ff., S. 259 ff. Hervorhebungen von mir, H. W. 

183 Vgl. Elliott Krause, Function of a Bureaucratic Ideology: »Citizen Participationc, 
in: Social Problems, 1968, Nr. 2, insbes. S. 136. 

184 Zit. nach James S. Campbell, Josef R. Sahid und David P. Stang, Law and Order, 
a.a.O., S. 126. 

185 Vgl. Alvin W. Gouldner, Metaphysical Pathos, a.a.O., S. 121 ff. 
186 Zu dem Dilemma der Liberalen vgl. auch Daniel P. Moynihan, The New Radicalism, 

in: The Atlantic Monthly, August 1968. 
187 Ein besonders deutliches Beispiel gibt Myron Liebermann, The Future of Public Edu

cation, Chicago-London 1960, S. 37 H., der (unter dem EindrucX der McCarthy
Periode) schrieb: »Our present system of local control is far more conducive to 
totalitarianism than a national system of schools would be .• Vgl. hierzu auch Alan A. 
Altshuler, Community Control, a.a.O., S. 34 H. 

188 Grant McConnell, Private Power, a.a.O.; Theodore J. Lowi, End of Liberalism, 
a.a.O.; Henry S. Kariel, Decline of Pluralism, a.a.O. 

189 Vgl. etwa ebd., S. 281, 288 H., insbes. zur Konzeption einer zentralisierten politischen 
und administrativen Machtstruktur, innerhalb derer es vornehmlich einer (innerhalb 
ihrer selbst »pluralistisch. diskutierenden) Burokratie zukommt, die Interessen arti
kulationsunfahigen Bevolkerungsgruppen zu formulieren (!): fur einen Autor, der im 
Hauptteil seines Buchs eine uberaus scharfsinnige und kritis::he Analyse des Regie
rungssystems der USA liefert, ein bemerkenswert naives Reformkonzept! lI.hnliches 
gilt fur die von Theodore J. Lowi, End of Liberalism, a.a.O., S. 287 H., und von 
Grant McConnell, Private Power, a.a.O., S. 336 H., angebotenen Reformvorschlage. 

190 Prasident Richard Nixon, The State of the Union v. 22. 1. 1971 und the Budget 
Message v. 29. 1. 1971. 
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191 Arthur Schlesinger, Is it Jeffersonian? in: New York Times v. 30. 1. 1971, S. 27. 
Vgl. auch den gegenliber dem Nixon-Plan aus ahnlichen GrUnden sehr kritischen 
Artikel von Amitai Etzioni, The Danger Behind Revenue Sharing, in: New York 
Times v. 30. 1. 1971, S. 27. 

192 In diesem Zusammenhang scheint es ausreichend, mit dem auf Max Weber zurUck
gehenden .empirisch-psychologischen. Legitimitatsbegriff zu arbeiten, etwa in der 
ihm von S. M. Lipset, The First New Nation, New York 1963, S. 52, gegebenen Fas
sung: .The loyality of the different groups to the system must be won through 
developing in them the conviction that this system is the best - or at le.ist an 
excellent - way tQ accomplish their objectives.« Zur »Legitimitatskrise« vgl. inshes. 
Charles V. Hamilton, Race and Education, a.a.O. 

193 Jack Dennis und David Easton, Children in the Political System, New York 1969, 
zit. nach James S. Campbell, Josef R. Sahid und David P. Stang, Law and Order, 
a.a.O., S. 133 f. 

194 Michael Vincent Miller, Grape Pickers in California, in: Jeremy Larner und Irving 
Howe, Poverty, a.a.O., S. 211. 

195 Als eine Fallstudie dieses Streiks vgl. ebd., S. 207 ff. 
196 Jack Conway, zit. nach Paul Bullock, Morality and Tactics in Community Organ

izing, in: LaTner und Howe, a.a,a., S. 138. Zum Konzept der »Community Unions« 
vgl. ausfUhrlich Derek C. Bok und John T. Dunlop, Labor and the American Com
munity, New York 1970, S. 441 ff., mit Fallstudien zu ersten (freilich wenig er
mutigenden) Experimenten mit »Community Unions •. Zur Rolle der Gewerkschaften 
hinsichtlich des Emanzipationsringens der Schwarzen vgl. neuerdings Bayard Rustin, 
The Blacks and the Unions, in: Harper's Magazine, Mai 1971, S. 73 ff., wo er eine 
progressive Hauptstromung der Gewerkschaftsbewegung hervorhebt und die Schwar
zen diskriminierende Praktiken einzelner Teilgewerkschaften. vor aHem der Bau· 
arbeitergewerkschaft, als zudem in Auflosung begriffene Ausnahmeersmeinungen 
bezeichnet. 

197 Flir Fallstudien von verschiedenen Aktionen, die unterschiedlichen Konfliktstoffen 
galten, vgl. Hans B. Spiegel, Citizen Participation, Bd. 2, a.a.O., S. 119 ff.: .Issues 
that Trigger Participation.« 

198 Vgl. New York Times v. 8. 4. 1971, S. 1, und Steven V. Roberts, A New Trend Seen 
in Berkeley Vote, Radical Victories Foreseen in Other College Towns Across the 
Country, ebd., S. 26. 

199 Bayard Rustin, The Blacks and the Unions, a.a.O., S. 75. 
200 Zur Einschatzung der Moglichkeit .sozialen Wandels. vgl. Barrington Moore Jr., 

The Possibilities for Revolutionary Change in the United States: A Sober Assessment, 
in: Marvin E. Gettleman und David Mermelstein, American Liberalism, a.a.O., 
S. 536 ff., wo unter den Bedingungen einer industriellen, verstadterten Gesellschaft 
die Chance einer Gruppe, revolutionares Subjekt zu werden, bezweifelt und die 
Revolutionschance nur in »a revolutionary takeover in quasi-Leninist fashion by 
some tiny but resolute minority« gesehen wird, ebd., S. 542. Ferner Raymond Frank
lin, The Political Economy of Black Power, in: Marvin E. Gettleman und David 
Mermelstein, American Liberalism, a.a.O., S. 550 ff., wo auf die geographisch-strate
gische Position hingewiesen wird, die sich aus der Konzentration der schwarz en Be· 
volkerung in den Zentralstadten ergibt. FUr eine interessante Diskussion der mog
lichen revolutionaren Rolle des .postindustrial proletariat. (also der infolge der 
.technologischen Revolution. dauerhaft un- bzw. unterbeschaftigten Schwarz en) vgl. 
James O'Connor, Contradi"tions, a.a.O., S. 524 ff. Hierzu auch die Bemerkungen 
bei Claus Offe, Wortmeldung (Manuskr.), S. 11 f. und Anm. 31 f. 
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Bibliographie 

Die folgende Bibliographie bringt eine Auswahl der wichtigsten Arbeiten 
zur Geschichte und Theorie der Ratebewegung. Daft dabei vornehmlich 
deutschsprachige Publikationen berucksichtigt worden sind, erkiart sich aus 
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Berichtigungen UTB 187 

Seite 6, Inhaltsverzeichnis: 
Rategedanke ... statt: Rategedanken ... 

Seite 26,17.116. Zeile von unten: 
Es muE heiEen: ... unabanderbare anthropologische ... 

Seite 223, 1. Zeile: 
Das Abflihrungszeichen hinter » ... Neuem« entfallt. Das Zitat 
endet in der 3. Zeile nach » ... ermoglichen«. 

Seite 229,'2. Absatz: 
Der erste Halbsatz des Absatzes lautet: Indessen, mag auch die 
idealistische Motivation im Vordergrund der Entscheidung flir 
moralische Anreize gestanden haben, so ist nicht zu libersehen, ... 

Seite 231, letzter Absatz: 
Es muE heiEen: An Stelle einer echten ... 

Seite 239, 12. Zeile v. unten: 
Zitat ist nur das Wort »okonomischer«. Die Abflihrung 1ll der 
9. Zeile von unten vor FuEnotenziffer 94 entfallt. 

Seite 240, 5. Zeile v. unten: 
Es muE heiEen: ... revolutionarer Anschlag ereignete, ... 

Seite 244, 3. Zeile v. unten: 

Hinter der FuEnotenziffer 113 ist SchluEpunkt zu setzen. Der 
folgende Satz beginnt demnach: Vermutlich in Verwirklichung ... 

Seite 250: 
Die Dberschrift lamet: IV. Schlup 

Seite 254: 
Anmerkung 82: 
Anmerkung 94: 
Anmerkung 107: 
Anmerkung 105 u. 108: 

Carlos Rafael Rodrigues, in: Revoluci6n ... 
Ebd., S. 41 f., ... 
Nachweise liber dahin gehende Klagen ... 
Dos anos ... 

Seite 255, Anmerkung 118, zweite Zeile: 
Es muE heiEen: ... Labor Sector ... 
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