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Einleitung
61 000 Arbeiterinnen haben in den ersten drei Monaten des Jahres 

1923 die Gewerkschaften verlassen, viele Tausende sind ihnen seitdem 
gefolgt Weitere Tausende sind auf dem Sprung, es zu tun, denn, so 
sagen sie, „was hat man heute noch von den Gewerkschaften? Kosten, 
Scherereien und sonst nichts“.

Vielleicht gehorst auch du, Genossin Textilarbeiterin, Biiroange- 
stellte, Landarbeiterin oder was du auch sein magst, der dieses Schrift- 
chen in die Hande gefallen ist, zu den Unzufriedenen, die von den be- 
stehenden Gewerkschaften, ja von Gewerkschaften iiberhaupt nichts 
mehr wissen wollen.

Sollen wir dir, um dich eines besseren zu belehren, schildern, wie 
es den Arbeiterinnen erging, als es noch keine Gewerkschaften gab 
und sie daher vollig wehrlos der Profitwut ihrer Ausbeuter preisgegeben 
waren?

Sollen wir erzahlen von den Infamien jener Elberfelder Fabri- 
kanten des vorigen Jahrhunderts, die ihren Spinnerinnen bei 15 stun- 
diger Arbeitszeit nicht die kleinste Pause zum Essen lieBen, sondern 
sie zwangen, aus vor den Hals gebundenen Blechvorrichtungen wah- 
rend der paar Sekunden, wo der Faden riB, ein paar Bissen hinunter- 
zuwurgen? Sollen wir die Bilder jener ungliicklichen Kinder herauf- 
beschworen, die vom zartesten Alter, oft vom vierten Lebensjahre an, 
in den Fabriken gemartert, nie erfahren sollten, was es heifit, Kind 
sein? Sollen wir erinnern an die zahllosen, namenlosen Proletarian 
und Proletarierinnen friiherer Jahrzehnte, die den schiichternsten Auf- 
lehnungsversuch gegen die unertraglichste Bedruckung mit Schlagen, 
Kerker und Tod biiBen muBten?

Wir furchten, du wiirdest nur unwirsch den Kopf schutteln und 
uns entgegenhalten: und wie ist es denn heute? MuB nicht auch 
heute noch im Zeitalter der „Demokratie“ und des Frauenrechts, der 
Millionen-Gewerkschaften, die Frau die Gnade, vom friihen Morgen 
bis in die sinkende Nacht arbeiten zu diirfen, mit jedweder Peinigung,
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Erniedrigung, angefangen von der taglichen Leibesvisitation im Be- 
trieb bis zum ,,AmtsmiBbrauch“ liisterner Vorgesetzter bezahlen? Und 
unsere Kinder? Werden sie nicht auch heute in zartester Jugend zu 
Kriippeln geschlagen, zu Kruppeln an Leib und Seele, weil wir Eltern 
mit unseren Jammerlohnen nicht imstande sind, ihnen zu geben, was 
ihr Kbrper und ihr Geist brauchen, nicht imstande sind, sie vor Rachitis, 
Tuberkulose, Skrophulose, Blutarmut und wie die Proletarierkrank- 
heiten alle heiBen, zu schiitzen? Was aber die Schlage, die Kerker- 
und Todesstrafen fur verzweifelte und empbrte Proletarier betrifft, 
sollte es mbglich sein, dafi damit zu irgend einer Zeit freigebiger -urn- 
gegangen wordenist als heute, wo der „Raub“ eines Brotes, das Hissen 
einer roten Fahne ein geniigender AnlaB ist, um Arbeiter und Arbeite- 
rinnen in den Kerker zu werfen oder auch uber den Haufen zu 
schfeBen wie toile Hunde?

Was in aller Welt berechtjgt uns also heute, mit Behagen zu- 
riickzublicken auf die dustere Vergangenheit, uns mit unseren Tarif- 
und Kollektiwertragen, Schiedsgerichten, Arbeiterkammern, Betriebs- 
rateinstitutionen, Arbeiterschutzgesetze und wie die gewerkschaftlichen 
Errungenschaf ten und „Machtpositionen*‘ alte heiBen mogen, zu 
briisten?

Du und alle, die ihr so denkt, ihr habt ganz recht. Ja, ihr habt 
vielteicht mehr recht, als ihr selbst wiBt:

Es ist wirklich so, daB die in groBen „machtvollen“ Gewerkschaften 
vereinigte Arbeiterschaft heute nahe daran ist, in jenen tierahnlidien 
Zustand zuruckzusinken, aus dem sie sich in jahrzehntelangen Kampfen 
notdiirftig emporgearbeitet hat.

Es ist nicht allein so in Deutschland, wo das Unternehmertum 
eben drauf und dran ist, der von der Sabeldiktatur der Generate ins 
Knie gezwungenen Arbeiterschaft die letzte kummerliche Verbesserung 
der Niachkriegszeit zu rauben. Es ist auch so in Oesterreich, wo die 
sogenannte Gesundung der Wirtschaft erkauft wurde und wetter er- 
kauft wird mit Arbeitslosigkeit und Hunger, Massenelend und Massen- 
sterben. Es ist so in der „reichen“ Tschechoslowakei, in der fried- 
lichen Schweiz, in den Siegerstaaten Frankreich und England. Ueber- 
all bekommen die Arbeiter und ganz besonders die Arbeiterinnen trotz 
alter „zahlenmaBigen Starke ihrer gewerkschaftlichen Organisation** 
heute die Faust des Kapitals mit einer Wucht zu fiihlen, von der 

sich viele von ihnen schon langst nichts mehr traUmen lieBen.
Aber eben, weil bei alter gewerkschaftlichen „Macht“ di-e Arbeiter 

heute so unerhbrt ohnmachtig sind, sollte da nicht erst recht die hbchste 
gewerkschaftliche Aktivitat alter klassenbewufiten Arbeiter und Ar
beiterinnen vonndten sein?

Es gibt viele Arbeiter und Arbeiterinnen, die davon nichts wissen 
wollen. „Eben die Gewerkschaften**, so grollen sie, „sind schuld daran, 
daB es uns so elend geht. Sie trifft alte Verantwortung, weil sie uns 
nicht zu schutzen verstanden vor dem immer frecher und frecher wer- 
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denden Unternehmertum. Mogen sie nun auch die Folgen tragen, 
wir wollen mit ihnen, wbllen mit gewerkschaftlicher Organisation und 
Tatigkeit iiberhaupt nichts mehr zu schaffen haben.“ _

So begreiflich, so gerechtfertigt dieser Zorn ist, so erinnert die 
Begrundung doch verd'achtig an die Geschichte von dem kleinen Mad- 
chen, das schadenfroh meinte: „Es geschieht meiner Mutter ganz 
recht, wenn ich den Schnupfen kriege, warum hat sie mir kein Hals- 
tuch umgebunden.**

Denn bei allem Versagen, bei alter ungeheuerlichen Schuld der 
Gewerkschaften wurden die Arbeiter und Arbeiterinnen sich selbst am 
empfindlichsten strafen, wenn sie heute in kindischem Trotz versuchen 
wurden, sich ohne Gewerkschaften zu behelfen.

Wie aber konnte es kommen, daB die Gewerkschaften so vbllig, so 
schmachvoll versagt haben in der Verteidigung der primitiysten In- 
teressen der Arbeiterschaft, und was muB geschehen, was mussen wir 
selbst tun, damit wir wieder zu gewerkschaftlichen Organisationen 
kommen, die wirkliche Wehr- und Kampforganisationen der Arbeiter 
sind? Versuchen wir in folgendem auf diese beiden Fragen, die sich 
eine ohne die andere nicht Ibsen lassen, so gut es bei der Kurze mbg- 
lich ist, die Antwort zu finden.

L Selbsterkenntnis ist der erste Sdiritt zur Besserung
Fangen wir beim nachstliegenden an. Nehmen wir uns zunachst 

an der eigenen lieben N'ase.
In einer Schneiderwerkstatt, es kann auch ein Textilbetrieb, ein 

Biiro oder irgend eine andere Arbeits- und Ausbeutungsstatte sein, 
sind zehn Arbeiterinnen beschaftigt. Samtliche sind organisiert und 
zahlen punktlich ihre Gewerkschaftsbeitrage. Jedoch Einigkeit gibt 
es nicht unter ihnen. Jede denkt nur daran, sich beim „Herrn“ lieb 
Kind zu machen. Kommt aber eine Neue und erklart, daB man schbn 
durum ist, sich fur derartige Schundlohne zu schinden, gleich ist die 
Finigkeit da. Und gemeinsam macht man ihr den Standpunkt klar: 
„Wem es nicht paBt, der kann ja wo anders hingehen. Der Chef zahlt 
ohnedies, was er kann. Man soil auch nicht unzufrieden sein. Mit 
Anspruchslosigkeit und FleiB kommt man immer weiter als mit Un- 
verschamtheit.** Am nachsten Tag hat naturlich schon der Unter- 
nehmer erfahren, wie gefahrlich Ruhe und Ordnung seines Betriebes 
bedroht sind. Die Stdnkerin fliegt. Die Musterkinder aber werden 
belohnt, indem von den Lbhnen noch ein biBchen abgeknapst wird, die 
Arbeitsanfarderungen noch etwas hbher gespannt werden.

Oder: In einer Seifenfabrik, es kann wieder jeder beliebige an
dere Betrieb sein, sind etwa 50 Arbeiterinnen und 15 Arbeiter, wiederum 
nur gewerkschaftlich Organisierte tatig. Es hat schlechte Konjunktur 
eingesetzt und' gibt viele Arbeitslose in der Branche. Aber die Firma 
hat noch Auftrage, und der Unteraehmer findet es profitabler, statt 
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Arbeitslose einzustellen, Ueberstunden machen zu lassen. Die Ar- 
beiterinnen finden es gleichfalls profitable!-, denn bei der Teuerung und 
den Lohnen kann man ja nie genug verdienen. Und so schafften sie 
denn darauf los, bis in die sinkende Nacht. Daheim verkommt der 
Haushalt, — die Kinder verwahrlosen — die Gesundheit geht vollig 
zum Teufel — bis eines schonen Tages die Direktion erklart, dab die 
Lager veil seien, neue Auf trage aber fehlen, und man infolgedessen 
gendtigt sei, auf einige Zeit den Betrieb zu schlieBen.

Ein drittes und letztes Beispiel:
In einem Schuhwarenbetrieb, in dem durchweg Organisierte be- 

schaf tigt sind, besteht ein besonders raffiniertes Akkord- und Pramien- 
system. Die Lbhne sind durchschnittlich etwas holier als in anderen 
Betrieben. Trotzdem herrscht eine wahre Arbeitsgier. Eine Arbeiterin 
versteckt angstlich das Lohnbuch vor der anderen, eine sucht die an 
dere zu uberbieten und im Akkord mehr herauszuschinden. Das Ende 
vom Lied ist, dab der Chef eines schbnen Tages erklart: „Was eine 
kann, mussen die anderen auch fertig bringen“, und als Mindestleistung 
wird eine derartige Hochstleistung festgesetzt, daB die schwacheren 
Arbeiterinnen nicht mehr mitkommen, die Hochstverdienerinnen aber 
um die Fruchte ihrer Streberei geprellt sind.

LaBt sich bestreiten, daB in alien diesen Fallen, und es lieBen sich 
ihrer noch eine Menge anfiihren, in erster Linie nicht die Gewerk- 
schaften, sondem die Arbeiterinnen selbst schuld sind, wenn es ihnen 
immer miserabler geht? Deshalb schuld sind, weil sie noch nicht be- 
griffen haben, daB sie, so' schwach und wehrlos sie als Einzelne sind, 
dennoch eine Macht im Betrieb warden kbnnen, wenn sie nur fest zu- 
sammenhalten, daB sie sich dagegen alle zusammen ihr Grab schau- 
feln, wenn eine auf Kasten der anderen ihre Lage zu verbessern sucht?

IL Faule Ausreden
Warum jedoch haben gerade die Arbeiterinnen vielfach diese 

einf achen Zusammenhange noch nicht eingesehen? Etwa weil sie „be- 
schrankter“, „egoistischer“ sind als ihre mannlichen Arbeitsgenossen? 
Mit dieser Antwort ist uns nicht gedient, denn mag sein, daB die Frau 
von klein auf erzogen und verurteilt zu der beschrankten Tatigkeit 
im Schneckenhaus des Einzelhaushaltes im allgemeinen „ruckstandiger“ 
ist als der Mann, so durfen wir doch nicht vergessen, daB entscheidend 
fur das sich selbst schadigende Verhalten vieler Arbeiterinnen im Be
trieb ist: die falsche Einstellung, die sie nur zu oft noch zu ihrer Ar
beit haben.

„Wie lange noch“, so denkt die junge Arbeiterin, „und ich werde 
mich verheiraten, brauche also nicht mehr in den Betrieb zu gehen.“ 
„Ein paar Monate nur“, so sagt sich die Arbeiterfrau, die durch einen 
besonderen Notstand, durch Arbeitslosigkeit oder Krankheit des Man
nes, sich gezwungen sieht, eine Zeitlang Erwerbsarbeit zu ubernehmen, 

„und ich bin wieder „frei“, kann mich wieder ganz meinem Haushalt, 
meinen Kindern widmen.“ „Wozu also“, so folgern beide, fur die 
kurze Zeit erst groBe Anstrengungen machen, sich in Unbequemlich- 
keiten und Kampfe stiirzen, Schikanen, vielleicht gar MaBregelungen 
noch sich zuziehen? Die Dinge werden so oder so auch ohne uns 
ihren Lauf nehmen. Lassen wir daher den lieben Gott einen guten 
Mann sein und den Untemehmer einen schlechten, wenn es ihm so 
gefallt.“

Angenommen, daB wirklich jedes Madchen mit dem Mann zu- 
gleich den Emahrer findet, der sie von dem ihr lastigen Zwang, in 
die Arbeit gehen zu mussen, befreit, angenommen, daB die verheirateten 
Frauen, wenn sie einmal durch auBergewohnliche Umstande gendtigt 
sind, eine auBerhausliche Arbeit zu ubernehmen, so schnell wieder dal 
von loskommen, wie sie erwarten, so hatten dennoch diejenigen, die 
daraus folgerp, daB man sich wahrend der kurzen Zeit im Betrieb um 
nichts zu „kummern“ brauche, Unrecht. Denn man gewohne sich doch 
endlich die narrische Vorstellung ab, als ob die Arbeiterklasse nichts 
weiter ware, als eine Menge von Einzelpersonen, von denen jede ein
zelne tun und lassen kann was ihr beliebt, ohne daB dies auf die Lage 
der ganzen Klasse und damit auch wieder auf die Lage jedes einzelnen 
Proletariers zuriickwirken wurde. Man mache sich doch z. B. klar, 
daB durch Gleichgultigkeit, Lohndruckerei der Arbeiterinnen auch 
die Lage der Arbeiter, damit indirekt aber auch wieder die Lage der 
Frauen dieser Arbeiter verschlechtert wird, so daB also die Arbeiterin, 
die sich heute im Betrieb alles gefalien lafit, morgen als Hausfrau 
wieder dafiir biiBen muB.

Aber es ist ja gar nicht richtig, dafi die Erwerbsarbeit heute fur 
die meisten Proletarierinnen nur etwas Vorubergehendes, ein Ueber- 
gangsstadium ist. Es ist vielmehr so, daB immer mehr und mehr 
Frauen, auch wenn sie einen Mann haben, ja oft gerade, wenn sie 
verheiratet und Mutter sind, mitverdienen mussen, weil der Lohn des 
Mannes nicht ausreicht, um fur die Familie das Nbtigste zum Leben 
zu schaffen. Und wie viele Arbeiterinnen — unter den gewerkschaft- 
lich organisierten Textilarbeiterinnen zahlte man 1922 allein 30 Pro- 
zent — mussen, weil der Mann gestorben ist oder weil sie geschieden 
oder getrennt von ihm leben, von ihrer Hande Arbeit allein eine Familie 
erhalten. Das ist eine Tatsache, die sich heute nicht nur in Deutsch
land, sondern in der ganzen kapitalistischen Welt feststellen laBt. 
Ueberall sind die Frauen, nachdem man sie, „die Soldaten des Hinter- 
landes“, nach dem Kriege aus den Betrieben, Biiros und Lehrstuben 
hinausgeworfen hatte, durch die unerbittliche Not wieder hineinge- 
drangt worden, um dann freilich als erste wieder hinausgedrangt zu 
werden, sobaid, aus welchen Griinden auch immer ein Riickgang der 
,,Konjunktur“ eintrat. Doch wirklich endgiiltig hiriaus? Die seuchen- 
artige Ausbreitung der Heimarbeit zeigt, daB sehr viele von den Arbei- 
ierinnen, denen man die Tiir gewiesen hat, sehr schnell wieder ein
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Hinterturchen finden, um in die Produktion hineinzukommen und so 
ihren Arbeitsgenossen drinnen eine gefahrlichere Konkurrenz machen, 
als dies im Betriebe je moglich gewesen ware. Ein Umstand, der 
neben vielen anderen zeigt, wie kurzsichtig jene handeln, die da 
glauben, daB den Arbeitem irgendwie dadurch geholfen wird, indem 
die verheirateten Frauen in Zeiten der ,,Krise“ zuerst ausgeschifft 
werden.

Wir glauben, wenn alle Arbeiterinnen lemten, mit der Wahr- 
scheinlichkeit der dauernden Erwerbsarbeit zu rechnen, wenn sie auf- 
horen wfirden, sich als„Gaste“ im Betrieb zu fiihlen, es ware nicht 
mehr moglich, daB sie um scheinbarer Augenblicksvorteile willen ihre 
Arbeitsgenossinnen und damit auch sich selbst dauemd schadigen 
konnten.

III. Aber die Manner ...
„Doch was nutzt“, so klagt ihr, „alle Einigkeit und Solidaritat 

der Arbeiterinnen, wenn die Arbeiter nicht zu ihnen halten? Aber so 
ein Herr der Schopfung derikt ja weiB Gott in der Regel, es fallt ihm 
eine Perle aus seiner Krone, wenn er sich mal fur die Frauen oder 
Madchen einsetzen soil. Kaum daB sich die Kollegen herablassen, die 
„Weiber“ zu verstandigen, wenn Betriebsversammlungen sind, ge- 
schweige denn, daB sie mal von selbst auf die Idee kommen, unsereins 
und wenn es zehnmal gescheiter ware, wie sie alle zusammen, in ihre 
Ausschfisse, Vorstande und Lohnkommissionen hineinzuwahlen.“

Das sind gewichtige Anklagen. Aber horen wir auch die andere 
Seite: „Mit den Weibern ist es ein Kreuz“, so lamentieren die Manner,. 
„zu keiner gewerkschaftlichen Funktion sind sie zu haben. Aber stan- 
dig dem Betriebsrat in den Ohren liegen mit ihren „Was ist?“, „Krie- 
gen wir was?“ Hinterdrein norgeln und schimpfen, wenn es nicht nach 
ihren Wunschen geht, darauf verstehen sie sich.“

Es sei fern von uns, hier den Schiedsrichter zu spielen. Aber 
eins muB doch gesagt werden: so lange Arbeiter und Arbeiterinnen 
untereinander hadem,/' so lange wird der lachende Dritte stets der 
Untemehmer sein, so lange konnen also auch die Gewerkschaften, 
selbst wenn sie wollen, den Arbeiterinnen nicht viel helfen. Damit 
Arbeiter und Arbeiterinnen aber zusammenhalten, wi'e es so not tut, 
muB zunachst eine vollige Klarheit unter ihnen herrschen.

Die Bestrebungen, die Frau an den hauslichen Herd zurfickzu- 
weisen, sind, wie wir soeben g-esehen haben, aber nicht nur aussichts- 
loSj sie sind auch schadlich. Denn mit so schweren Uebeln die Erwerbs
arbeit der Frau auch heute verquickt- ist — Ueberbfirdung und Ge- 
sundheitsschadigung der Frau, Vemachlassigung der Kinder usw. —, 
so ist doch gerade die produktive Tatigkeit der Frau eine Bedingung 
zur Befreiung der ganzen Arbeiterklasse von aller Last und Qual, die 
heute der Arbeit anhaftet. Denn indem die Frau den beengenden Wan- 
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den ihres sogenannten Heims entrissen und Aug in Aug ihrem Tod- 
feind, dem Kapital entgegengestellt wird, erwirbt sie erst die Fahig- 
keit, in Reih und Glied mit ihrem mannlichen Genossen den langen 
wechselvollen Kampf gegen das Ausbeutertum zu fuhren und damit 
seinen Sieg zu beschleunigen. Und nur indem die Frau wie der Mann 
gesellschaftlich niitzliche Arbeit leistet, kann die Produktivitat der 

I Arbeit derart entwickelt werden, daB in einer Gesellschaft, in der nicht 
mehr der faule Bauch verschlemmen wird, was fleiBige Hande erwar- 
ben, Mann wie Frau ein arbeitsreiches und doch zugleich schbnes und 
genuBreiches Leben fuhren konnen.

Doch wird die Frauenarbeit nicht deshalb immer naturwidrig 
bleiben, weil die Frau in erster Linie berufen ist, Mutter zu sein? Zu 
diesem oft gehorten Einwand hier nur so viel: Es hat wohl schon jede 
proletarische Mutter schmerzlich empfunden, daB sie, selbst wenn sie 
nur Mutter und Hausfrau ist, beim besten Willen ihren Kindern nicht 
geben kann, was diese so dringend fur ihre Entwicklung brauchen: 
Betatigungsmoglichkeit, Bewegungsfreiheit und vor allem Spiel und 
Arbeit in Gemeinschaft mit gleichaltrigen Gefahrten. Und eben weil 
dies der Einzelhaushalt und die einzelne Mutter dem Kinde nicht bieten 
konnen, ist die naturgemaBe, d. h. die dem Klasseninteresse der Ar- 
beiterschaft entsprechende Erziehung, nicht mehr die hausliche, sondern 
die Gemeinschaftserziehung. Diese wird allerdings erst dann wirk- 
lich Erziehung fur und durch die Gemeinschaft sein, wenn die Arbeiter- 
schaft Herr uber ihr ‘Schicksal und damit auch Herr fiber die Gestal- 
tung all ihrer Lebensverhaltnisse ist Wir glauben, aus der Erkennt- 
nis heraus, daB die Erwerbsarbeit der Frau nicht ausgeschaltet werden 
kann und darf, fur jeden denkenden Arbeiter folgt, daB, soli seine 
eigene Situation nicht durch die Konkurrenz der Frau geschadigt wer
den, er sich statt ffir die Entfernung der Frauen aus dem Betrieb oder 
von der Maschine mit aller Energie fur moglichst gfinstige Arbeits- 
bedingungen der Frauen, insbesonders fur die Forderung des gleichen 
Lohnes bei gleicher Leistung einsetzen muB. Andererseits soli unseres 
Frachfens die Frau, nachdem sie einmal erkannt hat, daB die Erwerbs
arbeit mehr als ein kurzes Uebergangsstadium ist, begreifen, daB sie 
unking handelt, wenn sie sich durch Unterbieten ihrer mannlichen 
Kollegen im Kampf um den Arbeitsplatz zu behaupten sucht.

Ihr fallt uns unwirsch ins Wort: >,Was haben wir von aller Ein- 
sicht und Erkenntnis; so rasonniert ihr, wenn die Manner, gewiB nicht 
alle, aber mindestens neun Zehntel von ihnen, sich vielleicht einmal 
bei auBerordentlichen Gelegenheiten unserer Interessen annehmen, uns 
aber im fibrigen alltaglich zu verstehen geben, daB wir nicht ihres- 
gleichen sind, ja es als erniedrigend empfinden, wenn wir Frauen das- 
selbe leisten kbnnen wie sie'. Es ist richtig, bei vielen, allzuvielen Ar- 
beitern, sind die fiberkommenen und anerzogenen Vorurteile von der 
Minderwertigkeit der „Weiber“, der Herrenstellung des Mannes, heute 
noch so stark, daB sie, und zwar um so mehr sie selbst getreten und
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miBhandelt werden von den Unternehmern, es fur besonders' ^mann- 
lich“ halten, das „schwachere Geschlecht“ ihre Macht fuhlen zu lassen, 
die Frauen herabsetzen und unterdriicken.

Daran aber, daB es so ist, tragen, seien wir ehrlich, auch die 
Frauen ihr gut Teil Schuld Jindem sie beherrscht von denselben bur- / 
gerlichen Vorurteilen der eigenen Unzulangliclikeit und Ueberlegen- 
heit des Mannes haufig. nicht verstehen, sich Respekt und Geltung zu 
verschaffen, sich ducken statt wehren, beklagen statt handeln.

Darumi: So lange die Arbeiterinnen sich nicht selbst mil alter 
Kraft zur Wehr setzen gegen die tausendfachen Note, die sie driicken 
und die nur sie in ihrer ganzen Unertraglichkeit empfinden konnen, 
wird ihnen nicht geholfen werden.

Wehrhaft werden sie aber nur dann sein, wenn sie mit den tief- 
eingewurzelten Weiblichen Eastern, gewohnlich Tugenden genannt, 
(Bediirfnislosigkeit, Bescheidenheit, Demut) auf raumen, wenn sie es 
wagen, sich selbst ihr Recht zu nehmen, wenn es ihnen verweigert wird, 
statt sich in die Ecke zu stellen, und sei es auch eine Schmoll- und 
Trotzecke, kurz, wenn sie jederzeit den Mut haben, auch im Betrieb 
als Frau ihren Mann zu stellen.

IV. Aber die Bonzen ...
Noch seid ihr nicht uberzeugt, daB so, wie der liebe Gott angeb- 

lich dem Starken hilft, auch die Gewerkschaften euch in eurer Not 
helfen werden, wenn ihr nur stark und einig seid. Denn, so murren 
etliche von euch: „Was nutzt uns alle Solidaritat, alter Kampfesmut, 
alle Opferfreudigkeit, letzten Endes machen die Gewerkschaftsbonzen 
doch mit uns, was sie wollen. Da kommen sie und schworen hoch und 
heilig vor einer Lohnverhandlung; „Nicht einen Pfennig werden wir 
von den berechtigten Forderungen der Arbeiterschaft preisgeben.“ Zwei 
Tage darauf aber verkiinden sie, daB es nur so und nicht anders ging, 
daB man zu einem „Ausgleich“ kommen mufite, daB man aber trotzdem 
einen „achtunggebietenden Erfolg“ errungen hat und was dergleichen 
leere Redensarten mehr sind. Die GroBe des Erfolges kann man dann 
so recht anschaulich studieren, wenn man am Wochenende einkanfen 
geht, und trotz Preisabbau oder „Lohnaufbau“ weniger vom Markte 
hefm bringt, als in der Woche zuvor. Wahrlich, wenn man das so eine . 
Weile mitgemacht hat, ist es kein Wunder, wenn man den ganzen 
Schwindel satt kriegt und von den Gewerkschaften uberhaupt nichts 
mehr wissen will.44 Da sind wir nun gliicklich so weit wie zuvor. 
Aber noch geben wir es nicht auf, euch unzufriedene, mit vollem Recht 
unzufriedene Gewerkschaftsgenossinnen davon zu iiberzeugen, daB es 
unklug, ja gefahrlich ist, das Kind mit dem Bade ausschiitten zu 
wollen, die Gewerkschaften zu verwerfen, weil die Fuhrer oft nichts 
taugen. 10
10

Fragen wir uns doch zunachst einmal; wer sind denn eigentlich 
diese Bonzen, daB sie die Macht haben, Tausenden, ja Millionen Arbei- 
tern und Arbeiterinnen ihren Willen aufzuzwingen?

Sie haben, das weiB heute jedes Kind, die Interessen der Arbeiter 
gegeniiber den Unternehmem zu vertreten, Lohnverhandlungen zu 
fuhren, Kampfe zu leiten und hundert andere minder wichtige Funk- 
tionen zu erfullen, zu denen der Arbeiter oder die Arbeiterin, die im 
Betrieb stehen, nicht die Zeit und oft auch nicht die notige Ueber- 
sicht haben. Sie sind also im Grunde genommen dazu da, den Arbei- 
tern zu dienen. Natiirlich nicht jedem Einzelnen, sondern der Gesamt- 
heit der Arbeiterschaft. Wenn nun so haufig der umgekehrte Schuh 
daraus geworden ist, und sie kommandieren, wo sie sich unterordnen 
sollten, so kommt es unserer Meinung nach daher:

Als die Arbeiter und Arbeiterinnen einmal ihre gewahlten oder er- 
nannten, besoldeten oder unbesoldeten Gewerkschaftsbeamten hatten, 
sagten sie sich: „So, nun haben wir unsere Vertreter, die werden die 
Sadie schon machen; derweil konnen wir uns ein bisdien schlafen 
legen.“ Und wenn sie es nicht so gerade heraus gesagt haben mogen, 
haben sie es HygewiB nicht alle, aber immerhin viel zu viele — doch 
sehr haufig so gemacht. 1st es da ein Wunder, wenn die meisten 
kleinen Beamten allmahlich groBe Herren geworden sind, wenn sie 
mit der Zeit uberhaupt nicht mehr viel nach dem Willen und der 
Meinung ihrer Auftraggeber gefragt haben, sondem so getan haben, 
als ob die Arbeiter und Arbeiterinnen unmundige Kinder waren, denen. 
nichts anderes obliegt, als aufs Wort zu parieren, und wenn sie schlieB- 
lich, zuerst vielleicht aus Bequemlichkeit, dann aus Machtgelust mit 
List und Gewalt getrachtet haben, die Arbeiterschaft in ihrer Unmundig- 
keit und Unselbstandigkeit zu erhalten? Kurz, wenn das ursprungliche 
Verhaltnis zwischen Fuhrer und Massen auf den Kopf gestellt wurde, 
die Fuhrer aus Dienern der Organisation zu ihren Herren wurden?

GewiB ist die Passivitat des Arbeiters nicht die einzige Wurzel 
der Herrschaft der Gewerkschaftsbiirokratie. Aber es ist der Uebel- 
stand, den wir am ehesten ausrotten konnen, wenn wir nur emsthaft 
wollen, namlich wenn Wir ntir selbsttatig sind im Betrieb und Oe- 
werkschaft.

Selbsttatig sein, heiBt den Mut haben, selbst zu denken, selbst sich 
ein Urteil zu bilden fiber alle Fragen, die kleinsten wie die grbBten, 
die im Betrieb und Gewerkschaft herantreten, heiBt bei Abstimmungen 
nur nach eigenem besten Wissen und Gewissen stimmen, heiBt unge- 
scheut die eigene Meinung sagen, Kritik iiben, auch wenn man weiB, 
daB man allein damit steht.

Selbsttatig sein, heiBt selbstandig Hand anlegen bei der Auf- 
deckung, Bekampfung von Uebelstanden, bei der Anregung und Ein- 
fiihrung von Verbesserungen, heiBt Funktionen ubernehmen, Aernter 
ausuben, auch wenn sie mit Miihe und Verantwortung und Opfern 
verkniipft sind.
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Selbsttatig sein, heiBt sein Denken und Handeln nicht Stellver- 
tretern ubertragen; es heiBt, sich mitverantwortlich fiihlen und machen 
fiir alles, was im Betrieb und in der Oewerkschaft geschieht.

Das ist gewifi viel verlangt. Besonders viel von der Frau, deren 
Kopf stets von tausend Sorgen -voll ist, die, wenn sie todmiide vom 
Betrieb heimkommt, noch die vielfaltige Plage der hauslichen Pflichten 
erwartet. Noch dazu von der Frau, die zumeist von kleinauf dazu 
angehalten worden ist, das Denken und BeschlieBen anderen zu iiber- 
lassen, Mund zu halten, sich nicht „vorzudrangen“.

Dennoch, das scheinbar Unmbgliche muB mbglich gemacht wer- 
den. Niur wenn jede einzelne Arbeiterin, so wie jeder einzelne Arbeiter, 
das letzte bischen Kraft, das ihr die Ausbeutung in Muskel und Hirn 
gelassen hat, aufs auBerste anspannt, um zu der hbchsten Selbsttatig- 
keit zu kommen, wird sie sich freimachen von alter Bevormundung, 
Gangelung, Beherrschung durch die Fiihrer, wird sich selbst helfen, 
selbst befreien kbnnen.

So lange dagegen die Arbeiterinnen aus Bescheidenheit, Mangel 
an Selbstvertrauen, Bequemlichkeit, Feigheit oder aus welchem Grunde 
sie nicht zu dieser revolutionaren Selbsttatigkeit kommen, so lange 
wird ihnen keine Gewerkschaft, keine Organisation, sei sie nun von 
„guten“ oder „schlechten“ Fiihrern, von Revolutionaren oder Reak- 
tionaren geleitet, helfen konnen.

U Es geht schon, wenn man will
Ein paar aus dem Alltagskampf gegriffene Beispiele mogen zei- 

gen, daB es so ist, wie wir sagen, daB die Arbeiterinnen, wenn sie nur 
ernsthaft wollen und solidarisch handeln, etwas erreichen konnen trotz 
der bremsenden Gewerkschaften, ja unter Umstanden mit ihnen, 
durch sie. 8

Ist da irgendwo in einer deutschen Kleinstadt ein Schneiderei- 
betrieb, in dem skandalbse Zustande herrschen. Die Werkstatt im 
Keller, keine Ventilation, Abortanlagen miserabel. Die Lohne weit 
unter dem Tarif. Arbeiteraufnahmen von der StraBe weg unter Um- 
gehung der gewerkschaftlichen Arbeitsvermittlung. Ein paar ent- 
schlossene Arbeiterinnen, die gerade arbeitslos sind, erfahren von dieser 
Bude. Plugs lassen sie sich darin aufnehmen und nach drei Wochen 
unermudlicher Propagandaarbeit sind 14 von den 20 dort beschaftigten 
bisher unorganisierten Arbeiterinnen gewerkschaftlich organisiert. Der 
Verband wird angerufen und tritt an den Unternehmer mit der For- 
derung heran, menschenwurdige Verhaltnisse in seinern Betrieb herzu- 
stellen. Unter Drohung des Streiks bequemt sich der Unternehmer, 
einige der dringendsten sanitaren Verbesserungen im Betrieb vorzu- 
nehmen, die gewerkschaftliche Stellenvermittlung in Anspruch zu 
nehmen und tarifmaBige Lbhne Zu zahlen.

Oder: In einer Gummiweberei, in der die Frauen mit Vorarbeiten 
(Spulen, Winden, Schweifen der Bander beschaftigt sind), muB eine 
Trau mehrere Manner bedienen. Die Arbeit erfordert an sich die an- 
gespannteste Aufmerksamkeit und Flinkheit. Dazu kommt aber noch, 
daB die Weber im Akkord sind, also freiwillig die unfreiwilligen An- 
treiber der Frauen werdeh. Es laBt sich also denken, wie furchtbar 
geplagt und gehetzt diese Frauen sind. Sie tragen jedoch ihr Los in 
echt „weiblicher“ Ergebenheit, eines schbnen Tages eine Arbeiterin 
in den Betrieb kommt, die es unders gewohnt war. Sie verlangt von 
dem Chef, daB noch eine Arbeiterin mehr eingestellt wird, was dieser 
nach etlichem Hin und Her auch zusagt. Der Unternehmer lohnt ihr 
zwar diesen Dienst, indem er sie eine Woche darauf unter einem nich- 
tigen Vorwand entlaBf. Aber sein Ziel erreicht er doch nicht. Denn 
seine Hoffnung, nun wieder den alten Zustand herzustellen und eine J 
Arbeiterin zu ersparen, erfullt sich nicht. Einrnal rebellisch gemacht 
durch die mutige Arbeiterin, verlangen die iibrigen Arbeiter und Ar
beiterinnen nun ihrerseits die Einstellung einer Arbeitskraft, und die 
Gewerkschaft, durch sie mobilisiert, vertritt denselben Standpunkt. i

Oder: In Neuenkirchen im Erzgebirge treten die Heimarbeiterinneu 1
in den Streik. Die Gewerkschaft will zunachst nichts davon wissen, 
aber die Arbeiterinnen lassen sich nicht irre machen, denn handelt 
<es sich auch nur um eine Lohnerhohung von ein paar Pfennigen, fur 
die Vielgeschundensten und Vielgeplagtesten aller Ausgebeuteten, die 
sich mit 10, ja 5 Pfennig in der Stunde begnugen sollen, sind diese 
paar Pfennige Goldeswert, und kein kluger Rat der Gewerkschaften, 
keine Drohung der Unternehmer vermag sie abzuschrecken, den Ausweg 
im Kampfe zu suchen. Die Gewerkschaften aber, dem einmiitigen ziel- , 
bewufiten Druck der Arbeiterinnen nachgebend, kbnnen nicht umhin, 
den Kampf anzuerkennen und sich hinter die Kampfenden zu stellen. 
Nach drei Wochen hartnackigen Ringens haben die tapferen Arbei
terinnen den Sieg errungen.

Oder: Im Wuppertal soli in den Textilfabriken die neunstundige 
Arbeitszeit eingefiihrt werden. Die Arbeiterinnen, besser als die Man
ner begreifend, was das fur sie bedeutet, beschlieBen, sich das nicht 
gefalien zu lassen. Sie halten Versammlungen ab, stellen die Verbin
dung her mit samtlichen Betrieben des Industriebezirkes, beschlieBen 
den Streik. Die Gewerkschaftsfuhrer suchen zu „beschwichtigen“, „ab- 
zuraten“, „zuruckzuhalten“, umsonst. Die Arbeiterinnen bleiben fest. 
Die Untemehmer greifen zur Waffe der Aussperrung. Den Gewerk
schaften bleibt, wollen sie die Arbeiterinnen nicht mit Gewalt aus den, 
Organisationen treiben, nichts weiter ubrig, als den Streik anzuer
kennen und die ’Streikenden zu unterstiitzen. Nach acht Wochen zahen 
Ringens endet der Kampf dann freilich mit einer Niederlage der Ar
beiterinnen. Doch wirklich mit einer Niederlage? Wer wagt zu be- 
streiten, daB diese Arbeiterinnen durch die Machtprobe mit dem Unter- 
nehmertum, in ihrem SelbstbewuBtsein gestarkt, ganz anders fur kom-
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mende Kampfe geriistet sind als wenn sie den „klugen“ Mahnungen 
Hirer Fiihrer gefolgt waren und sich widerstandslos dem Macht- 
spruch der Untetnehmer geffigt hatten.

VI. Hinaus mit den Spaltern!
„Das alles mag ja“, so wendet ihr ein, „hie und da vorkomm-en; 

aber im allgem,einen ist es doch so, daB man, wenn man Kritik zu uben 
oder Opposition zu machen wagt, auf Knall und Fall aus der Gewerk- 
schaft hinausfliegt.“

GewiB, das ist schon vorgekommen, kommt heute sogar alle Tage 
vor. Nicht nur einzelne, nein, ganze Gruppen, Bezirke, Kartelle, 
werden heute aus dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund aus- 
geschlossen, weil Hire Mitglieder sich in Widerspruch zur Leitung 
setzten, weil sie — o Schreck — sich erkuhnten, den Klassenkampf 
zu fiihren, statt sich auf dem Wege der Verstandigung mit dem Unter- 
nehmertum in edler Selbstentsagung und gewerkschaftlicher Disziplin 
widerstandslos das Fell fiber die Ohren ziehen zu lassen. Wir er- 
innern, um nur einige der neuesten Beispiele zu nennen (wenn nicht 
alle Anzeichen triigen, werden sie bald durch noch neuere fiberholt 
sein), an die Ausschlusse der Ortsausschfisse Limbach, Halle, Rem
scheid und Solingen.

Aber was folgt daraus? Doch nicht, daB nun die fibrigen klassen- 
bewuBten Arbeiter und Arbeiterinnen, die noch die Ginade genieBen, in 
den Gewerkschaften bleiben zu durfen, „Rache“ nehmen miissen an 
der Biirokratie, die solche Streiche verfibt, indem sie verargert ihre 
Mifgliedsbficher in die Ecke werfen und auf alien gewerkschaftlichen 
Kampf pfeifen.

Nein, sondern aus der ungeheuerlichen Tats ache, da(i eine ver- 
biirgerlichte Fiihrerclique es wagen kann, Massen von revolutionaren 
Arbeitern und Arbeiterinnen aus den Organisationen, die eben von 
diesen Arbeitern aufgebaut und erhalten wurden, kurzerhand hinaus- 
zuwerfen, folgt doch gerade, daB es Zeit, hochste Zeit ist, daB die 
iibrigen Arbeiter und Arbeiterinnen sich zum organisierten Widerstand 
gegen diese Gewerkschaftsspalter, gegen diese Gewerkschaftszerstdrer 
zusammenraffen.

Zum organisierten Widerstand? Welche Arbeiterin, die sich noch 
einen Rest Anhanglichkeit an die alten „im Dienst der Gewerkschaft 
ergrauten“ Fuhrer bewahrt hat, lauft in Gedanken daran nicht eine 
Gansehaut fiber den Rficken? Denn bedeutet das nicht: die Gewerk
schaften vollig spalten, sie ganzlich zerstoren? Gemach, liebe Gewerk- 
schaftsgenossinnen, laBt euch nicht von Schlagworten ins Bockshorn 
jagen.

Sagt vielmehr: Habt ihr noch nie erlebt, daB Arbeiter und Arbei
terinnen mutig in den Kampf traten, tapfer wochenlang ausharrten, 
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dann aber zahneknirschend in die Betriebe zurfickkehren mufiten, weil 
die Fuhrer der Gewerkschaften eifrig darauf bedacht waren den 
Kampf zu lokalisieren, statt alle Kraft an die Ausdehnung des Streiks 
zu setzen, fur die Heranziehung der noch abseits stehenden Arbeiter 
und Arbeiterinnen derselben oder anderer Berufe zu sorgen, eure Aktion 
also gehemmt statt unterstutzt, trenniend, spaltend, statt einigend ge- 
wirkt haben.

Oder sagt uns, wie ist es denn heute um die Einigkeit der Arbeiter 
in den Gewerkschaften bestellt? Kommt es nicht vor, daB der Gelernte 
auf den Ungelemten — der Mann auf die Frau — wir haben schon 
davon gesprochen — herabsieht wie auf Menschen, die nicht semes- 
gleichen sind? DaB der Beschaftigte nichts gemem haben will mit 
dem Arbeitslosen, von dem Berufsdfinkel und dem nationalen Hoch- 
mut gewisser Arbeiterschichten gar nicht zu reden? Ihr werdet uns 
bestatigen mfissen, daB es leider so jst, daB die Arbeiterschaft, mag 
sie auch heute in scheinbar noch so einheitlichen Organisationen zu- 
sammengeschlossen sein, innerlich doch noch durch tausend Vorurteile 
gespalten und zerrissen ist. Warum aber ist es so?

Weil das Ausbeutertum nach dem altbewahrten Rezept — teile 
und herrsche — die Unterschiede zwischen den Arbeitern, im Alter, in 
der Geschicklichkeit, der Ausbildung, der Nationalitat, der Rasse, aus- 
zunutzen versteht und so die einzelnen Arbeiterkategbrien gegen em- 
ander ausspielen kann, den Kopfarbeiter gegen den Handarbeiter, den 
qualifizierten Handworker gegen die einfache Hilfsarbeiterin, den 
Tschechen gegen den Deutschen, den Juden gegen den Christen und 
so fort.

Wie aber kommt es, daB es noch Arbeiter und Arbeiterinnen gibt, 
die den Kapitalisten auf diesen Leim gehen? Wie ist es nach jahr- 
zehntelanger gewerkschaftlicher Erziehungsarbeit moglich, daB Ar
beiter vergessen konnen, was sie doch die beschrankteste Erfahrung 
lehren muB, namlich, daB sie alle, mag ihr Lohn hbher oder niednger, 
ihre Arbeit feiner oder grober, ihre Lehrzeit langer oder kfirzer sem, 
in ein und derselben Lohnsklaverei schmachten, daB sie sich daher 
nicht gegenseitig das Leben schwer machen, nicht untereinander hadem 
durfen, sondern zusammenhalten, zusammen kampfen mfissen gegen 
den gemeinsamen Feind: das Kupital?

Sind daran etwa auch ,die bbsen Kommunisten mit ihrer „Spal- 
tungstaktik“ schuld? Nein, im Gegenteil, daffir tragen die Hauptver- 
antwortung die Gewerkschaftsfuhrer. Denn sie haben in demselbeii 
Atem in dem sie den Arbeitem gewerkschaftliche Solidaritat ein- 
paukten ihnen auch die Schicksalsgemeinschaft mit den Unternehmern 
gepredigt. Sie haben dadurch das BewuBtsein der unentrinnbaren 
Schicksalsgemeinschaft, der zwangsmaBigen Zusammengehorigkeit 
aller Ausgebeuteten bei vielen Arbeitem. getrfibt. Sie haben die Ar
beiter jahrelang mit der Hoffnung genarrt,. daB es mbglich sei, durch
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Klugheit und Pfiffigkeit den Kapitalisten Verbesserungen abzuhandeln,. 
die Lage der Arbeiter allmahlich sehiedlich und friedlich zu heben, 
statt den Arbeitern offen zu sagen, dab jede kleinste Verbesserung er- 
kampft sein will, dab aber jede Aussicht auf dauernde Verbesserung

I des Arbeiterloses eitel ist, solange die Wurzel aller Uebel: die Lohn-
I sklaverei welter besteht. Und sie haben durch das, was sie sagten, wie

durch das, was sie verschwiegen, aller Einspriiche der Opposition un- 
geachtet, dazu beigetragen, kleinburgerliche Streberei, kurzsichtigen 
Egoismus in der Arbeiterschaft zu nahren statt auszurotten, haben 
nicht einigend, zusammenfassend, sondern spaltend, zersetzend ge-

i wirkt.
Nicht die revolutionaren Arbeiter und Arbeiterinnen, die heute 

aus den Gewerkschaften hinausf liegen, sondern jene, die nicht genug;
I Zeter und Mordio uber die revolutionaren Gewerkschaftsspalter schreien

kbnnen, sind es also, die selbst direkt und indirekt die verhangnis- 
vollste Spaltungs- und Zerstoriingsarbeit geleistet haben. Die Ge
werkschaften von diesem Einflub und dieser Fiihrung befreien, die* 
Massen innerlich und auberlich von ihrien loslosen, heibt daher nicht 
die Gewerkschaften zerstoren, sondern heibt wieder aufrichten, was 
zerstort wurde, heibt nicht die Gewerkschaften kampfunfahig machen, 
sondern 6s heibt erst die Voranssetzungen fiir kampffdhige Gewerk
schaften schaffen.

VII. Haben Schafe und Wolfe dieselben Interessen?
Eine lacherliche Frage? Aber eben die Herren Leipart, N'brpel, 

Grabmann und wie die mabgebenden Fuhrer des ADGB. alle heiben, 
bejahen diese Frage ganz emsthaft Sind sie es doch, die seit Jahren 
die Schicksals- und Interessengemeinschaft zwischen Arbeitern und 
Unternehmern, Schafen und Wolfen, als der Weisheit letzten SchluB 
verkiinden, die Arbeitsgemeinschaft zwischen beiden fur mbglich und 
niitzlich halten. Man mub schon ein wenig uber diese komische Frage 
nachdenken!

Jeder Unternehmer (jede Untemehmervereinigung) steht heute im 
Wettbewerb mit anderen. Jeder ist bemiiht, seinen Konkurrenten die 
Kunden abzujagen. Wie tut er das? Indem er danach trachtet, seine- 
Waren billiger zu verkaufen als die anderen. Das kann er aber nur, 
wenn er billiger produziert. Das heibt, wenn er den Lohn der Arbeiter. 
so weit als moglich herabdruckt, die Arbeitszeit so weit als moglich 
verlangert.

Daraus darf man aber nicht schlieben, dab die Arbeiter nach 
nichts anderem als nach einer Verkiirzung der Arbeitszeit und Er- 
hohung der Lohne zu streben hatien, dab dies schon die Aufhebung 
der Ausbeutung bedeute. Worin besteht denn eigentlich das Weseir 
der Ausbeutung? Es ist traurig, aber es ist so, dab die wenigsten 
Arbeiterinnen dariiber, also uber .die Sache, die sie zu allernachst in?.
16

der Welt angeht, Bescheid wissen. Sie fiihlen sich ausgebeutet. Aber 
wenn sie sagen sollen, was denn eigentlich Ausbeutung ist, so kbnnen |
sie meist nicht das Wesentlichste angeben. Sie wissen auch nicht, |
in welchem Mabe sie ausgebeutet werden.

Friiher war es einmal anders; zur Zeit der Leibeigenschaft, als der 
Bauer, sagen wir drei Tage fur sich, drei Tage fur den Grundherrn I
arbeitete, war es fur jeden ganz klar, dab der Bauer seine Arbeits 
kraft nur zur Halfte fur sich verwenden konnte.

„Ein tbrichter Vergleich“, so wendet ihr ein, „denn heute lehrt 
doch der bloBe Augenschein, dab der Kapitalist den Arbeiter fur die 
Arbeit, die er leistet, wenn auch vielleicht schlecht und unzureichend, 
so doch ganz bezahlt.“ Geduld, der Augenschein ist ein sehr unzuyer- 
lassiger Geselle und wie wir gleich sehen werden, betrugt er uns hier, 
wie in so vielen anderen Fallen, auf das unverschamteste.

Denn was macht denn den Wert einer Ware aus? Doch nur die ;
Arbeit, die in ihr steckt. Das heibt nun naturlich nicht, dab ein un- 
geschickter Arbeiter, der an ein Paar Stiefeln doppelt so lange arbeitet 
wie ein geschickter, nun einen doppelt so groben Wert erzeugt wie 
der Geschickte. Bei der Feststellung des Warenwertes wird namlich J
nur die zur Herstellung der Ware durchschnittlich notwendige Arbeits
zeit berechnet.

Nun wird aber in der kapitalistischen Gesellschaft auch die 
menschliche Arbeitskraft eine Ware und hat wie jede andere Ware auch 
einen Wert. Dieser wird genau so bestimmt, wie der Wert einer anderen 
Ware. Das heifit, der Wert der Arbeitskraft ist gleich dem Wert der 
Lebensmittel (Wohnung, Kleidung usw. naturlich eingerech.net), die 
der Arbeiter mit seiner Familie verbraucht. Nehmen wir nun an, dab 
der Fabrikant dem Arbeiter seine Arbeitskraft zu ihrem vollen Wert 
bezahlt. Er wird sich darauf nicht wenig zugute tun, und insbeson- 
dere seinen Gegnern triumphierend zurufen.: wie kbnnt ihr behaupten, f|
dab ich meine Arbeiter ausbeute, da ich ihnen doch, wie ihr selbst aner- 
kennen mubt, den vollen Wert ihrer Afbeitskraft bezahle. Sehen wir 
zu: Der Arbeiter bekommt einen Taglohn von, sagen wir 3 Mark, in 
diesen 3 Mark steckt, nehmen wir an, ein Wert, den ein Arbeiter 
in vier Stunden erzeugt. Wenn also der 'Arbeiter vier Stunden gear- 
beitet hat, so hat er einen Neuwert geschaffen, so grob wie sein Arbeits- 
lohn Wenn er aber nun zu dem Fabrikanten sagte: „Ich bin ein eben- 
so ehrlicher Mann wie du. Du hast mir drei Mark gegeben und einen 
eben so groben Wert hab-e ich durch meine Arbeit fur dich geschaffen.
Wir sind also quitt und ich gehe jetzt spazieren“, so wurde der Fabri
kant antworten: ,,Nee, Bruderchen, so haben wir nicht gewettet. Ich 
habe deine Arbeitskraft zu ihrem vollen Wert bezahlt. Sie gehbrt 
also m.ir und ich kann mit ihr machen, was ich will, genau so wie mit 
jeder anderen Ware, die ich auf redliche Weise erworben habe. Du 
wirst also nicht vier Stunden arbeiten, sondern zw61f.“ Das heibt, der



Arbeiter muB nun einen Wert sckaffen, in dem zwblf Stunden Arbeit 
stecken, er bekommt aber nur einen Wert von vier Stunden. Oder 
in Geld ausgedruckt, er gibt dem Fabrikanten neun Mark und bekommt 
von ihm nur drei Mark.

1st euch nun klar, worin die Ausbeutung besteht? Darin, daB der 
Arbeiter und Capitalist nicht gleiche Werte gegeneinander austauschen, 
sonderh der Kapitalist mehr empfangt als er dem Arbeiter gibt.

Begreift ihr nun, daB die Ausbeutung nicht aufhbrt, wenn der 
Lohn etwa von 3 auf 4 Mark steigt, weil ja dann der Fabrikant noch 
immer 5 Mark aus den Arbeitern herausschindet? Versteht ihr nun, 
daB die Ausbeutung auch dann nicht aus der Welt geschafft ist, wenn 
die Arbeitszeit von 12 auf 8 oder sugar auf 6 Stunden herabgesetzt 
warden ist, da ja dann der Arbeiter noch immer langer schuftet, als 
die vier Stunden, die zur Erzeugung des Wertes notig sind, der dem 
Wert seiner Unterhaltsmittel gleichkommt?

Wenn ihr dies aber versteht, und so schwerfallig, um das nicht 
zu begreifen, kann wohl ein gelehrter Professor, nie aber eine denkende 
Arbeiterin sein, dann wiBt ihr auch, daB so lange der Arbeiter fur den 
Unternehmer arbeitet, er immer ausgebeutet wird, mag sein Lohn noch 
so hoch steigen, die Arbeitszeit noch so verkurzt werden. So lange es 
Kapitalisten und Arbeiter gibt, werden daher die Kapitalisten stets aus- 
beuten, die Arbeiter stets ausgebeutet sein. So lange werden also auch 
die Interessen der Arbeiter standig den Interessen der Untemehmer ent- 
gegengesetzt sein, so entgegengesetzt, wie die Interessen der Wolfe und 
der Schafe, die um so fetter werden, je mehr Lammer sie verzehren.

Dies einmal erfaBt, kann auch uber folgendes kein Zweifel 
mehr bei euch moglich sein: Wenn die Arbeiter sich wirklich auf die 
Dauer helfen, tatsachlich befreien wollen, so darf ihr Sinrien und 
Trachten nicht darauf gerichtet sein, die Ausbeutung „ertraglicher“ 
zu machen, die Gegensatze zwischen den Kapitalisten und Arbeitern 
zu mildeni, sondern erstes und letztes Ziel ihres Strebens und damit 
auch das Ziel der Gewerkschaften muB sein, die Ausbeutung uberhaupt 
unmoglich zu machen, die Lohnsklaverei aus der Welt zu schaffen.

Wie kann dies aber geschehen? Indem die Arbeiter den Kapita
listen die Macht entreiBen, um sie auszubeuten. Was gibt aber den 
Unternehmern diese Macht, was macht sie uberhaupt erst zu Kapita
listen? Der Besitz der Fabriken, Bergwerke, Maschinen, Eisenbahnen, 
Schiffe, des Grund und Bodens, kurz aller Mittel, die zur Produktion 
gehoren. Diese miissen die Arbeiter also ihren „Herren“ wegnehmen, 
nicht um sie, wie torichte Leute behaupten, unter sich aufzuteilen, son- 
dem um sie in den Gemeinbesitz der Gesellschaft zu iiberfuhren.

Dann, das ist klar, wird keiner .mehr gezwuhgen sein, seine Arbeits- 
kraft gegen Lohn zu verkaufen, keiner mehr dazu verdammt werden 
kbnnen, als Arbeitsloser im StraBengraben zu verrecken, wahrend die 
Warenlager iibervoll sind von Giitem. Dann wird einer fur alle und 
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alle fur einen arbeiten und jeder mit Lust und Liebe. Denn, je er- 
giebiger die Arbeit, desto mehr Reichtum, mehr Ruhe wird alien be- 
schieden sein. Dann werden die Kinder, die Alten, die Kranken nicht 
mehr darben. Es wird keinen Hader, kein Verbrechen, keinen Krieg 
mehr geben, denn wer sich dann gegen das Wohl der anderen, der 
Gesamtheit verginge, ware sich selbst der argste Feind.

VIIL Die taufiergewohnlidien Z,eiten<
„Enteignung der Unternehmer, Vergesellschaftung der Produk- 

tionsmittel, Aufhebung der Ausbeutung, Sozialismus — gewiB das ist 
auch der Gipfel unserer Traume, das Ziel unseres Strebens. Vor- 
laufig jedoch haben wir andere, nahere Sorgen. Vorlaufig miissen 
wir trachten, in unermiidlicher, geduldiger Kleinarbeit den Unter- 
nehmiem abzuringen, was unter den gegebenen Verbaltnissen moglich 
ist. Dlabei aber durfen wir nicht verkennen, daB unseren heiBen 
Wiinschen, unserem leidenschaftlichen Wollen heute sehr enge Grenzen 
gezogen sind. Denn mag es im allgemeinen auch richtig sein, daB 
die Arbeiterinteresseri den Unternehmerinteressen entgegengesetzt sind, 
heute befinden wir uns in einer besonderen Situation, in der wie so man- 
ches andere, auch diese Wahrheit ihre Geltung verloren hat. Heute 
namlich sind Kapital und Arbeit in gleicher Weise an der Steigerung 
der Produktion interessiert, denn die Mehrerzeugung allein ist es, die 
uns retten kann. Darum tut Nachgiebigkeit, Verstandigungswille, 
Opferbereitschaft heute auf beiden Seiten, auf Arbeiter- wie Unter- 
nehmerseiten not.“

So reden heute die 'Sozialdemokraten und die Gewerkschaftsbonzen. 
Die „auBergewdhnlichen Zeiten“ sind der Hauptschlager, mit dem sie 
alle rebellischen Gedanken der hungernden Arbeiter erledigen zu 
kbnnen glauben. Und jedes Mai, wenn sie die Arbeiter kirre machen 
wollen, stimmen sie das schbne Lied an:

Das ist die Not der schweren Zeit!
Das ist die schwere Zeit der Not! 
Das ist die schwere. Not der Zeit! 
Das ist die Zeit der schweren Not!

Sehen wir uns also die „auBergewbhnliche“ Notlage, die die Ar
beiter und Arbeiterinnen zu Opfern fiir den Kapitalismus bestimmen 
sollen, etwas naher an:

Was war am Weltkrieg, was ist an der Nachkriegszeit auBer- 
gewbhnlich anormal?

Wie ist der Weltkrieg entstanden? Aus der kapitalistischen Kon- 
kurrenz. Diese besteht, seitdem der Kapitalismus besteht. Es andem 
sich ihre Formen, ihr Umfang, ihre Heftigkeit. Aber im Wesen bleibt 
die Sache immer dieselbe. Zuerst konkurrieren die einzelnen Unter
nehmer miteinander, dabei gehen die kleineren zugrunde, die Zahl der 
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Kapitalisten niinmt ab, die Betriebe aber werden groBer und die 
Kapitalsmassen, die in einer Hand * vereinigt sind, wachsen. Die 
Kapitalisten bilden Vereinigungen, Kartelle, Trusts, um die Konkur
renz los zu werden. Vergebliches Bemuhen! Denn nun konkurrieren 
die Unternehmervereinigungen miteinander und schlieBlich steht die 
ganze Kapitalistenklasse eines Landes im Wettbewerb mit den Kapita- 
listenklassen der anderen Lander. Die Staatsgewalt wird in den 
Dienst dteis Kapitals gepreBt. Zunachst versuchen die Kapitalisten, 
einander die Absatzmarkte zu entreiBen, indem sie einander Unterbiefen.. 
Spater trachtet jede Kapitalistenklasse, sich den heimischen Markt zu 
sichern, indem sie den Staat zwingt, sich mit einer 'Schutzzollmauer 
zu umgeben. Jede versucht, ein Stuck des auBeren Marktes, eine 
Kolonie, mit Waffengewalt an sich zu reiBen, es kommt zu dem wahn- 
sinnigen .Wettriisten, das. wir vor dem Weltkriege erlebt haben und 
schlieBlich zum Weltkrieg, in dem die beideri groBten kapitalistischen 
Organisationen miteinander um die Weltherrschaft ringen. So ent- 
standen die Entente und die Zentralmachte.

Der organisierte Massenmord, die Hinschlachtung von Millionen 
Menschen hatte also wie man sieht, keine auBergewohnlichen Ur- 
sachen. Sie waren die natiirliche, die selbstverstandliche, die unaus.- 
bleibliche Folge der kapitalistischen Konkurrenz und aus dieser er- 
klaren sich auch alle die graBlichen Nachwirkungen des Krieges, unter 
denen die arbeitende Menschheitheute leidet. Das heiBt, die arbeitende 
Menschheit, denn den Kapitalisten, den Schiebern,— wer von uns 
wiiBte dies nicht, —\ hat der Krieg recht gut angeschlagen. Hat die 
Arbeiterklasse im Krieg und nach dem Krieg mehr Elend durchgemacht 
als je zuvor, so haben die Ausbeuter, es sei, nur an den Herrn Stinnes 
erinnert, der wie man sagt, in den letzten zehn Jahren der reichste 
Mann der Welt geworden ist, im Kriege und nach dem' Kriege groBere 
Profite eingeheimst als in irgend einer friiheren Zeit. Es ist in den 
Kriegs- und Nachkriegsjahren nur insofern etwas AuBergewbhnliches 
geschehen, daB sich alle Uebel der „normalen“ kapitalistischen Pro- 
duktion aufs hochste steigerten. Das eigentliche Wesen dieses Systems, 
das auf der Ausbeutung, der Knechtung, dem Mord von Menschen 
durch Menschen beruht, hat sich nie in soldier Vollkommenheit, in 
soldier „Brutalitat“ offenbart wie im Krieg und in der Nachkriegszeit.

„Mag sein“, wird hier ein Sozialdemokrat einwenden, „aber es ist 
doch nur einmal zum Weltkrieg gekommen, und einmal ist keinmal.“ 
Wirklich? Die Rustungen in aller Herren Lander, die fieberhafte Pro- 
duktion giftiger Gase und anderer unausdenkbarer graBlicher Mord-- 
waffen deuten darauf hin, daB die Kapitalistenklassen sich mit aller 
Kraft auf einen neuen Weltkrieg vorbereiten. Das kann nach dem Ge- 
sagten auch gar nicht anders sein. Die kapitalistische Konkurrenz 
hat ja nicht aufgehbrt und sie muB mit Notwendigkeit, wieder zu 
blutigen Verwicklungen fiihren, wenn die Kapitalisten die Macht be- 
halten.

Wenn also die Arbeiter ihren Ausbeutern nicht die Wiederholung 
des morderischen Spieles unmoglich machen, indem sie die Macht er- 
obern und an Stelle der Diktatur der Bourgeoisie die Diktatur der Ar- 
beiterklasse setzen,w&dem ersten Weltkrieg ein zweiter, drifter, vierter 
folgen. Es wird dann organisierten Menschenmord geben, solange, bis 
die Erde in eine Wiiste verwandelt ist und die Menschheit in eine Horde 
von Barbaren. Did Vorkriegszustande wiederherstellen, wie es die 
Sozialdemokraten und die Gewerkschaftsfuhrer wollen, heiBt auf diesen 
Zustand hinarbeiten.

Und dafiir sollen die Arbeiter die Opfer bringen, sie sollen langer 
und mehr arbeiten, weniger essen, damit sich nach einiger Zeit die- 
jenigen von ihnen, die dabei nicht zugrunde gegangen sind, gegenseitig 
totschieBen kbnnen?

Nein, es ist nicht wahr, dafi die Arbeiter heute, sei es auch nur 
auf kurze 'Lett, dieselben Interessen haben wie ihre Ausbeuter: Wahr 
ist das g erode Qegenteil. Wahr ist, dap Arbeiter- und Unternehmer- 
interessen heute einander schroffer gegeniiberstehen als je zuvor.

Wenn nun aber die Kapitalisten, geriihrt von dem Elend „ihrer“ 
Arbeiter (um diese Riihrung zu wecken, hat in Berlin die Sozialdemo- 
kratie bekanntlich bereits Unternehmerfuhrungen durch Arbeiterelends- 
viertel arrangiert), dem Rat ihrer sozialdemokratischen Freunde folg- 
ten und plbtzlich vemunftig warden? Doch zerbrechen wir uns 
dariiber vorlaufig nicht den Kept. Reden wir nicht weiter daruber, 
wenn die Sozialdemokraten und diese „menschlichen“ Kapitalisten das 
Elend von Angesicht zu Angesicht bewundern.

Fragen wir tins lieber: Was stellen sich die 'Sozialdemokraten, was- 
stellen sich die Gewerkschaftsfuhrer unter einem vernunftigen Kapita
listen eigentlich vor? Sie sagen, der verniinftige Unternehmer sucht 
den Profit nicht durch Lohnverkiirzung, nicht durch Arbeitszeitverlan- 
gerung, sondem durch Einfuhrung technischer Verbesserungen, Neu- 
einstellung von Maschinen zu steigem.

Dazu ist zunachst zu bemerken, daB die Unternehmer immer miF 
dem technischen Fortschritt gehen, wenn es ihren Profit zu mehren 
verspricht, also des guten Rates nicht bediirfen. Zweitens aber: 
Welche Wirkung hat denn die Verbesserung der Technik, die Neuein- 
stel&ng von Maschinen? Jeder Arbeiter, jede Arbeiterin, die einmal' 
die Konkurrenz der Maschine am eigenen Leib erfahren hat, kann 
davon ein Lied singen. Und in der Tat lauft letzten Endes jede Ent
wicklung der Technik, lauft jede Steigerung der Produktion, jede An- 
haufung von Reichtum' darauf hinaus, Arbeiter und Arbeiterinnen iiber- 
flussig zu machen, sie der Arbeitslosigkeitj dem Hunger, der Prosti
tution, dem Verbrechen auszuliefem. Es ware den Arbeitern also' auch 
dann nicht geholfen, wenn die Kapitalisten so vemunftig wiirden, wfe 
die Sozialdemokraten und die Gewerkschaftsbonzen es ihnen einreden 
mbchten.



IX. An ihren Taten sollt ihr sic erkennen
Doch ihr werdet ungeduldig, „genug der Theorie", so murrt ihr 

schon. „Also sehen wir ihnen nicht nur aufs Maul, sondern auch auf 
die Fauste!" Wohlan denn, sehen wir, welche Frfichte die Theorie der 
Interessengemeinschaft von Arbeit undi Kapital in der Praxis fur die 
Arbeiterinnen gezeitigt hat, fur wen die Gewerkschaften durch ihre 
Arbeitsgemcinschaft mit den Unternehmern gewirkt haben.

1. Fiir die „Kriegsgewinner“.
„Die Frauen haben die schweren hasten der Kriegsjahre in erster 

Linie zu ertragen gehabt. Sie sahen die Unterernahrung ihrer Kinder 
von Monat zu Mbnat fortschreiten, muBten selbst in langen Polonaisen 
anstehen, um die paar Nahrungsmittel fur den taglichen Bedarf zu 
erlangen, muBten in zermlirbender Fron Kriegsarbeit verrichten, wah- 
rend der Mann im Schfitzengraben verblutete, muBten wehen Herzens 
die Erziehung der Kinder vernachlassigen und zudem sehen, wie die 
gauze satte Moral uber die Verrohung der Jugend urteilte.“ So die 
bewegliche Klage -des „Vorwarts“, wohlgemerkt eine Stunde vor der 
Wahlschlacht im Mai 1924. Es hat einmal einer gesagt: „Eih Drel- 
groschenstiick ist mehr als eine Trane" und nun sei die Frage ge- 
stattet, was die Sozialdemokraten auBer diesen nachtraglichen Tranen 
fur die weiblichen Opfer des Krieges iibrig gehabt haben, was die 
Gewerkschaften getan haben, um die Arbeiterinnen zum Widerstand 
•gegen den Krieg zu mobilisieren, im Kampf gegen die Note des 
Krieges zu unterstfitzen.

Sie haben nichts dazu getan. Schlimmer noch; sie haben alles getan, 
was in ihrer Macht stand, um die proletarischen Frauen und Madchen 
zu veranlassen, sich „freiwillig“, sich „begeistert“ von der Bestie Krieg 
zertreten zu lassen.'

Sie haben mitgeholfen, die halbverfaungerten Proletarierinnen zum 
Dienst in den Munitionsfabriken zu pressen. Sie haben, — entspre- 
chend der Parole: Durchhalten! — den kummerlichen Arbeiterinnen- 
schutz, der vor dem Krieg bestand, dem Vaterland geopfert, um dann 
fein saUberlich die skandaldsen Faile, in denen Arbeiterinnen mit 25 
bis 50 Pfund schweren Geschossen zu „hantieren“ hatten odter in 
denen die Arbeitszeit mehr als 15 Stunden betrug, in ihren Denk- 
schnften zu verzeichnen. Sie haben, um nur jedemi denkbaren, den 
Burgfrieden gefahrdenden 'Selbsthilfeversuch der Arbeiter und Arbeite- 
rinnen zuvorzukommen, bereits am 2. August 1914 den Abbruch 
alter Lohnkampfe, die Sperrung jeder Streikunterstiitzung beschlossen, 
•haben sich jedem trotzdem aufflammenden Streik der gepeinigten Pro- 
leten brutal entgegengestellt.

2. Fur gleiche „R.echte“, aber ungleiche Lohne.
„Die Basis fur jede gesunde Lohnregelung soli im allgemeinen 

sein: gleicher Lohn fur gleiche Leistung. Die Geschlechtszugehorig- 
keit zur Grundlage einer Lohnabstufung zu machen, scheint aus 
mehreren Gr linden bedenklich. Es ware ungerecht zu behaupten, daB 
die Frau unter alien Umstanden weniger zu verdienen braucht. Wo 
grundsatzlich die burgerliche Gleichberechtigung von Mann und Frau 
anerkannt wird, darf man nicht der Frau diese wirtschaftliche Degra- 
dierung (Emiedrigung) zumuten." So schreibt in seinem dicken Buch 
fiber die Gewerkschaften der Sozialdemokrat Nestriepke und auf mehr 
als einem Verbandstag haben die Gewerkschaften sich zu dem Grund- 
satz des „gleichen Lohnes bei gleicher Leistung" bekannt.

Was haben sie jed'och um ein vielfaches starker als vor dem Kriege 
getan, um heute diese F or derung dur ch zusetzen?

’Sprich, Arbeitsgenossin, wenn du genau dieselbe Arbeit leistest 
wire der Mann, wenn du dich ebenso plagst, ebenso geschickt und tfichtig 
bist wie er, erhaltst du dann ffir deine Mfihe denselben Lohn? Wir 
wissen, du wirst uns mit „nein“ antworten. Du wirst uns erzahlen, 
daB heute — wann warst du je so gehetzt und geschunden bei der 
Arbeit, als eben heute, — der Unterschied zwischen den Manner- und 
Frauenlohnen groBer denn je ist. Und ein Blick auf die Lohnstatistik 
bestatigt die traurige Richtigkeit deiner Behauptung. So wurde z. B. 
den Arbeiterinnen der Thfiringer Farbereien, die bis Mitte November 
1923 85 Prozent des Mannerlohnes verdienten, im Dezember desselben 
Jlahres 70 Prozent diktiert. In Kassel, wo noch 1923 in den Webereien 
die Lohne ffir Manner und Frauen vollig gleich waren, besteht heute 
eine Spanne von 30 Prozent. In der Metallindustrie verdienen die 
Arbeiterinnen heute nicht mehr 75 Prozent, sondern nur noch 60 Pro
zent des Mannerlohnes, in der graphischen Industrie sogar statt 
75 Prozent nur noch 50 Prozent

Wer ist es aber, der mit den Untemehmern liber die Lohne ver- 
handelt, der die Zustimmung gibt zu dieser schandlichen Benachteili- 
gung der Arbeiterinnen? Das sind eben die Gewerfcschaften, die Funk- 
tionare, die Sekretare, die dazu da sind, die Interessen der Arbeiterin-' 
nen zu vertreten.

„Wenn sich jedoch die Arbeiterinnen selbst mit diesen Lohnen zu* 
frieden geben, ja wenn sie sich wider alle unsere Mahnungen selbst 
um jeden Schundlohn zur Arbeit drangen?"

Selbst wenn die Herren .Gewerkschaftsffihrer mit diesem beliebten 
Einwand recht hatten, so ware das: keine Entschuldigung fur sie. Im 
Gegenteil. Denn wenn, da und dort, zermfirbt vom UebermaB der Ent- 
behrungen, die Arbeiterinnen wohl den traurigen Mut aufbringen, sich 
gegenseitig zu unterbieten, aber nicht die Energie zum gemeinsamen 
Kampf gegen ihre Blutsauger finden, wer ist dafiir in erster Linie mit 
verantwortlich? Dbch eben jene Giewerkschaftspfaffen, die Jahre hin- 
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durch nicht mude wurden, den Arbeiterinnen Geduld, Bescheidenheit, 
Anspruchslosigkeit als hbchste Tugenden der disziplinierten Gewerk- 
schaftsgenossin in diesen auBergewbhnlichen Zeiten zu predigen.

Aber es ist nicht einmal so, wie man uns weiBmachen will. Sehr 
oft ist es sogar im letzten Jahr in den Wochen der tiefsten Nieder- 
geschlagenheit des deutschen Proletariats vorgekommen, daB die Ar
beiterinnen durchaus nicht gewillt sind, sich mit den Hungerlbhnen 
zufrieden zu geben, die ihnen Untemehmerverband und Gewerkschaft 
diktieren wollten, leidenischaftlich zum Kampfe drangten, ja wochen- 
lang in Streiks aushielten, von den Fuhrern aber zuriickgehalten, 
schmahlich im Stich gelassen wurden.

3. Fur unbeschrankte Arbeitszeit.
„Solange es sozialistische Minister gibt“, SO' erklarte groBartig der 

sozialdemokratische Ministrant Breitscheid im Jahre 1921, „wird der 
Achtstundentag nicht angetastet werden.“ Und. als 'Stinnes am fiinften 
Jahrestag der Nbvemberrevolution die bekannten Worte sprach: „Man 
kann keinen Krieg verlieren und taglich zwei Stunden weniger ar
beiten wollen . . . ihr miiBt arbeiten und noch einmal arbeiten und 
immer wieder arbeiten, sonst werdet ihr nichts zu essen haben und 
elend zugrunde gehen“, da schrien die Gewerkschaften Zeter und 
Mordio uber diese bestialische Offenherzigkeit. Als dann unter der 
Sabelherrschaft der Generate und dem sozialdemokratischen Reichs- 
prasidenten Ebert der Achtstundentag, diese „unantastbare“ Errungen- 
schaft der sogenannten Novemberrevolution, mit einem Federstrich be- 
seitigt wurde, da machten die Herren vom ADGB. gate Miene zum 
bbsen Spiel und erklarten, daB sie mit der Ueberschreitung der acht- 
stiindigen Arbeitszeit einverstanden seien in jenen Fallen, in denen es 
volkswirtschaftlich notwendig sei. Und dieselben Leute, die in den 
Frauenbeilagen der gewerkschaftlichen und sozialdemokratischen Zei- 
tungen so erbauliche und lehrreiche Artikel uber die „Heiligkeit der 
Mutterschaft“,die „Pflicht des Selbststillens“ zu bringen pflegen, 
riihrten nicht einen Finger, um wenigstens die schwangeren, die stillen- 
den Frauen vor der unbeschrankfen Ausdehnung der Arbeitszieit zu 
schiitzen.

Als schlieBlich nach einer kurzen Spanne der Betaubung sich im 
ganzen Reich Arbeiter und Arbeiterinnen erhoben, um den Achtstundbn- 
tag zu verteidigen oder zuruckzugewinnen, da war es die Gewerk- 
schaftsburokratie, die sich an mehr als einem Ort diesen kampfenden 
Genossen mit alien Mitteln entgegenzustellen suchte. Mit Streik- 
brechergarden, um nur zwei der krassesten Faile aufzufiihren, in Ham
burg, wo entgegen diem Willen der ziinftigen Gewerkschaftsfuhrer 
3000 Haifenarbeiter in Solidaritatsstreik mit den fur die Erhaltung des 
Achtstundentages kampfenden Werftarbeitem getreten waren, mit 
Polizeisabeln und franzbsischen Bajonetten in Ludwigshafen, wo sich, 

wiederum entgegen dem Wunsch und Willen der dem ADGB. an- 
geschlossenen Gewerkschaften, die Arbeiter gegen die Einfuhrung der 
neun- und zehnstundigen Arbeitszeit in den giftschwangeren Buden 
der Anilinkbnige zur Wehr gesetzt hatten.

4. Fiir den Aufbaa durch Abbau.

,,Durch die politische Gleidistellung ist meinem Geschlecht die 
Mbglichkeit zur vollen Entfaltung seiner Krafte gegeben“, so erklarte 
in der ersten 'Sitzung der Nationalversammlung seinerzeit in Weimar 
die sozialdemokratische Abgeordnete Frau Juchacz. Hatte sie dieAb- 
sicht ihre Arbeitssch western, die nicht in den Klubsesseln der Parla-. 
mente, sondem an rasselnden Maschinen, in dumpfen Buros, in der 
Enge des Haushaltes ihre Krafte verbrauchen, zu verhohnen? Oder 
war sie wirklich so blind, nicht zu sehen, daB wir in einer Welt leben, 
in der LebensgenuB, Bildung, Entwicklung der Persbnlichkeit nur von 
einigen Zehntausenden erkauft werden kann dadurch, daB die Entwick- 
lungsmbglichkeiten, die Krafte, die Begabungen in Millionen und 
Abermillionen Kindern, Mannern und Frauen erstickt, zertrampelt, 
vemichtet werden? MuBige Frage! Aber das eine ist fraglos. Die 
Schwarmerei fur die freie Entfaltung der Krafte konnte nicht blutiger 
verhbhnt werden als durch das vbllige V^rsagen der Gewerkschafts
fuhrer in der sogenannten Arbeitslosenfrage. GewiB, das wissen wir 
alle, die Arbeitslosigkeit, diese vbllige Brachlegung, die unter solchen 
Umstanden zur Vernichtung von Kraften, von Menschen fiihren mufi, 
ist ein Uebel, das sich in der gegenwartigen Gesellschaft, in der der 
Besitzlose abhangig ist vom Eigentiimer der Produktionsmittel, nicht 
ausrotten laBt. Mbglich und notwendig ist es jedoch, den Kapitalisten 
das Recht, die Arbeiter und Arbeiterinnen mir nichts dir nichts auf 
die StraBe zu werfen, tunlichst zu nehmen. Haben das die Gewerk
schaften getan? Nein. Sie haben es vielmehr den Unternehmerh leicht 
und immier leichter gemacht, ihr teuflisches Spiel, die Arbeiter und Ar
beiterinnen durch die Arbeitslosigkeit miirbe zu machen, durchzufiihren. 
Die Arbeiterinnen, die heute auf dem Pflaster liegen und nun, wenn 
ihnen das Gluck hold war, mit einer Unterstutzung, die noch niedriger 
ist als die der mannlichen Arbeitslosen, eine Familie durchbringen 
sollen, kbnnen sich daher bei der Sozialdemokratie und bei den Ge- 
werkschaftsfuhrern bedanken. Ebenso die Beamtinnen, die Lehrerin- 
nen, die Krankenpflegerinnen, die Fursorgerinnen, die als uberfliissig 

• zumeist als erste in ihrem Betrieb abgebaut worden sind, denn die 
‘Sozialdemokraten, die Fuhr er des ADGB. waren es, die durch ihre 
Zustimmung die Aufhebung der Demobilmachungsvorischriften, die der 
Entlassung von Arbeitern einen wenn auch schwachen Riegel vorge- 
schoben hatten, zum Abbau der Beamten, die furchtbare Ausdehnung 
der Arbeitslosigkeit, den Abbau aus sogenannten Ersparungs- und 
Wiederaufbaugriinden unterstiitzt, ja erst mbglich gemacht haben.



X. Wenn man den Teufel durdi Beelzebub 
ausfreiben will

„Und' diesen Verratem soil man nodi langer Gef olgschaft leisten? 
DaB sie der Teufel hole, da gehen wir doch lieber zu den Vblkischen, 
lassen uns in die deutschnationalen Gewerkschaften einreihen.“

Du wirst erlauben, liebe Arbeitsgenossin, daB wir dir, bevor du 
diese Drohung wahrmachst, ein paar Worte mit auf den Weg geben.

„Was ist unser Ziel, frei von jeder Ausbeutung der Arbeit", so 
schreit uns ein Wahlaufruf der Deutschvblkischen, der gerade auf 
unserm Tisdi liegt, entgegen. Doch aufgepaBt, was steht klein ge- 
druckt unter den fetten Bufiistaben: „Der ... Gefahr (?) einer un- 
sozialen (!) Ausbeutung muB nicht nur entgegengewirkt werden durch 
eine weitblickende soziale Gesetzgebung, sondern auch durch eine per- 
sbnliche innere Umstellung zwischen Untemehmern und Arbeiterschaft. 
(Seelengemeinschaft nannte es Hergt!) Hier mussen Organisation und 
ehrliche Aufklarung, staatliche Macht und christlich-sittlicher Appell 
an die Gewissen Hand in Hand fur eine gewaltige vblkische Erneue- 
rung, soziale Erneuerung mit dem Ziel einer groBen innerlich ver- 
bundenen Volksgemeinschaft zusammenwirken."

Erkennt ihr den, Pferdefup? Ihr sollt euch befreien von aller Aus
beutung, aber ihr sollt euch zuvor die Hande fesseln lassen. Ver- 
trauensvoll sollt ihr euer Schicksal den Untemehmem in die Hand 
legen, denselben Untemehmem, die euch Lohnabbau, Arbeitszeit- 
verlangerung, Entlassungen diktieren. Ihr sollt die vblkische Freiheit 
erkampfen, aber auf die einzige Notwehr, die es fur euch. .geben kann, 
den Klassenkampf, verzichten.

Dbch ist die „Befreiung von aller Ausbeutung" tatsachlich das 
Ziel der Deutschvblkischen? Lassen wir uns doch nicht durch ihr 
Geschrei fiber das Internationale Judentum und Bbrsenkapital 
irrefiihren. Denn wie heiBt es doch in der Programmrede, die der 
Vertreter der Vblkischen seinerzeit im thiiringischen Landtag hielt? 
„Wir Vblkischen", so sagte er kiipp und klar, „anerkennen den Besitz, 
auch den GroBindustriellen-Besitz . . . Wir anerkennen in vollstem 
MaBe den GroBgrundbesitz, weil er fur unsere Volksemahrung un- 
entbehrlich ist." (Man denke an den von den Deutschnationalen an- 
gestif teten Milchlieferstreik!)

Aber vielleicht treten die Vblkischen entschlossener und ehrlicher 
fur die Milderung der gegenw'artigen Note der Arbeiter, fur den Acht- 
stundentag usw. ein als die Sozialdemokraten. Zwei Beispiele mbgen 
geniigen, 11ns dariiber zu belehren.

Zur Frage der Arbeitslosigkeit schrieb seinerzeit die groBdeutsche 
Zeitung, „es gate nicht so viel unfreiwillige Arbeitslose, wenn es nicht 
so viele freiwillige Arbeitslose gabe. Durch die riicksichtslose Be- 
kampfung der freiwilligen Arbeitslosigkeit einiger tausend Volks- 
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genossen durfte die Frage der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit von Mil- 
lionen arbeitswilliger Kopf- und Handarbeiter der Lbsung entgegen- 
gebracht werden." Was, das gefallt euch, das ist mal radikal, revo- 
lutionar? ! Schade nurf.dap dieselben Leutchen, die so radikal schrei- 
ben konnen, im Thiiringer Landtag gegen den kommunistischen Antrag 
gestimmt haben, dap den Arbeitslosen ein paar Pfennige zu ihrer 
Bettelunterstiitzung bewilligt warden. Wohl gemerkt, dieselben Volki- 
schen, die vor der Wahl den hungernden, frierenden, darbenden Arbeits
losen das Blaue vom Himmel heranier versprochen hatten.

Weiter lesen wir u. a. in der groBdeutschen Zeitung: „Solange das 
schaffende deutsche Volk nicht von der Plage der Volksausbeuter im 
In- und Ausland befreit ist, solange der Alpdruck der inneren und 
auBeren Zinsknechtschaft von ihm nicht genommen ist, ware es ver- 
fehlt, grundsatzlich zur Tauglichkeit oder Untauglichkeit des Acht- 
stundentages 'Stellung zu nehmen." Diese rabiaten Judenfeinde suchen 
sich also mit einem sogenannten echt judischeri Dreh in dieser fur die 
Arbeiter und Arbeiterinnen lebenswichtigen Frage aus der Patsche zu 
ziehen. Sie wollen nicht so und nicht so sagen, weil sie es weder mit 
ihren Oeldgebern, dem christlich>-judischen Kapital and vor allem mil 
den GroPgrundbesitzern, noch mit den von ihnen verfuhrten Arbeitern 
verderben wollen, und sagen trotzdem mit plumper Deutlichkeit her- 
aus, daB sie nichts dagegen haben, wenn die Proleten bis zum Sankt 
Nimmerleinstag 10, 12 und noch mehr^Stunden schaften. Denn, 
das kann nach dem Gesagten wohl niem^g' mehr zweifelhaft sein, der 
Tag der Erlbsung von der „Plage" der Ausbeutung wird, wenn es 
nach Wunsch und Willen der Vblkischen geht, dieser geschworenen 
Feinde des Klassenkampfes, die sogar den Streik als volksschadigend 
verwerfen und ihre Hauptaufgabe im der Organisierung von Streik- 
brechergarden sehen, nie und nimmer eintreten.

„Mag sein", so gebt ihr zu, „daB zwischen Worten und Taten der 
Vblkischen ein Widerspruch besteht, der wombglich noch grbBer ist als 
der, der zwischen Worteni und Taten der ’Sozialdemokraten klafft. Aber 
die Deutschvblkischen, das sind doch noch Leute, denen man Vertrauen 
schenken kann, die, wenn wir uns nur auf sie verlassen, uns aus aller 
Not, in die uns der verlorene Krieg und Poincare gestfirzt hat, hinaus- 
fiihren werden."

Es sei uns fern, mit denen zu rechten, die in der tollen Vorstellung, 
daB die Niederlage im Krieg und Poincare an der verscharften Ausbeu
tung des deutschen Proletariats durch die vaterlandischen Unternehmer 
schuld sei, nun ein uribezw'ihgliches Gjelust haben, ihre Kinder 
wieder auf den Schlachtfeldern zu Nutzen des internationalen Kapitals, 
zur Ehre irgend ernes Wilhelm oder Fritzen, gefuhrt von einem Massen- 
schlachter Ludendorff oder Hindenburg, verbluten zu sehen. Denn 
dies ist ja die „hehre" Zukunft, der die Deutschnationalen seit Jahr- 
zehnten, als treueste Stutze von Thron, Altar und Kaseme, das deutsche 
Volk entgegenfiihren. Wir wollen uns nicht mit denen unterhalten, die
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sich der kindlichen Tauschung hingeben, daB dieselben GroBgrundbe- 
sitzer, Land- und Krautjunker, die zur Zeit der hochsten Not das Volk 
kaltbliitig berechnend bei vollen Scheunen verhungern lieBen, die an der 
Geldentwertung Millionen und Abermillionen Goldmark verdient 
haben, und sich dabei so unubertrefflich geschickt urns Steuerzahlen 
herumzudrucken verstanden, wenn sie einriial an der Macht sind, yater- 
lich fur ihre schaffenden Volksgenossen sorgen werden. Nur auf 
einige scheinbar untergeordnete und doch sehr aufschluBreiche Dinge 
wollen win hier hinweisen, namlich auf die Art, in der die Deutsch
nationalen bisher die Interessen der Arbeiterinnen im Parlament ver- 
treten haben.

Sie hatten dazu bei drei Anlassen im vergangenen Reichstag die 
Gelegenheit: bei der Beratung uber das Hausgehilfinnengesetz, des 
Hebammenentwurfes und des Antrages auf Abschaffung des § 218, 
der die Abtreibung der Leibesfrucht mit Zuchthausstrafe bedroht.

Im ersten Fall stimmten die deutschnationalen Vertreter und Ver- 
treterinnen gegen den schematischen Achtstundentag der Hausgehil- 
finnen. Mogen also die Emma, Grete, Anna usw. immerhin bis in die 
sinkende Nacht scheuern, waschen, putzen und biigeln, wenn nur die 
„gnadige Frau“ die Moglichkeit hat, sich bis in die spaten Vormiittags- 
stunden von ihren gesellschaftlichen Vergnugungen zu erholen.

Im zweiten Fall stimmten die Deutschnationalen aus 'Sparsam- 
keitsgriinden fur die Notvej/ordnung, damit keine neuen Hebammen- 
stellen in Provinzen und Kreisen bis zum 1. April 1925 geschaffen 
werden, daB also die so dringend notwendige Vermehrung der Heb- 
ammenstellen auf dem Lande vorlaufig nicht erfolgt. Mogen immer- 
hin die Landarbeiterinnen mit eigener Hand die Nabelschnur, die sie 
mit ihrem Kinde verbindet, durchschneiden, wenn nur den Giemahlinnen 
der Herren GroBgrundbesitzer alle Hilfsmittel der modernen Wissen- 
schaft in ihrer schweren Stunde zur Verfugung stehen.

Im dritten Fall sprachen sich die deutschnationalen Damen und 
Herren fur die Aufrechterhaltung des § 218 aus, denn: Geboreh muB 
werden! .Mogen immerhimidie Kinder, die der Herr von und zu 
Itzenplitz in einer gemiitlichen Stunde mit einem „liederlichen“ Dienst-' 
madchen gezeugt, in Bordells und Zuchthausem verkommen. Aus 
moralischen Grunden ist man ja auch gegen die Gleichstellung der 
ehelichen Kinder mit den unehelichen! Mogen die Kinder von unter- 
emahrten, schwachen, abgehetzten Muttern geboren, und daher selbst 
lebensuntauglich, in Massen zugrunde gehen, wenn nur den Damen 
der Gesellschaft fachkundige arztliche Hilfe ziiteil wild', wenn durch 
Zufall einmal geboren werden muB, oder sonst aber zur Erhaltiing 
ihrer schlanken Taille den Arzt benotigen. ’ Das Zuchthaus aber der 
pflichtvergessenen Proletarierin, die sich dieser ihrer ersten Pflicht, 
Kinder zu gebaren fur die Kaseme, fur den heiligen Krieg fur Kaiser 
und Reith, zu entziehen wagt.
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XL Wozu uberhaupf Gewerkschaften?
„Zugegeben, mogen die Volkischen, die Deutschnationalen und 

wie sie alle heiBen, Betriiger und Verfuhrer der Arbeiter sein, die 
sozialdemokratischen Gewerkschaften sind es nicht minder. Und wir 
haben es satt, daB die Arbeiterfeinde sich auf Schritt und Tritt unserem 
Kampf entgegenstellen. Wir sind es mude, ihnen die Kassen fullen 
zu helfen. Darum, nochmals zum letzten Mai: Weg mit den alten 
Gewerkschaften! Weg mit Gewerkschaften iiberhaupt, rufen wir, un- 
beschwert, unbehindert von allem gewerkschaftlichen Ballast und 
Krimskrams, auf zum letzten Gefecht!“

Das klingt sehr revolutionar.
Und doch, wer so denkt, will sichs im Grunde nur bequem machen. 

So bequem wie einer, der erklart, „auf den Berg hinaufzuklettem, ist 
mir zu beschwerlich. Ich ziehe voir zu fliegen.“ Denn so wenig wie 
einem durch Wiinschen und Wollen Flugel wachsen, so wenig er- 
werben die Arbeiter ohne ihr Zutun, ohne harten taglichen schritt- 
weisen Kampf die Krafte, die sie brauchen, um die Herrschaft des 
Kapitals endgiiltig zu vernichten, um den Gipfel zu erklimmen, vori 
dem aus sich ihnen dler Weg ins freie Land des 'Sozialismus offnet. '

Revolutionmachen will, so unrevolutionar das klingen mag, eben 
auch gelemt sein.

Dafiir sind aber die Gewerkschaften, ist der tagliche Kleinkampf 
im Betrieb, in dem der Arbeiter erst den Klassenfeind erkennen, das 
BewuBtsein seiner eigenen Lage erst erobern lernt, indem er taglich 
Mut, ’Solidaritat, Standhaftigkeit, Disziplin beweisen muB, eine uner- 
setzliche Schule.

„Als ob heute noch Zeit ware in die Schule zu gehen. Heute, da 
wir mitsamt unsern Kindern vor Hunger krepieren, muB gleich etwas 
geschehen, heute lohnt nur noch der Kampf urns ganze, sonst . . . “

Sonst? Tut ihr nicht mehr mit? Zieht euch wohl gar zuriick in 
das „traute“ Elend eures „Heims“, um nur noch Striimpfe zu stricken, 
Kohl zu bauen, Karnickel zu zuchten, euch des Abends vom Kino 
vorzaubern zu lassen, wie schon es ware, wenn ihr als Grafin und 
nicht als Proletarierin zur Welt gekommen waret, bis — euch eines ■ 
.schonen Tages die schmetternde Fanfare der Revolution ruft? ’

Wir fiirchten, sie wird denen, die diese gefahrliche Drohung wahr 
machen, nie ertonen.

Nein, eben well das Elendj so unertraglich ist, gilt es alle Mittel 
anzuwenden, alle Krafte anzuspannen, um sich zur Wehr zu setzen 
und toricht, selbstmorderisch handelt, wer der gewerkschaftlichea 
Kraft, der gewerkschaftlichen Kampfmittel dabei entbehren zu konnen 
glaubt.
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Doch warum miissen es just die Gewerkschaften sein? Kann 
nicht eine revolutionare Partei auch alle die Aufgaben erfullen, die 
man heute aus alter, schlechter Giewohnheit, noch imjmer den Gewerk
schaften zuweisen will? Geniigt es also nicht, politisch organisiert zu 
sein, in einer revolutionaren Partei seine Pflcht zu tun?“

Wer so spricht oder denkt, der verkennt vollig den groBen grand- 
legenden Unterschied zwischen Partei und Gewerkschaft. Eine poli- 
tische Partei kann und wird immer nur einen Teil der Angehorigen 
einer Klasse umfassen und zwar die klassenbewufitesten, zielklarsten, 
tatkraftigsten Elemente derselben. Die Gewerkschaften riagegen 
konnen und sollen alle Angehdrigen eines Berufes, alle Werktatigen 
eines Landes in ihre Reihen aufnehmen. Weiter; obwohl die politische 
Partei immer nur einen Teil des Proletariats unter ihrer direkten 
Fuhrung vereinigen wird, besteht ihre Aufgabe doch eben darin, den 
Kampf zu fiihren fur Interessen, die, wenn es auch nicht immer alien 
Arbeitern und Arbeiterinnen bewuBt ist, Interessen des gesamten Prole
tariats sind. Die Gewerkschaften dagegen haben die Aufgabe, auch 
die besonderen Interessen der Arbeiter und Arbeiterinnen der verschie- 
denen Berufe zu vertreten.

Das heiBt natiirlich nicht, daB die Gewerkschaften urn der Teil- 
interessen der Arbeiter und Arbeiterinnen eines Berufes jemals die 
Interessen des ganzen Proletariats opfem durfen. Wenn z. B. die 
Arbeiterinnen eines bestimmten Berufszweiges in ihrer Existenz be- 
troffen werden, well das Verbot der Nachtarbeit dazu fuhrt, daB in 
ihrem Beruf, in dem Nachtarbeit allgemein ist, nun keine Frauen 
mehr beschaftigt werden konnen, so durfen deshalb die Gewerkschaften 
doch nicht fur Ausnahmeverordnungen oder gar fur allgemeine Auf- 
hebung des Verbotes eintreten, denn dadurch wiirde der Willkiir der 
Unternehmer Tur und Tor geoffnet, wiiirde den Hunderttausenden von 
Arbeiterinnen, die in anderen Zweigen der Industrie beschaftigt sind, 
der schwerste Schaden zugefiigt.

Die Feststellung, daB den Gewerkschaften Aufgaben zufalien, die 
die pdlitischen Parteien nicht Ibsen konnen, soil auch nicht etwa 
heiBen, daB die Gewerkschaften mit Politik gar nichts zu tun haben, 
daB sie den politischen Kampfen als Unbeteiligte zuschauen kbnnen.

Im) Gegenteil, gerade in der Zeit, in der wir leben, — nur Traumer, 
die ruckwarts statt vorwarts sehen, kbnnen das bestreiten — muB jeder 
gewerkschaftliche Kampf mehr denn je zu einem politischen werden, 
miissen sich die Arbeiter nicht nur gegen die Unternehmer, sondern 
auch gegen den Staat, der hinter denselben steht, zur Wehr setzen. 
Das wird uns jede Arbeiterin bestatigen, die einmal am eigenen Leib 
erfahren hat, wie llebevoll sich heute die Organe des Staates, Schtipo, 
Reichswehr, Oerichte, des Proletariers oder der Proletarierin anzu- 
nehmen verstehen, die vielleicht kein grofleres Verbrechen begangen 
haben, als dafi sie bei einem Streik Streikposten standen oder auch nur 
fur Streikende oder Ausgesperrte gesammeU haben.

30

XII, Befriebsorganisafionen oder Indusfrieverband?
„Doch kbnnen alle Aufgaben, die heute die Gewerkschaften leisten 

wollen, nicht ebenso gut von den Betriebsraten erledigt werden? 
Setzen wir darum an Stelle der verburokratisierten und verknocherten 
Gewerkschaften revolutionare Betri-ebsorganisationen, und uns alien 
wird geholfen sein!“ ’Stellen wir zunachst das eine fest. Die Betriebs
rate haben viel wichtigere Aufgaben, als ihr ihnen hier zuweisen 
wollt. Sie haben namlich vor alien Dingen die Aufgabe, die Produk- 
tionskontrolle zu organisieren.

Produktionskontrolle! Ein schweres und groBes Wort. Und doch 
eine Sache, die jede „ungelernte Arbeiterin“ nicht nur verstehen, son
dern auch selber ausiiben kann. Man stelle sich vor: in der Weberei X. 
gibt der Unternehmer bekannt, daB der Betrieb innerhalb acht Tagen 
geschlossen werden mufi, weil keine Rohstoffe und Auftrage mehr vor- 
handen sind. Die Betriebsrate stellen jedoch fest, daB Rohstoffe vor- 
handen sind und daB bei entsprechender Preisherabsetzung, wodurch 
allerdings der Profit des Unternehmers etwas geschmalert wird, auch 
Auftrage zu haben sind. Sie verlangen also auf Grund dieser Fest
stellung die Weiterfuhrung des Betriebes. Wenn der Unternehmer sich 
weigert, dies zu tun, so drohen sie, werden die Arbeiter und Arbeite
rinnen den Unternehmer absetzen, selbst den Betrieb ubernehmen und 
weiterfuhren.

Hier ein Beispiel, wie unter den denkbar schwierigsten Verhalt- 
nissen in Sowjet-RuBland mutige Arbeiterinnen selbst die Produktions
kontrolle in dieser Weise in die Hand genommen haben. Die Arbei
terin Kaligina erzahlt:*) „Undi so wurde ich zum Vorsitzenden des Be- 
triebsrates gewahlt. Das war ein Leben! Nie habe ich es schwerer 
gehabt. Mit dem Verwaiter konnte ich absolut nicht auskommen. 
Dieser Halunke setzte seine Niedertrachtigkeiten fort, loste die Fabrik 
durch Verkauf von Miaschinen und Rbhstoffen weiter auf. Ich habe 
Wachtposten aufgestellt, die Tag urid Nacht Wache hielten, es half 
nichts. Nun denke ich mir, die Fabrik wird geschlossen werden und 
die Arbeiterinnen werden sagen, ich sei schuld. Beinahe hatte ich mir 
das Leben genommen vor Verzweiflung. Zum Gluck brach die Oktober- 
revolution aus. Ich weiB nicht, was sonst geschehen ware. Der Ver- 
walter wurde vertrieben, die Fabrik fibernahmen wir selber. Zunachst 
war es sehr schwer, die Disziplin herzustellen. Zu stark war die Er- 
regung in den Arbeitermassen und zu groB noch die Unaufgeklartheit. 
Dann wurde es besser. Wir bekamen. Rohstoffe und bis zu diesem 
Moment arbeitet, Gott s-ei Dank, unsere Fabrik.“

Ihr meint, gut Ding will Weile haben, und da wir bei uns 
noch keine Diktatur haben, also auch keine Uebernahme der Betriebe 
durch die Arbeiter mbglich ist, haben die Betriebsrate neben der gewiB

(* Siehe „Die Arbeiterin in Sowjet-Russland“ von Katja Paljanoff.
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. nfitzlichen Aufgabe der Produktionskontrolle noch vor allem die 
Pflicht, die Aufgaben zu erfiillen, die die Gewerkschaften heute so 
schandbar vernachlassigen. Gemach, liebe Genossin, es ist nicht so, 
wie du dir vorzustellen scheinst, daB die Arheiter, die Organisationen, 
durch die sich ihr Kampf vollziehen soli, nach Wunsch und Laune 
aus dem Boden stampfen oder zerschlagen kbnnen. Hire Form wird 
ihnen diktiert, aufgezwungen vom Klassenfeind. Die Herstellung der 
freien Konkurrenz, die Befreiung des Kapitals von alien Fesseln, die 
es daran hinderten, die Arbeiter in voller Freiheit, d. h. in voller Schran- 
kenlosigkeit auszubeuten, zwang die Arbeiter einst dazu, urn die Kon
kurrenz untereinander auszuschalten, sich in gewerkschaftlichen Or
ganisationen, die nach Berufen gegliedert waren, zusammenzuschlieBen. 
Der ZusammenschluB der Uriternehmer unserer Tage uber die Schran- 
ken der verschiedenen Berufe hinweg zu immer groBeren und um- 
fassenderen Verbanden, der es ihnen ermoglichte, immer brutaler den 
Kampf gegen die Arbeiter zu fiihren, zwingt auch die Arbeiter, heute 
die gewerkschaftlicheh Organisationen beizubehalten, freilich sie auch 
auf- und umzubauen. Denn die Zwergorganisation nach Berufen ist 
nicht mehr der Zeit entsprechend, ist schadlich. Man denke nur an 
die vielen Faile, in denen ein Kampf erschwert, ja vereitelt wird, weil 
die Arbeiter des Betriebes, in dem der Kampf ausgebrochen ist, ver
schiedenen Organisationen angehoren, wie euch ein Beispiel zeigt. 
Bei dem Streik der Hamburger Hafenarbeiter im Marz 1924 konnte 
ein Teil der Arbeiter unter dem Vorwand Streikbrecherdienste leisten, 
daB sie nicht im Transportarbeiterverband, sondern. im Verband der 
Gemeinde- und Staatsarbeiter organisiert waren.

Es gilt daher heute anstelle der Branchen- die Industrieorganisa- 
tion, den Industrieverband zu setzen, der alle Arbeiter und Arbeite- 
rinnen eines Betriebes, einer Industrie umfaBt. Es gilt, diese neue 
hohere Organisationsform zu schaffen, aufzubauen, zu erkampfen; Das 
heiBt, niemand darf glauben, daB diese vollkommenere, schlagfertigere 
Organisation heute ersteht, wenn Arbeiter und Arbeiterinnen die Hande 
in den SchoB legen. Sie fallt so wenig vom Himmel, wie irgend eine 
andere Kampforganisation den Arbeitern je von oben geschenkt wurde. 
Diese Industrieorganisation ist aber just das Gegenteil von der Be- 
triebsorganisation, die heute vielen Arbeitern als der Gipfel der Voll- 
kommenheit erscheint. Denn sie bedeutet straffste Zusammenfassung 
der Krafte. Die Betriebsorganisation jedoch, bei der jeder Betrieb 
einen Mittelpunkt fur sich darstellen wiirde, jeder Betriebsrat ein Kopi 
ffir sich ware, wiirde gefahrlichste Zersplitterung bedeuten.

Man stelle sich nur praktisch, vor, was dabei herauskame, wenn 
die Arbeiter der Jutespinnerei Cohn oder der Glfihlampenfabrik Schmidt 
durch ihre Betriebsrate den Unternehmem erklaren mfissen: „Es ist uns 
gleichgfiltig, was die fibrigen Fabriken der Branche machen. Wir wollen 
mit euch auf eigene Faust fiber unsere Lbhne und sonstigen Arbeits- 
bedingungen verhandeln." In 99 von 100 Fallen wfirden die Uhter- 
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nehmer antworten: „Wir wfirden ja gerne diese oder jene von euren 
Forderungen erffillen, aber wenn unsere Konkurrenten nicht das gleiche 
tun, werden wir konkurrenzunfahig. Wir miissen also ablehnen. 
AuBerdem, wir sind im Untemehmerverband organisiert, wir kbnnen 
also nicht auf eure Angebote eingehen, selbst wenn wir wpllten.“ Es 
wiirde somit den Arbeitern der Fabrik, die unabhangig von ihren Ar- 
beitsgenossen in den anderen Betrieben des Industriezweiges ihre In- 
teressen wahren wollten, nichts fibrig bleiben, als sich mit den Kol- 
legen der fibrigen Fabriken in Verbindung zu setzen. Es wiirde sich, 
ganz unwillkiirlich, ob die Arbeiter dies nun wollen bder nicht, die 
Notwendigkeit zentraler Vereinbarungen zwischen Macht und Macht, 
Arbeiter und Unternehmerverband, allgemeine Regelung der Lohn- 
verhaltnisse fur einen Bezirk, einen Beruf, eine Industrie herausstellen. 
Oder man denke sich den umgekehrten Fall —- er ist ja auch heute 
trotz der Gewerkschaften sehr haufig. Es gelingt den Unternehmern 
einer Fabrik, schwerwiegende Verschlechterungen der Arbeitsbedingun- 
gen, etwa den Zwolf-Stundentag, durchzusetzen. Die Fabrik ist da- 
durch imstande, die fibrigen Firmen zu unterbieten. Diese, nun das 
Recht der Notwehr vorschutzend, lassen es sich nicht entgehen, die- 
selben Verschlechterungen durchzuffihren. Die Arbeiterschaft der ver
schiedenen Betriebe durch keinerlei organisatorisches Band miteinander 
verbunden, nimmt an, lehnt ab, ffigt sich, setzt sich zur Wehr, je nach 
Meinung und Willen der Betriebsrate bezw. der Belegschaften der einP 
zelnen Betriebe. Es entsteht ein heilloser Wirrwarr, eine verhangnis- 
volle Zersplitterung bei der — die Einigen sind immer die 'Starken — 
zu guter oder schlimmer Letzt, selbstverstandlich die Unternehmer die 
Sieger bleiben. Kurz, es ware ein kaum wieder gut zu machender 
Rfickschritt, wenn die Arbeiter heute die Gewerkschaften, die die 
technische Moglichkeit und bei entsprechendem Willen auch die Macht 
haben, den in immer starkeren und gewaltigeren Organisationen ver- 
einigten Untemehmem von Macht zu Macht entgegenzutreten, zer
schlagen und an ihre Stelle winzige zusammenhanglose Zwerg- 
organisationen setzen wfirden, die dem Narnen „Organisation“ hohn- 
sprechen.

XIII. Trotz allGdem!
Wir kommen zum SchluB. Und wie Frauen nun einmal sind, 

wollt ihr doch das letzte Wort behalten. Es sei euch gewahrt: „Gut“, 
sagt ihr, „nehmen wir an, wir haben uns die revolutionarsten Gewerk
schaften, die man sich denken kann, erkampft. Wir haben Ffihrer, Funk- 
tionare, Betriebsrate, die in der aufopfemdsten Weise ffir die Arbeite
rinnen eintreten. Jeder einzelne Arbeiter steht im Kampfe. Und die 
Kampfe sind erfolgreich, Lohnverbesserungen werden durchgesetzt, 
Arbeitszeitverkfirzungen erreicht. Doch was nfitzt das alles? Auf die 
Dauer halten diese Erfolge ja doch nicht an, was heute gewonnen,
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ist morgen schon wieder zerronnen. Man hat sich vielleicht in einer 
Blanche mit viel Miihe and Opfern leidliche Arbeitsbedingungen er- 
kampft, morgen kommt eine Krise, man fliegt aufs Pf tester und aus 
ist die Herrlichkeit.“

Ihr habt recht: Eine Sicherheit der Existenz, die konnt ihr, und 
seien die Gewerkschaften noch so stark und revolutionar, nie er- 
kampfen. Die kann es in der kapitalistischen Gesellschaft, in der der 
Arbeiter gezwungen ist seine Arbeitskraft gegen Lohn zu verkaufen, 
wenn er nicht verhungern will, und in der die Produktion nicht durch 
die Bediirfnisse der Gesamtheit, sondern durch die Profitgier der 
Unternehmer bestimmt wird, iiberhaupt nicht geben. Und solange 
ihr in dieser Welt, in der keine Ordnung, sondem nur Anarchie der 
Erzeugung und Verteilung herrschen, lebt, konnt ihr nie wissen, ob 
nicht ein Geschaftsruckgang in Indien oder in Amerika oder sonstwo 
in der weiten Welt, also etwas, worauf ihr direkt gar keinen Einf luB 
habt, euch aufs Pflaster wirft, jahrelange gewerkschaftliche Erfolge 
zunichte macht.

Deshalb kann, wir haben schon ausfuhrlich davon gesprochen, das 
Tiel der Gewerkschaften nicht sein, die Gegensatze zwischen Arbeitern 
und Kapitalisten zu mildern, sondern an Stelle der Herrschaft der Kapi- 
talisten die Herrschaft der Arbeiter zu setzen, die Arbeitsmittel aus dem 
Privatbesitz in den Gemeinb esitz zu uberfiihreri, also die Lohnsklaverei 
iibernaupt, und zwar nicht nur in einem einzelnen Lande, sondem in 
der ganzen Welt unmbglich zu machen.

Wie konnen aber die Arbeiter, wie konnen die Gewerkschaften zu 
diesem einzig erstrebenswerten Ziiel gelangen? Indem sie auf jeden 
Kampf gegen die momentanen Note und Plagen verzichten, in Er- 
wartung des schlieBlichen allein Erlbsung bringenden Endkampfes 
ihre Krafte sparen?

Machten sie es so, sie wiirden so toricht handeln, wie der Schwim- 
mer, der in der felsenfesten Ueberzeugung, daB die Kuste allein 
ihm Rettung bringen kann, es aufgibt, den Kampf mit den Wellen zu 
fiihren, sich widerstandslos treiben, also. schlieBlich von den Fluten 
verschlingen laBt.

Je reicher und machtiger namlich die Unternehmer durch die 
Ausbeutung „ihrer“ Arbeiter werden, desto brutaler trachten sie auch, 
die Arbeiter herunterzudriicken, zu erniedigen, zu qualen. Desto ent- 
schiedener mussen also auch die Arbeiter und Arbeiterinnen sich gegen 
jede kleinste Verschlechterung wehren, fur die geringfiigigste Verbesse- 
rung kampfen. Denn, wie Marx sagt, „verzichteten die Arbeiter dar- 
auf, aus den sich ergebenden Gelegenheiten das Beste zur teilweisen 
Verbesserung ihrer Lage herauszuschlagen, so warden sie zu einer 
unterschiedslosen Masse zusammengebrochener Hungerleider herab- 
gedriickt werden, denen keine Hilfe mehr zuteil werden kann.“

Durum Arbeitsgenossin, wenn du nicht willst, daB die Unter- 
nehmerfaust dich noch tiefer ins Knie zwingt, wenn du nicht mitver- 
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antwortlich werden willst dafur, daB das Elend deiner Kinder immer 
entsetzlichere Formen annimmt, so mifiachte nicht, so weise nicht von 
fdir die Kraft, durch die du imstande bist, dir selbst zu helfen.

Glaube nicht, daB es gleichgiiltig ist, ob du als Einzelner dem 
Unternehmer gegenuber stehst oder organisiert in einer Gesellschaft 
mit hunderttausenden deiner Schicksalsgenossen. Wenn du es aber 
noch glaubst, so sieh dir die Lohne der unorganisierten Heimarbei- 
terinnen an und vergleiche sie mit den Lbhnen von Arbeiterinnen, die 
gewerkschaftlich organisiert sind, und du wirst eines besseren belehrt 
sein. VergiB nicht, die Gewerkschaften werden dir um so eher helfen 
konnen, um so erfolgreicher fur Lohnerhohungen, fur Verkiirzung 
der Arbeitszeit, fur menschenwiirdige gesundheitliche Verhaltnisse im 
Betrieb, kampfen konnen, je starker und groBer sie sind.

Die Gewerkschaften werden aber um so starker sein, je starker, 
je revolutiondrer du bist.

Es hangt daher von dir selbsi in erster Linie ab, von deinem revo- 
luiijorutren Glauben, von deiner Selbsttatigkeit im Betrieb, in den Ge
werkschaften, ob es dir trotz der Gewerkschaften, ja infolge der Sabo
tage des Klassenkampfes der Gewerkschaftsfiihrer immer elender gehen 
wird, oder ob du dich mit Hilfe starker kampfwilliger und kampffdhiger 
Gewerkschaften aus den Niederungen deines heutigen Elends empor- 
ringst zu einem freien und daher erst wahrhaft menschenwiirdigen 
Dasein.

Doch wenn es die Gewerkschaftsbiirokraten durchfiihren, was ja 
scheinbar das sehnlichste Ziel ihrer Wiinsche ist, namlich wenn sie 
die mutigsten und tatkraftigsten Arbeiter und Arbeiterinnen aus 
„ihren“ Organisationen hinauswerfen, was dann? Dann, liebe Arbeits
genossin, werden wir weiterreden.
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