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3 Zur Rolle der SPD im Spatkapitalismus ;
. . . .

.

und ihrem ideologischen Einflu
- - [1] - y

uEs uit viele Miolichkeiten Ss
ne, » 4 Studentenbewegung Gunnar Matthiessen E

gegen
mm Ll Es ist der Studentenbewegung nicht langfristig als unpraktikabel und als un-

gleichgiiltig, unter welchen politischen Be- fahig erwiesen, den realen BediirfnissenB dingungen sie ihren Kampf fiihrt fir eine der Studentenschaft wirklich gerecht zu i

demokratische Hochschulreform. Die Chan- werden, kdnnen sich ihre Hoffnungen aut 1

”n cen, die sich ihr unter einer sozialdemo- eine SPD orientieren, die sich bewuBt das
| kratisch geflihrten Regierung ergeben fir Image einer Partei gibt, die gewillt scheint,
| die Diskussion und Durchsetzung demo- diese dringend notwendige Hochschul-

kratischer Alternativen sind allemal groBer reform ernsthaft anzupacken und eine ein-
als unter einer CDU/CSU, die gewillt ist, schneidende Verbesserung der sozialen
notfalls jeden Ansatz demokratischer Kritik ~~ Situation und Studienbedingungen der Stu-
mit den Mitteln brutaler Gewalt zu unter- denten durchzusetzen. Diese Hoffnungen A

driicken. Der Spielraum, den die sozial- aber beruhen auf lllusionen liber den Weg
y Sookplingns Fihrung gewéhrt fiir die und die Rolle, auf die sich die sozialdemo-

3 iTS hs . ot abt rorterung hochschulpolitischer Reformen,  kratische Partei festgelegt hat und die sie
Und eine Moglichkeit ist, die Presse der Arbeiterjugend stark kann durchaus genutet werden zur Mobi- veranlaBte, zu einem bestimmten Zeitpunkt
zu machen. Genau gesagt: elan zu helfen. Was wir brauchen, lisierung gréBerer Teile der Studenten- der internationalen Systemauseinanderset-

| ? e Ca h die Enthiill mpérender schaft flr eine demokratische Zielsetzung. zung und der sozial6konomischen Entwick- |

|
ist die Mitarbeit der Leser durcl ie Enthullung ei i br Aber trotz dieses Unterschiedes, der sich lung des spétkapitalistischen Systems mit

a i i

— durch die Werbun aus der Regierungsumbildung gegeniiber der Partei der Unternehmer eine Koalition| Tatsachenbestande (Schreiben Sie uns)
ora lan?) ure einer zwanzigjahrigen CDU-Herrschaft er-  einzugehen und heute die Regierung zu ;

i neuer Abonnenten (Sind Sie schon Bezieher des elan? Joven hat, ions die forsshritichen fiihren. 2
| ;

rafte innerhal er Studentenbewegung
| durch den Mehrverkauf des elan

nicht auf eine scharfe Kritik der SPD-Poli- -
The:

So wird aus der linken Pressearbeit ein Stick Selbsttatigkeit tik verzichten. Im Gegenteil wird sie um |. Ubergang zu ,modifizierten :

|
: i

n
so notwendiger, als lllusionen (ber die Strategien in der Krise

der Jugend und ein Stick Kampf gegen Springer. Ziele und eigentlichen Absichten der so- or |
zialdemokratischen Reformvorschlége sich des Imperialismus
lahmend und desorientierend auf die Stu- =r
dentenschaft auswirken und ihre Aktivie- Am Beginn der sechziger Jahre waren es

1

by rung erschweren, wenn nicht gar verhin- die wirtschaftliche, gesellschaftliche und
:

Z dern missen. Wenn es in groBen Teilen militdrische Starkung des sozialistischen
Yo der Bevolkerung nach den Bedingungen Weltsystems, die zunehmende Vehemenz 1

\ einer zwanzigjahrigen CDU-Herrschaft zu der antiimperialistischen Befreiungsbewe-
" wl

¥ falschen Vorstellungen von den Méglich- gung und die gesteigerten politischen Ak-
\ Magazin flr junge Leute keiten und dem Willen einer sozialdemo- tionen der internationalen Arbeiterklasse,

kratischen Filhrung kommen konnte, dann die den Imperialismus zu dem schmerz- :
ist es nicht verwunderlich, daB sie sich haften UmdenkungsprozeB veranlaBten, |

gerade in einer Studentenschaft auswirken daB er nicht mehr ausschlieBlich mit der }

|

i muBten, die von Haus aus sich Politik alten Strategie, der militarischen Starke, |

| 2
.

eher theoretisch als praktisch aneignet und dem Systemkampf bestehen konnte und
Bestellungen, Probeexemplare und Nachfragen bitte an: damit anfalliger ist als andere soziale zur Erarbeitung neuer, modifizierter Stra-

Schichten fiir bestimmte ideologische Po- tegien gezwungen war. Zugleich auch
-

] sitionen der herrschenden Klasse. Das wurde es durch die zunehmende Ver-Weltkreis-Verlags-GmbH kann unter den gegenwiértigen konkreten  gesellschaftung der Produktion, durch
Bedingungen um so eher geschehen, als ihren Komplexcharakter und die wissen-

B
eine linkssektiererische Politik des SDS  schaftlich-technische Revolution notwen-

| 46 Dortmund, Briiderweg 16, Telefon 572010 ein Vakuum hinterlassen hat, das das Ein- dig, neue &konomische Lenkungsmetho-
| dringen sozialdemokratischer Ideologie in den fiir den WirtschaftsprozeB bereitzu-

= die Studentenschaft noch begiinstigt. Eben stellen, um ein ladngerfristiges, gesicher-
weil sich die abstrakten Thesen des SDS tes wirtschaftliches Wachstum zu sichern.

2 :
i
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! ,Und dies keineswegs nur, um die Mono- dustrie- und Handelskammer 1966). i

¥ polprofite zu vergréBern, sondern auch Zwar hose oo CDU unter ihrem AuBen- Neuerscheinungen 1970 (Auszug)
als Voraussetzung fir den Systemkampf minister Schroder erste Anstrengungen *

_Di " .

mit dem Sozialismus, dessen Starkung unternommen, durch flexiblere Methoden
{ er [oamberg d ee ung leita! pugleigh sin

nicht nur das internationale Kraftegleich- nach Osten hin den Spielraum des Im-
B

‘ge In der méhlicn herausbildenden ,Militarisch-Industriellen-
I gewicht verschoben hatte, sondern zu- pyyialismus erneut zu vergréBern. Und un- / undeswehr Rompletes . Verknipit Ist die Analyse mit der

gleich auch in einer Situation, in der der 1df ihrem Kanzler Erhard hat sie sich be- 3 Schule der Anpassung Co pH aheheyaterials,
Spatkapitalismus sich  kaum beféhigt miiht, durch die Erarbeitung neuer ge- und des Unfriedens Skonomischer Interessen mit einer sich noch im-

zeigte, seine inneren Widerspriiche zu 16-  sellschaftspolitischer und Gkonomischer
4 Die Analyse der heutigen Militérseelsorge wird bete Je pRulcHG verstahenaan Wissenschaft

sen und geeignete Losungen fir die ge- Theorien den Ubergang von der Phase | elngelaitet mit einer dotaillierten Uborsicht Gber oa,500 Seiten, englisch broschiort, DM 9.80
sellschaftlichen Probleme  anzubieten, der Restauration des Kapitalismus in der  irogidss, Wiederaurlistungspropaganda, die ’ v :

eine Bedeutung in dem Sinne erhielt, dag Bundesrepublik in die neue Phase der Blndeswor Uoemaupt way. Dur aooen,der Glinther Rose

|

er sich als entwickeltes gesellschaftliches Staatsmonopolistischen Regulierung einzu- | nach, da die wichtigsien organisatorischen KONVergenz der Systeme
System zunehmend als Alternative gegen-  leiten. Aber sie war insgesamt als eine Sins zur Begrlindung der westeutschen Mill- | egende und Wirklichkeit
ber der westlichen Wirtschafts- und Ge- auf die Kapitalinteressen fixierte und als Shanon,ony Sono Sessile Grundiage ‘ge yi oiommt co. aa hegte. in on Soria
selischaftsordnung  darstellt. ,Unser Ziel expansionistisch durchschaute Partei nicht lasse dazu verlassungswidrig. sind ~ vor allem,  Schaften und In der politischen Publizistikvon
ist die Beseitigung der Kommunisten. Ich in der Lage, diese Politik auch glaubwiir- weil ge dem Vertassungsgrundsatz der Trennung einer wachsenden Annaherung des Sapitalismus.glaube nicht, daB wir dieses Ziel durch dig und wirksam einleiten zu kénnen. Wie or Siassboamisia Kulldiator nd Salis Jahrzonniclng.hoSbsotuts Unvorsimbarkatser| einen strategischen Kernwaffenkrieg er- das Handelsblatt schrieb, entwickelte Kultausgaben von ca. 45 Mill. DM pro Jahr nur ~~ Kindet wurde? Ist die Konvergenziheoria eine
reichen” (McNamara, zitiert bei W. Kauf- Ludwig Erhard mit der Vision ,der for- als absurd zu bezeichnen sind. zutreffende Gesellschaftsanalyse und Jrognose?

| mann, McNamara's Strategy, New York mierten Gesellschaft” die im Industrie- 5. 20 Seiten, sSngiischibros:hisrt, IM 9.50 Polilk dog. Womens?"Bi v0 oe as
| 1964, S. 95). In dieser Situation gilt es, interesse liegende ,richtige Zielvorstel- & Wilhelm Raimund Beyer umstrittene Fragen untersucht ‘der li

die wiederum zwischen den einzelnen ka- lung, aber erkannte nicht die Methoden, = Vier Kritiken: Heid
eines umfassenden Materials.

| pitalistischen Nationen progressiv wach- die zu ihrer Schaffung erforderlich sind” i : Heidegger, ca. 200 Seiten, englisch broschiert, DM 9,80
senden Widerspriiche zuriicktreten zu las-  (Handelsblatt vom 2/3, 12. 1966). Sartre,Adorno, Lukacs Hans Karl Rupp

| sen hinter den gemeinsamen Interessen +i der Bundesrepublik. als der Er- i

i der Systemstabilisierung, im Inneren alle ||, Die SPD stand bruf pin 5 Chad en age)Sencha: AuBerparlamentarische
Lk I

. Die stand auf Abru igung zwelten Weltkrieg bekannt ge-
politischen und sozialen Konflikte zu un- Tr : worden, bewertet seine hier vorgeiegten Kritiken Opposition in der Ara
terdriicken, um alle erreichbaren o6kono- bereit fur das GroBkapital aBr Soa iont nur eine Adenauer
mischen und politischen Potenzen zu mo- 3

a
i

Pdiese [rinegy. Was die groBe Anzahl der Versfientli Et

bilisieren on die Zentralisierung der Diese Methoden aber kannte die SPD- a sient gies Crile a Thema  Ruerpariamantarische Opposing 1n_dor :

politischen und konomischen Gevelt in Fuhrung, die seit Godesberg in ihrer ge- Leninismus gegentber den Gberheblich 2ugespitz-  Priaperinie qo Micon. Ja8t, ist die historische
Handen des Staates, die Anpassung des samten Oppositionszeit die neoliberale ten Denkausformungen zeltgendssischen Philoso-  giaser Dotalistudio. faoraion, Wit

den ¢

,
die

| 03 ASO] phierens im Umkreis idealistisch veranlagter oder ailstudie wird zur Aufarbeltung dieser
kapitalistischen Produktionsprozesses an Wirtschaftspolitik von keynesianistischen, i diese Anfallighelt geschickt verdeckender Aus.  honlgie ein erster Beitrag des Kampfes der

I

die neuen Existenzbedingungen durchzu- also den Bedingungen des Spatkapitalis- sagen. Auserpariamentarischon Opposition in der Ara

|

setzen und um dadurch den Imperialis- M4S viel besser entsprechenden Pesitio- 24 Seiten, fengliseniiroschier, IDM 00 Topubi voraalegt.ae

mus neu zu einer Offensive gegeniiber nen aus kritisierte und sich spatestens a ca. 300 Seiten, glanzkartoniert, DM 22,80
1alisti 3 seit Godesberg auf den Augenblick vor-

Eberhard Czichon
d den sozialistischen Landern und den Be- :

9 snag vor, i D i :

freiungsbewegungen der Dritten Welt zu Soren hatte, an Som ay GroBkapital oy Her anus und HiziMacit aopeGaard oe

fl pefanigen, zur Sicherung seiner Interessen ein mo- + ermann Josef Abs Tr burgerlichen
derneres Steuerungsinstrumentarium be- 3 itil Gi

I
In der Bundesrepublik aber lief eine poli- noétigen wiirde. Und sie hatte sich auch inj dey gouiscion Poli Eberhard Seschichisschreibung eine breit ange-
tisch wenig flexible und zudem von wach- Gedanken dariiber gemacht, wie die Bon- Czichon entstand auf dor Grundiageder Ave.  legte Gemeinschafisarboll, an der Goschichisyio-
sendem  Vertrauensschwund bedrohte ner Politik aus ihrer Isolierung heraus- wertung von 20000 Seiten Akten der Deutschen sehscnaio; verschiedener Spezialgebiete mitge-
CDU, die sich nicht von der Konzeption gefihrt und zu wirksameren Offensiven pani, Je in den Jouersicharen, Panzersohrénken Hietormeorn” iiloaspan,his WB

i des Kalten Krieges endgiiltig |6sen wollte gegen den europdischen Status quo neu x und Stadtkampio| rae os tanarile men und anderen Bosalischaitswissenschaitiom
und die ihren planungsfeindlichen neo- befahigt werden konne. Und viel besser handelt es sich vornehmlich um die personliche au Vistiinige Weise an seiner Entstehung dirakt
liberalen Ideologien der spontanen als die CDU bot sie sich in ihrem histo- yinJosst fis, 9s Sen Hivigon. a a A ue as
Marktregulierung als dem vorherrschen- risch tradierten Profil einer Arbeiterpartei 1938-1945 sowie um die Akten des Generalsekre-  Instituten der DDR wird in dem Handbuch die
den Instrument zur Lenkung des Wirt- an, die Integration der Arbeiter* (Willy tariats und der Kanzlei der Deutschen Bank. prinzipielle_Auseinandersetzung mit dem Wesen

schaftsprozesses verhaftet blieb, Gefahr, Brandt auf dem Saarbriickener Parteitag 33 Seiten, glanzkartoniert, DM 14,— on er Enculsthen
r 3 A

»
] ng gefiihrt, werden zentrale

den AnschluB an die neuen Existenzbe- Frankfurter Rundschau, Pfingsten 1970) Rainer Rilli Themen der geschichtiichen Entwicklung behan-
dingungen des Imperialismus und seiner erfolgsversprechender durchzusetzen und +

Kri
thing delt. Alle Autoren waren bestrebt, den objek-

neuen Strategien zu versdumen. Ihrer sie an die neuen Bedingungen des staats- riegsforschung und - Nan Zusmmentang Yon Sssenschath Ideolo-

Politik war es zu verdanken, daB die Deut- monopolistischen Kapitalismus zu binden. Vernichtungswissenschaft in der Geschigtsschrelbung. Sooanders. dautlion
sche Industrie- und Handelskammer fest- Die sozialdemokratische Partei hat diese in der BRD ist, herauszuarbeiten. Nur auf diese Weise konn-
stellen muBte: ,Dem Sinken der Wirt- Herausforderung der Zeit aufgenommen Erstmals untersucht dieser Band systematisch ein ToTinsoron “i trogen pi ore

i schaftskraft entspricht der parallel da- und wird auch unseren Staat zwingen, Gebiet der Wissanschalispont der BRD, das falschung als pis Te ars nas
zu verlaufende ProzeB innenpolitischer sich dieser Herausforderung zu stellen" re aieAlivitaton der AuSerparlamentarischen und Zielselzungen aufgedsckt und wirksamwider-
Schwéchung und auBenpolitischer lIsolie- (Carlo Schmidt: Mensch und Technik, Interesses gerlickt jst: enVerabankt o> 05 Seton i

rung" (Jahresbericht der Deutschen In- Bonn 1956, S. 12).
Pahl-R

Y 8s 180dtsinen \Ditkar,

ahl-Rugenstein Verlag - KéIn - Barbarossaplatz 2% platz
Bl 5
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Fir eine SPD-Fihrung, die sich mit ihrem rung zeigt, daB der Markimechanismus 3 des staatsmonopolisti y 7)

0 Godesberger Programm und ihrer Politik  allein nicht ausreicht, um ein stetiges und zusetzen, aDaa Saris »vergroberte Fragenstellung —

véllig auf dem Boden des staatsmono- angemessenes Wirtschaftswachstum her- sche Fihrung, die sich bewuBt auf I Kaoialsmus oder, Kommunismus —- zu

polistischen ~ Kapitalismus _gestellt hatte, beizufiihren. Ungeeignet ist auch eine Boden) dot. Sptkaraahatanen Hoon. warinden durch dis staatiche GeraniisiiSii

ging es darum, ,die Organisationsformen  Wirtschaftspoliti, die ~versucht, das = schafts- und Ausbeutungssystem stellt, tate Se iohgeian onansione:
der Wirtschaft... danach zu richten, was postu ohne langerfristige Zielvorstel- séchlich in der Lage und gewillt Srta 4 Wirtschaftsbereich und Wissenschafts-

i 2weckmaBig und effektiv ist” (Willy Brandt,  Iungen zu steuern” (Rheinischer Merkur, sozialen und deworatncher ory oe. bersich (Ulrich Lohmar im Interview mit

Interview mit Leo Bauer in Neue Gesell Koln, Nr. 24, 14. 6. 1968, in der Beilage: Bevélkerung zu erweitern, tritt sie it d
Be eine

} schaft, Nr. 1, Bonn 1970; vgl. auch Vor- Die deutsche Wirtschaft 1968). Image einer Reformpartel ge entibe jr Vorstaliungen van Lirich Lohmariehen) so \

warts vom 19. 3. 1970). Das aber konnte Und in Ergdnzung zur Zentralisation der SSRIs he a iy.  Turklionigren hitle, dof es; den Sip:

bei dem wiedererreichten hohen Konzen- -Okonomischen Entscheidungsbefugnisse in + ten auf, (die durch diePolarisior di
r gengoheimgestalh Diiehe, in einer ke-

trationsgrad in der Wirtschaft, bei der zu- den Handen des Staates als der nunmehr | Kinssomtalorcs. 1 oon ny bhelisisoh oder niikapitalistisch orien.

nehmenden Interdependenz der einzelnen ~~ konzentriertesten und organisiertesten \ Widerspruch zu den Interessen des Grop. tierten Wissenschaft zu arbeiten.

Industriezweige voneinander, der ‘wach- ~Gewalt der kapitalistischen Interessen be- kapitals geraten sind) in der Absicht o "Allen Mitbestimmungsdiskussionen liegt
cenden Bedeutung der Wissenschaft fur durfte es zugleich des Ausbaus seiner Umschlagen einer vorerst vereinzelt

an dio Uberlegung zugrunde, daB die polit-
den Fortschritt der Produktion nicht mehr  politischen Funktionen, um einen rei- © den Joweiligen konkreten Mifstinden Cio Und Skonomische Konzentration im

spontan durch das Prinzip der Marktregu-  bungslosen Vollzug der gesamten gesell- orientierten Kritik zu einer prinzipiell anti Interesse des GroBkapitals auf die Dauer

lierung und nicht mehr privat durch die schaftlichen Interessen des Monopolkapi- kapitalistischen zu verhindern Fin ihrer fur zu sichern ist, wenn der von allen

Politik einzelner Unternehmen garantiert tals zu garantieren. Der weitgehende Ab- selbstbeanspruchten Rolle als,Alter ath ;  politischen Entscheidungen ausgeklammer- |

werden, vielmehr wurde es notwendig, bau der bisherigen formaldemokratischen einerseits dem Konservativismus, do or, ten und in all ihren privaten Belangen

dab der Staat mehr als bisher im Inter- und dezentralisierten Entscheidungsstruk- | seits dem Kommunismus a kapitalistisch bevormundeten Mehrheit der
esse des GroBkapitals regulierend in den turen im Rahmen der Konzeption der ,in- (Bruno Kreisky, Sozigldemokresone P;

|. Gesellschaft das Gefiihl der Mitbestim-

WirtschaftsprozeB eingriff, Die staatlichen neren Staatsreform*, einer verstérkt staat- spektiven fir die siebziger Jahre, in:dio mung an dem gesamten politischen, ge-

Institutionen und die Institutionen der lichen Kontrolle und einer Verfiigung (ber Neue Gesellschaft, 3, Bonn eS aoe sellschaftlichen und &konomischen Len-

: privaten Wirtschaft muBten einen Len- alle gesellschaftiichen Bereiche durch Not- orfllit sie meisterhaft 1m Intarssss dey KUngsDrozeB vermittelt wird. Wenn sie

kungs- und Abstimmungsmechanismus standsgesetze, Stabilititsgesetze, Finanz- GroBkapitals die Funktion, die Arb es (die Teilhabe) nicht verwirklicht werden

| schaffen, der die dauerhafte Anpassung reformen, Verwaltungsreformen, Hoch-
x

Klasse miltels der konzertierten Aktion an Koni: SO wirde sich zundchst die Flut

I aller staatlichen Politik an die kurz- und  schulreformen, Wahirechtsreformen und das ,Dreier-Biindnis vonStaat, u i ~ der Unruhe an den Dimmen stauen, spi-

4 langerristigen Interessen der Wirtschaft ~Parlamentsreformen und Partelengesetz mern und Gewerkschaften” (Karl Sehille y ler aber kbnnte sie die Dimme ibersni-

durch Zentralisierung und Vorausplanung  dienen dem Ausbau der politisch-6kono- zu binden unter der Vortiuschuni 3] len oder eindriicken und alles hinweg-
der politischen Entscheidungen ermog- mischen Reform des Staates und der Ver- es darum ginge, die Gewerksch. hi a stiirzen. Deshalb muB die Massendemo- !

lichte. Wenn Karl Schiller betonte: Wir meidung von Reibungsverlusten durch den der qesamtwirtschaftlichen sd- an kratie Schleusen, AuslaB und Kanile fiir 3

Sozialdemokraten haben keine ideologi- demokratischen ProzeB. Und so kam es mitzubetelligen. Und eben diese.By ung die Flut schaffen. Es sind nicht bloB ein

schon Vorurteile gegen die Growirt- der sozialdemokratischen Fiihrung darauf tung uch kommt allen anderen Reform. P2ar Studenten, die sich gegenseitia hy-

schaft, und es kann selbstverstandlich an, .die Leistungsfahigkeit des Staates ‘ vorstellungen, die die SPD om, sterisch machen, sondern es sind Millio- |

keine’ Rede davon sein, daB wir eine beim Obergang zu den Aufgaben der EE

Thre dtgate fot. dis EB)
ickelt, zu. nen Arbeiter und Angestellte, die eine A

Wirtschaftspolitik _betreiben werden, in  Siebziger Jahre zu sicher’ und die :

or ehe = ie Einebnung jeglicher Rolle spielen wollen. . . Kein Zweifel. Die

| oy i GS onwirtschaft zum Prigelknaben Wirksamkeit der politischen Fihrung Difterem 2 Sshen Arbeiter und Staat so-  Schwieriakeiten sind unaeheuer. Wenn }

werden wurde (Karl Schiller in einem durch Bundeskanzler und Bundesregie- sten on ugend und Staat zugun- der Einzelne mehr Macht erhalten soll, als 4

Vorwarts-Interview 1965, zitiert bei Georg rung auszubauen® (Sozialdemokratische ey Aronisch verlaufenden ge- er heute besitzt, so kann dies die Funk-

Neemann: Gigantomanie der Technokra- Perspektiven im Ubergang zu den sieb- ee Ly ps, das auf der Ba- tionsfahigkeit des Ganzen zum Kollabs

ton und die Verantwortung des Politikers, ~ ziger Jahren, Bonn 1968, S. 29). ee pnalis Sr nteressen funktioniert.  bringen, es sei denn, die Einzelnen mach-

in: Neue Gesellschaft, Nr. 3, 1970, S. 356), iar Tt en El Anschein hin ten von ihrer zusétzlichen Macht einen

dann eben, um sich dem GroBkapital als 11. Di Inte rationsstrate ie dor np fla en Interessen verniinftisen Gebrauch, d.h. einen Ge-

der bessere Funktiondr seiner Interessen - Die Integrati 9 sem Ziel der d atu dient, istdie-  brauch, der die Existenzbedinauna des

|
Garzubioton. als es Erhard war. Ohne der SPD re dane ten Bindung an das Systems der demokratischen Gesellschaft

| Riicksichten auf die Bedrfnisse und In- 3
. ° fi System untergeordnet.  unangetastet IABt" (Helmut Schmidt, Stra-

f teressen der Gesellschaft war von ihm Wenn auch keiner Beschwerde dariiber
i Ee erason) ir weitergehen (ber teaie des Gleichgewichts, Stuttgart 1969,

| ein wirtschaftliches Instrumentarium aus-  fiihren kann, daB die SPD-Fiihrung nicht a Aare der sozialen Siche- S. 208).

gearbeitet, daB die Anpassung des Spat- gesagt habe, was von ihrer Politik zu i bildung in Arb: 2 ung der Vermdgens-
kapitalismus an die neuen Bedingungen  erwarten ist, so sind doch lllusionen ber bestimmun or eons oA
erlaubte. ,Anfang der sechziger Jahre sie nur allzu begreiflich. Denn das zur lied  n.plen Gebieten in Staat IV. NeueOstpolitik
wurde endgiiltig deutlich, daB die tradi- Propagierung dieser Politik eingesetzte mus” 148t di AD ep »Sozialdemokratis-
tionellen Instrumente der Wirtschaftspoli-  Vokabular ist bewuBt darauf gerichtet, die Neve Gesellsch ft a UR

tik nicht mehr ausreichten, die Probleme eigentliche Zielsetzung zu verdecken, um
\ aus a he a.a 0.8 387). Und Und die aleiche Abdeckunasfunttion. wie

einer hochindustrialisierten und interna-  falsche Assoziationen und Erwartungen zu ) rTSn Motiv werden der sie die sozialdemokratische Fiihrung mit
: tional engverflochtenen Wirtschaft zu be- erzeugen, da gerade hierin eine der Be- Sladek A yslignsmndels an- ihrer Intearationsstrateaie im Inneren ae-

waltigen" (Bulletin des Presse- und Infor-  dingungen liegt, die Integration der Arbei- Br Sires, ou en sollen, die Kritik aeniiber all jenen relevanten gesellschaft-

mationsamtes der Bundesregierung, Bonn, ter und aller relevanten gesellschaftlichen Trolliertan Wioaonsoh Jerfiaten und kon- lichen Geaenkréften erfillt, in deren ob-

Nr. 76, vom 20. 6. 68, S. 641). Die Erfah- Gegenkrafte an die neuen Bedingungen | Er enschaft in staatserhalten-  jektiven Interesse eine _antimonanolisti- |

}

en zu lenken. Auch hier geht es sche Umgestaltung der Gesellschaft liegt,
6 7
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f diese gleiche Abdeckungsfunktion kommt sche Mauern miissen ohne Konflikt nach nicht auf die milita rs
:

~ C

ihr auch auBenpolitisch gegeniiber den so- und nach abgetragen werden. Es geht um ohne die sie Inrpoiniecie omhonets: wiirde, wéren die Panzerarmeen der So-

I

zialistischen Landern zu. eine Politik der friedlichen Verdnderung bliebe. Sie zahlt zur ara Si ay or oh ger und

; en D

i i iti -

3
x S

8 ern au "

Die Perspektive dieser Politik ist — bei rok Ergainzung derpolitischen, &konomischen ~~ (ebd., S. 490). Und a ry By
|

einer verbalen Anpassung an die inter- KPnnedy, Miinchen 1964,S. 222). ,Gerade Huei eologischen Offensive gegeniiber, zur Zeit wichtigsten taktischen Atomwaf-
nationalen Entspannungserwartungen —, ipo pe lie ans Lo) on sozialistischen Landern. .NATO und fen des Westens, namlich die Jaadbom-
die Forderung nach dem Rickzug des So-

lution ermutigt und gefordert werden”
ntspannungspolitik sind keine Alternati- bergeschwader in Eifel und Hunsriick. bel

igKon i om a DOR mn (Willy Brandt: Vorwarts, Bonn, 27. 1. 65) Bn  pesschliggen Willy der Errichtung einer _atomwatfonfreien
Y : 8 ' « . i 2 W

Sgn 0 Sonallianter rt NO in So sind alle politischen Initiativen der so-
V atat exensaol) Ky 2 a.0., 8. 94 f). Zone nur wenige Kilometer nach Westen

oa ron iit oo YS zialdemokratischen  Partei gegenwirtig i dann erfillt a, orst  Yerleat . . , wihrend dio Jawogeschwader
Jung,

Sikerrechtlich kon. durch das Angebot menschlicher Etleich- geldst ist” (ebd., S
B he Aufgabe der Sowjets groBe Auswdrtsverlequnaen

denBintus Jue a SSR terung, der Verstindigung, des Gewalt- ee 29). Pes TARESie erleiden wiirden" (Helmut Schmidt, ebd.,

pon. 7 i 2 ies
Jat wechSelS  Verzichts und der besonderen Innerdouts Ci ee a 4 ; undesregierung ~~ S. 492). In Ergénzung zu dieser Strategie

st, die Bundesrepu eben als_je ear are lien ny Lk
von Helmut Schmidt ist ist es die Absicht Helmut Schmidts, durch

Land darzustellen, das auf den Frieden Status quo In Edropa fir spitere ,Rechts- Todt
gerichtet, die Bedingung und Vor- die Zentralisierung der Entscheldunasge-

| fio oflentiort = vd erase anspriiche” prinzipiell offenzuhalten, zu- Srap die fir die on- Walten im Rahmen der Bundeswehr und

gon, 5 Sotig : or15 gleich aber die eigene Ausgangsposition politik nr It aon Ort| {aurchiigine \ininicibieriinal oor iboie

dieser auf die Beseitigung des BOMML" >," herwindung des Soziallsmus da- flexibl elten neuen Strategie der nung der Bundeswehr zugunsten Kleine-

nismus orientierten Politik zuzustimmen,
Hurch zu verbessern, daB man auf dem

le response notwendig sind. Ihre rer, bewealicher Truppenteile, die zum

als die elgentliche Spannungsursache er- Sd55 oC Diplomatie, Bkonomie und pekaloiion, daB konventionelle militéri-  groBen Teil (ber taktische Atomwaffen
| pene a ese rane des. Vorrau.  Ideologle neue Eimwirkingversuche: auf I  Sufiggn, wh mon wy’ dor Buncavienny

offr una e HE So. Qebuns. die inneraesellschaftiichen Entwicklunaen Bor whieh er Th
ropa anwend- blik Deutschland eine eigene politische

ens” (Willy Brandt: Re eum
30. 3 3 uy unternimmt. Dieser Taktikwechsel ist das en,bop sich nur in dem MaBe  Fiihrungsfahigkeit und eine Fahiakeit fiir

tagGustav Stresemanns am 16.
Mai Ergebnis os schmerzhaften Umdenkungs- on 5 o i erweisen, indem es ge-  Krisenmanagement und — bei einer wei-

in Mainz, Masthinsnmiashishsipedes Bun prozesses, dal dio Politik des Wartens ! arn, id ponyendine politischen  teren Erosion von Biindnis und NATO —

eaTit iativinlig auf die politischen Ergebnisse der milltd-
\ te

gen in Europa zu schaffen. die Fahigkeit entwickelt werden muB, In

formal oti ial rischen Stirke erfolglos geblieben waren” ne at Spry Ae Shuntionan i) handlunasfahia zu

Dn

A asr : Di der Nation. Tat- k
uzierung in Mittel- eiben” (Helmut Schmidt, deutscher Bun-

Bundesrepublik einen haus Alionssuieh Waly Diana De ge uo 1086S. 9). europa gerichtet, das sich selbst als Al-  destag, 5. Wahlperiode, 140. Sitzung, Bonn

fom iegy “Dio bloBe Abwehrhaltung hat die Festi- ra zu einem européischen Sicher- 6. 12. 1967, S. 7158).
4

Ton und Kontakte mit einzelnen Gung der tatsichlichen Herrschaftsverhalt- aEr bik i & odie deut- So zlelt geaenwarti die Politik der so-

| eorialistischen Linder die Einheitlichkeit nisse im anderen Tell Deutschlands eher offen Ee * i 2 figs Entwicklungen  zialdemokratischen Fithrung darauf ab,

d touropdischen  Deutschiandpolitik  erleichtert” (Willy Brandt, Friedenspolitik dos Glei (Helmut Schmidt, Strategie den westdeutschen Imperialismus neu zu

Oe hashanund die DDR allmahiich von In Euroa, Frankfurt 1968, S. 132). Und da- ion 1808. S 20k ieirer politswion) Sknnomischen Weolorh

eh Ittelb: Nachbarn zu isolie- her zlelt die Einleitung einer Politik der _Schwierigkeit fiir die Anwendung der  schen und militérischen Offensive gegen-

ren nie.entspricht die. Absicht, -Entspannuna® auf die Absicht, ,daB wir tor Wop, oraibt sich  Ohor den soaialistischen Lindern 7u be.

Cimeine osteuropdische Linder aus dem (iberhauot erst die Voraussetzund schaf- ah Konfrontation der  féhigen und ihm im Inneren den Ausbau

Fe atischon. Block durch wirtschaftliche fen missen, damit aus diesem Ziel (der eiden militdrpolitisch organisierten Ge- seiner Herrschaftspositionen und die An-

sousistisen8 ode du aati, Wiederverelnigung) wieder eine, wenn Selschopss sions, die die Anwendung passung an die neuen Existenzbedinaun-

Bind Forderung _innergesellschaftlicher auch anders als friher zu sehende Auf-
| |bad Waffen unterhalb der aen der staatsmonooolistischen Reaulie-

on lefiokolt 4 holitische Unterstit- gabe der Politik wird" (Willy Brandt, Refe-
chwelle des atomaren Schlagabtausches rung durch die Bereitstellung ‘moderner

chwipgle on. che 4 as Jo. rat auf dem Niirnbergor Parteitagder SPD I
gleichsam unmdglich macht. Heute, wo und effektiverer Strateaien und die Inte-

zung BD) =n Be I itiolla Vorstel- 1968, Protokoll herausgegeben vom SPD- 1

sich die Trupoen unmittelbar an der Elbe aration aller demokratisch oppositionellen

i i Zur DDR brin-  Vorstand, S. 28). Daher .allt es niichtern eam gis Strémungen zu erméglichen.
|

a
b ie Politik der Entspan- gen, nflikts in allerkiir-

| gen 1aBt, herauszuldsen. Und so kann es 24 erkennen, dabd n
zester Frist den Befehl zur Auslésung di

l
:

i niemals zum Krieg nung nicht das Ziel selbst ist (Willy 4 sung der
;

BoaeiBrant Friadensoli- Brandt, Europaarchiv, Nr. 4, 1967, S. 82) } Sn zu geben® (Helmut Schmidt. \/| Sozialdemokratische
Euroa, Frankfurt 1968, S. 104), die und die sozlaldemokratische Strategie a St 13057; aS Lea Aieoioo]

Kn afioralo.  feolieruna _durchbrechen  darauf gerichtet ist, den Status quo nicht leersaine Irmasl eologie

Angebot auf Verstindiaung als einfrieren zu lassen, sondern ihn schritt- gen den notwendigen Spielraum schaffen, im Spétkal italismus
und das Angebot a

aun 4 3
i » innerhalb dessen militdrische Operationen p

eine nichtexpansionistische Partel glaub- Weise abzuwandeln und dann zu (ber. i ohne tdi Gotalr ei 5

lirdig vortragen. Zuglelch auch scheint ~Wwinden® (Willy Brandt, Friedenspolitik, ne die Gefahr eines unmittelbaren Um- Diese Rolle aber, auf die die SPD-Fiih-
I pi gen.

leAlitonon 8.2.0. 8. 83).
schlags in die Nuklearstrateaie mdalich rung sich friihzeitig festgelegt hatt

w= ar a ro sani a,
werden. Schmidt 1aBtkeinen Zweifel dar-  konnte sie nur iibernehmen ad es ie,

ef dle inneren Verhaitnisse  V. Die Militarstrategie Sncteig per dieverbéndederNATO gelang, die gesamto Partel méglichst um-

des Sozialismus einzuwirken, um syto- des Herrn Schmidt infolgedessen  zeitlichen Vorsprun:
nd Iossend aur.dissen Weg zu oriahiieren und

matisch ,Kréfte der Evolution" zu stérken. etwaige Ahnlict
prung vor ein ideologisches Instrumentarium bereit-

»ES geht um eine Politik der Transfor- Trotz der Betonung ihres friedlichen Cha- Ostonse. Pa iwes Fi i ox sgmion pi

.
Wirkliche politische und ideologi- 1 ich itik gl |

J
i

ZUngs You
a

I sologische Diversion gegen-
mation. Wirkliche po 9 rakters verzichtet diese Politik gleichwoh

i

diese Riistungsbegrenzungszone geschafft iiber den sozialistischen LandernLena
i 8
\
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lI Geltung und sind seit Godesb -  zunehmenden K trati d Polari-
i r notwendig, dem Wiedererstehen eben jener Gesel v g

ind

seit Godesberg ausge: unehmenden Konzentration und Polari
:

F ee Ss schaftsstruktur_ abzulenken, ge Lk » baut wed Yorsinar worden. Auch vor die- Sy id Klassenverhéltnisse muBte

¥ i italismus cha- einmal zum Faschismus gefil atte, sem eitpun t war die Politik und ideo- auc
J das pektrum der herrschenden Ide-

) SO oe sondern hat auch Ihre ldngerfristige Be- iE logische Orientierung der sozialdemokra- ologie einschrumpfen auf die unmittelba-

i} ig Labia der Ideologie. Sie muB die deutung fir die heute wirksame neue tischen Fihrung charakterisiert durch die ren Bediirfnisse des Monopolkapitals. Pa-

iI inneren Widersprii- Sse der staatsmonopolistischen Regu- 3 opportunistische Integration in die biir- rallel zur okonomischen und politischen

the des spatkapitalistischen Systems in lierung bel Voarioning ng Sear = gerlich Sapnalistienenflerserniimeniaie Zonal end Jar Macht und des Aus-

ihrer Herr werden. nahme einzelner ideologischer .
~ nisse, wie sie sich hinter der auc a- aus der direkten Entscheidungsbefug-

: on Se abo Wi- Gegenwartig hat sie konkret folgende Auf- q mals schon gebrauchlichen Pluralismus- nisse des Staates gegeniiber den demo-

Hi De einzelner _ideologischer gaben zu erfilllen:
}

2 ideologie entwickeln konnten. Es war  kratischen Institutionen der Gesellschaft

! Elemento und Systeme untereinander, die  Erstens gilt es, die Existenz einer Klas-
’

diese Konzeption, die aufbauen konnte  bedurfte die Theorie der pluralistischen
ber als antikommunistisches Ganzes der  sengesellschaft in der Bundesrepublik zu auf einem antifaschistischen BewuBtsein, Industriegesellschaft einer spezifischenfrationalitat des Systems ,logisch" ent- verschleiern und den Staat als ein liber die besonders geeignet war, von diesem  Einschrankung. Die liberal-reformistische

sprochen, So lst ea im Rehman der zu. den gesalischatlicier, Wieser,SIC, bri Rr iegg RatI IR¥

i
i trales Instru on ntiikten als er oraus-nehmanden Sogielen. kono een oe ges unterschiedlichen und heterogenen so- dem zweiten Weltkrieg tatséchlich eine setzung fiir die Funktionstichtigkeit eines

se und unkritische Hal-  zialen Bediirfnisse auf ein Gemeinwohl ad SoinsEnt plagay im pel Cpinigshan Pluralismus mit unterschiedli-
¥

a hin zusammenfaBt. ischen ereich erlebt. er dies war in chen Interessengruppen muBte nun derRng Sen a Zweltens ist es seine Funktion, durch den erster Linie darauf zurlickzufihren, daB  Erkenntnis weichen, daB es darum geht,
ior dor Politik der Herr- Hinweis auf die technologischen Sach- wir uns damals gegen einen massiven den Ausbruch des Konflikts iberhaupt

di fixieren. Zum anderen aber zwénge als die vorherrschenden Bedin- Angriff des Kommunismus zur Wehr set- zu verhindern" (Rudiger Altmann: Spate 1

IO crore und Kompliziert- gungen einer Industriegesellschaft eine ze muBten Lt om Honais des Nachricht vom Staat, Stuttgart 1968, S. 12).
|

0

t

isierung” durchzusetzen 2zu- 3
eformismus, in: Was bleibt vom Sozia- Dem trug die SPD-Fiihrung mit ihrer For-

|heit oes ep ge onicacions BA und reibungslosen 3 lismus, Hannover 1968, S. 85). Und auf derung Rechnung, daB Se Staat die Auf-Sian Faktor bei derLenkung Anpassung der Mehrheit der Gesellschaft 4)
der Basis dieser Entideologisierung und gabe hat, die gesellschaftlichen Gruppen

} und Organisation des gesellschaftlichen an die Bedingungen des spétkapitalisti- - »Versachlichung" der politischen Bezie- durch seine planende und ausgleichende
|} Prozesses und seiner Fortexistenz eine schen Produktions- und Reproduktions- hungen zugunsten der »technologischen Politik und durch Orientierungshilfen auf 4

© ordre Bedeutung aukommi, Es sind prozesses
or ee EEee

i dies a ie Konzeption der Entideologi-
A } 2

= Parteitag der vom
1.

bis,
5..6.fishers Fae Boer Zum rend A as Nird aus den Bedin- Schichten, insbesondere der Intelligenz, 1966 in Dortmund, Protokoll Bonn 1966). A

sinen reicht ein mechanisches ,FlieBband-  qungen der Skonomischen Struktur der nur nicht der Arbeiterklasse, Fihrungs- wenn ausgehend vom Godesberger Pro- 4

us in“ nicht aus, um den wissen- sellschaft, ermdglicht drittens die Kon- funktionen zugeschrieben werden. Und  gramm die Entideologisierung gefordert| bewuBtsein s Ge!
schaftlich-technischen Bedingungen des  zeption einer pluralistischen Industrie- ebenso konnte die Konvergenztheorie wurde, dann gewiB nicht allein, um die

Produktionsprozesses gerecht zu werden, gesellschaft zugleich die gezielte Ideolo- hierin ihren Ursprung nehmen mit dem  ohnehin spérlichen Uberreste marxisti-

der immer hohere Anforderungen an die  qisierung im Sinne der Integration und Hinweis, daB der Fortschritt einer Gesell-  schen Denkens endgiiltig aus der Partei :

geistigen Qualitaten der Arbeitenden rich- der Bindung an die politischen Formen
|

schaft nicht durch ihre ideologische Rich- zy eliminjeren, sondern zugleich auch,
|

fet und von ihnen die Fahigkeit verlangt, der bundesrepublikanischen Kiassengesell- x tung, sondern dadurch charakterisiert ist, um alte liberal-reformistische, tendenziell
:|

in Systemzusammenhangen denken und  schaft, die in ihrerbilrgerlich pariaments. - eydnindus)ome insnopaisticte Stromungen in der
i

& ragung als ernative PD zurlickzudrdngen, wie sie sich zum

repn os die ana Lydor sozlalistischen Lé&n- ; der ,Fachmann . . . von dem ost-west- Beispiel hinter ba Vorstellungen= von

schaftsbasis, daB die totale Entpolitisie- der dargestellt werden.
ns | Dehii ion Ser Visehshstomor eile verbergen. An

2
6

ng (ber- op ie Theorie der Entideologi-
r

|
-

ihre Stelle sollte die Einsicht treten, daB| IgE lg Sener 5 GrRe-deolagisiorunakeines- dens, .Gilterslon| 1962,:8. ‘18a, der Eigentumsbegriff . . .
die zentrale

itis! i i i zielten ide- bar gegeniiber, viel- Nicht daB die herrschende Klasse heute Rolle, die er im europdischen SozialismusPolitisierung im Sinne ihrer ge: wegs als unverein! geg
; e I g o,

I ologischen Mobilisierung fiir die Inter- mehr wird eine dieser Komponenten je ¥ auf diese Moglichkeiten der Entideologi- lange gespielt hat, endgilltig verloren* hat
{ essen des GroBkapitals Im Inneren und nach den unmittelbaren sugsnblicinen N Siorung, er anvarenineons oe (Pes TL nsoie or Sozialis-

iiber den sozialistischen Landern. afteverhaltnissen in den Vorder onung der fihrenden Rolle der Intelli- mus? a.a.O., S. .
Die Verneinung

| 85 bilden der Zwang zur ,Entideologisie- ikl und propagiert, ohne daB da- genz auf Grund technologischer Sach- des antagonistischen Klassenverhaltnisses
ii rung" und der Zwang zur ideologischen pei prinzipiell auf die andere verzichtet SA verzichten wirde als Mittel, die zwischen Kapital und Arbeit zugunsten

ivi die beiden Grundpfeiler der il lassengegensatze und die Klassenpoli- der Pluralismustheorie ,bedeutet Ab-Akiiiening oi
eologie Re Privat-

re
eption der plu- | tik in der BRD zu verschleiern. Aber sie cchiednehmen von der urspriinglich weit-antikommunistischen Id g Und viertens ist die Konz Pp!

= industrie. ralistischen Industriegesellschaft eine ge- reichen heute nicht mehr allein aus zur verbreiteten Meinung, die sich zum Teil

io Ki tion d luralistischen Indu-  eignete Ausgangsbasis fiir die Entwick- X
Beherrschung und Bewdltigung des ideo- auf Marx und nicht zuletzt auf die faszi-

oe iron ally fekt diese An- lung der Konzetion des ,demokratischen logischen Klassenkampfes. Mit dem Uber- nierenden Vereinfachungen von Engels
! Siege he he ben Lage, die ver- Sozialismus®, der als Pendant zur Inteqra- gang in die neue Etappe der staatsmono- stiitzte, die davon ausging, daB es vor

| orieningen ou Ha n
Se : Skapitalisti- Honsstrateqie die ideologische Einwirkung | polistischen Regulierung erwies sich auch allem anderen darauf ankomme, die Pro- 1

t uae pgOT Sapna Sie auf die innergesellschaftlichen Verhalt- i das Prinzip des Laissez-faire, der Sponta-  duktionsmittel zu sozialisieren® (Willy
|

hatt icht nur ihre Bedeutung fiir die nisse des Sozialismus ermdglichensoll.
i

neitdt, der wenig zielgerichteten Buntheit Brandt: Interview mit Leo Bauer, a. a. 0.).
> iy Hien Restauration des Kapitalismus All diese Faktoren kommen aegenwartig der Pluralismustheorie den neuen Bedin- Die Sozialisierung l6st nicht die Pro-

in der Bundesrepublik, in der es galt, von in der sozialdemokratischen Theorie zur
\

gungen nicht mehr angemessen. Mit der bleme einer modernen Industriegesell-
E

|
to

.
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i schaft* (Der Sozialdemokratismus“ 148t rechts, und der SPD, alle Krafte links von zu. Ihr Sozialismusbegriff ist die schlichte  sozialistischen Léndern gegeniiber stellt| die SED nicht schlafen, a.a.O., $.387). einer angenommenen Mittellinie auf diese Rezeption des friihbiirgerlichen Individua- sich die SPD dar als der dritte Weg zwi-
Die Entideologisierung zielte also auf die hin zu sammeln (Heinz Kiihn im Spiegel lismus, unter staatsmonopolistischen Be- schen Kapitalismus und Kommunismus und

| Beseitigung der letzten ,Ressentiments Nr. 24/1968), operiert die sozialdemokrati- dingungen gewendet gegen die Entfrem- als Alternative, ,die durch ihren gesell-
gegenuber der Skonomischen und politi- sche Fiihrung mit einem Image, das die dung der Menschen gegeniiber einer ab-  schaftlichen TransformationsprozeB, den
schen Machtkonzentration. darstellt als .Dritter Weg" gegen- strakten Gesellschaft, gegeniiber den In-- sie herbeifiihrt, weit hinein in den kommu-
In der léngerfristigen Perspektive der in- er dem Konservativismus einer CDU und stitutionen. ,Es ist die vieldiskutierte Ak-  nistischen Machtbereich strahit* (Bruno
neren und auBeren Klassenauseinander- dem Kommunismus, und damit _befahigt, zentverschiebung vom spéten auf den frii-  Kreisky, Sozialdemokratische Perspekti-
setzung kann die herrschende Ideologie @lle diejenigen, die in eine kritische Di- hen Marx, von der Okonomie zur Anthro- ven... a.a.0., S.235). Auf Grund des
aber nicht lediglich auf der Entideologi- Stanz zum kapitalistischen Herrschafts- pologie* (Peter Glotz, ebd.S.109). veranderten internationalen Kréfteverhalt-
sierung aufbauen.Im Rahmen der System- -System geraten sind, aber noch nicht den Lenin brachte diese Entwicklung auf die nisses stellt der demokratische Sozialis-

| auseinandersetzung ist es die zunehmen- Weg zum Sozlalismus finden, erneut an kurze Formel: ,Der innerlich verfaulte Li- mus mit seinen beiden Saulen, dem poli-
de dkonomische Stabilisierung des Sozia- die staatsmonopolistische Herrschaft her- beralismus versucht, sich als sozialistischer ~~ tischen Pluralismus und dem biirgerlichen
lismus, im Inneren sind es die sich ver- anzuflihren. _Hierbei ist sie ~durchaus in Opportunismus neu zu beleben” (W.I. Le- Individualismus, eine Modifizierung des
tiefenden Klassenwiderspriiche, die eine derLage,kritische Elemente in ihre Theo- nin Bd. 18, Berlin 1962, S.578). bisher dominierenden ideologischen In-
entsprechende ideologische Reaktion er- © vom demokratischen Sozialismus auf- Seine konkreten Ausdrucksformen .in der struments der Konvergenztheorie dar. Ihre
fordern. Je weniger der Imperialismus in  2usaugen und zu neutralisieren, indem sie sozialdemokratischen Tagespolitik findet ~ Spekulation, daB sich die beiden anta-
der Lage Ist, sinnvolle Ziele fir das ge-

Sie von den Klassenzusammenhéngen im er in Hearings, in der Forderung nach gonistischen Wirtschafts- und Gesell~
sollschaftliche Handeln aufzuzeigen, je Rahmen der pluralistischen Theorie los- | »mehr Transparenz* der politischen Ent- schaftssysteme unter den Bedingungen
mehr die Fassade der Wohistandsgesell- 9st. .Die Puppe Barbie’ ist das bisher scheidungen, in Reformvorschldgen, die der ,technologischen Sachzwénge und ge-
schaft und der Konsumideologie abbrdk- deutlichste Symbol dieser auf sanften den individuellen Aktionsspielraum erwei-  samtgesellschaftlichen Planung” in der
kelte und je mehr Menschen feststellen Reklameterror gestiitzten Gliicksideologie. tern sollen, einmal, weil das eine Bedin- Art einander annéhern wiirden, daB auf

| miissen, daB sie von der Beteiligung an Hier und nicht bei der Vertellungsgerech- gung fir die Bewdltigung der gesellschaft- eine Restauration der kapitalistischen Ver-
der politischen Entscheidung immer mehr tigkeit miBte heute eine sozialistischeKa- lichen Produktion und Reproduktion auch  héltnisse in den sozialistischen Landern

| ausgeschlossen werden, um so notwendi- Pitalismuskritik primar einsetzen! Denn unter privatwirtschaftlichen Bedingungen, zu hoffen sei, muBte in dem MaBe als
| ger werden ,Ausldsse” und ,Kandle",die dieser Konsumkapitalismus ist nicht nur zum anderen auch fiir die Integration ist. Illusion erkannt werden, in dem sich die

ein Umschlagen in den Kommunismus ver-  ©ine Verletzung des ,Menschlichen im Die entscheidenden zentralen Machtver-  sozial-6konomische Basis des Sozialismus| hindern und neue ,Identifikationschancen* Menschen, sondern auch eine Geféhrdung héltnisse und 6konomischen Strukturen stabilisierte. ~~ ,Die  praktisch-politische
| (Helmut Schmidt, Strategie des Gleich- der Demokratie" (Pedro Graf, Was bleibt sollen hierbei unveréndert bleiben. Die  SchluBfolgerung der imperialistischen Stra-

gewichts, a.a.0., S. 289) mit der kapita- VOM Sozialismus, a.a.0., S. 77). ideologische Aktivierung groBerer Teile tegietheorie ist, daB konterrevolutionire
listischen Gesellschaft eréffnen. Hierin Die Theorie des demokratischen Sozialis- der Bevdlkerung, vor allem der wissen- Entwicklungen vom Uberbaubereich aus-

liegt im Gbrigen der Grund fir die Reha- mus spekuliert auf die zahlebigen, klein- schaftlichen Intelligenz und der organi- gehen missen." Und sie sieht die ,ldeo-
bilitierung der Funktion des ,sozialen biirgerlichen Anschauungen vom Individu- sierten Arbeiterklasse fiir die staatsmono- logie als das gegebene Feld an, auf dem
Konflikts”, der aber nun als Integrations- alismus. Sein Freiheitsbegriff ist jenseits polistische Politik wird unter der Parole operiert werden kénne, und kalkuliert da-
und Anpassungseffekt eher auf der Ebene der Klassenproblematik konzipiert als ein

A
von ,Mehr Demokratie” erreicht, indem be- bei ein, daB der Ubergang vom Kapitalis-

I der politischen Diskussion angesiedelt Mehr an personlichem Spielraum fir das wuBt die kleinbirgerlich-liberalen Hoff- mus zum Kommunismus — wie Lenin sagt
( wird, als daB er real zum Austrag kom- prinzipiell abstrakte, von den konkreten nungen auf eine ,reine Demokratie ge- — eine ganze geschichtliche Epoche um-

men soll (vgl. hier auch: Rolf Dahrendorf, gesellschaftlichen Verhéltnissen losgeldste néhrt werden. ,Wir sind dahin gekommen, faBt, in der ,Schwierigkeiten und verwik-
Gesellschaft und Demokratie in Deutsch-  Individuum. ,Sozialismus ist Ausdruck der die biirgerlich-liberale Demokratie zu ak-  kelte Situationen unvermeidlich sind’ (W.I.
land, Minchen 1966, S. 173 und S. 239). Sehnsucht nach einer gerechten, sozia- zeptieren. Das ist gut so, wir kénnen da- Lenin Werke, Bd.31, S.22). Insbesondere
Diesem Ziel dient die unter dem Programm len, humanen gesellschaftlichen Ordnung, beibleiben, das hat sich bewéhrt. Wir ver- in solchen Situationen werden kleinbiir-
der ,Re-ldeologisierung” vorgetragene die den Menschen in jedem einzelnen In- gessen dabei aber, daB diese birgerlich-  gerliche Denkweisen, die auch in der so-

| Integrationsstrategie der SPD. Pigs achtet; die a freie Sern Domus ni] wirklicher Demo-  zialistischen Gesellschaft fortwirken, re-
I :

a

ia ntwicklung eines jeden die Bedingung ratie noch weit entfernt ist.“ Demokratie, aktiviert" (K. Ziesel, Modifizierte Konver-pe Tage ar RY deniogisisningsthghi fir die freie Entwicklung aller ist. immer wdefiniert als die aktive Teilnahme eines  genztheorie, in: Forum, Nr. 8/1970, S. 17).
zialismus mit immer groBerer Intensitat, ging es im Sozialismus um den Men- jedenBirgers am Gemeinwohl (Gunther Und in diesem Sinne sagte Willy Brandt
weil viele, vor allem junge Menschen, mit ~Schen, um sein Glick, um seine Mensch- 1 Nenning, in: Was bleibt..., S.67). in seinem Bericht ,Zur Lage der Nation®,
Recht wissen wollen, was denn eigentlich lichkeit. Und wenn auch in Verkennung daB der Ausgangspunkt der Konvergenz-
jenseits des  Wohlfahrtsstaates liegt” der menschlichen Mdglichkeiten _kollok- VII. Biirgerlicher theorle falsch sei (Willy Brandt, FAZ, 15.

|
(Bruno Kreisky, Jenseits des Reformismus, tivistische Ideen ibergewichtig wurden, so . ge

y

Januar 1970). Und ergénzend fiigte er an:

a.a.0., S. 86). ,Vor allem die aufgeweck- blieb der Sozialismus in seiner innersten Individualismus ,Driiben spricht man immer vom Gegen-| ten, politisch denkenden und politisch ~Substanz doch auf den einzelnen Men-
egen die Herrschaft satz der Wirtschafts- und Gesellschaits-

| agierenden Menschen haben das Bedirf- schen festgelegt (Waldemar von Knoe- geg
5

errscha systeme. Ich sage: noch wichtiger ist der

i nis, genauer herauszufinden, warum sie ingen: Anthropologische Orientierung der der Arbeiterklasse Gegensatz der politischen Systeme" (Willy
der einen Partei ihre Stimme geben und Politik, in: Was bleibt

. . ., a.a.0., S. 99). Brandt auf dem Saarbriickener Parteitag
i nicht der anderen” (Bruno Kreisky, ebd.). Gerade der Vorwurf, den die Vertreter des Diese Konzeption soll zugleich auch das der SPD, Frankfurter Rundschau, Pfingsten
| demokratischen Sozialismus gegeniiber geeignete Instrument sein, in die inner- 1970).

il Entsprechend der Arbeitsteilung in der den Marxisten-Leninisten erheben, nam- gesellschaftlichen Verhéltnisse des Sozia-  Entsprechend zur Korrektur dieser Kon-
| Integrationsstrategie, in deren Rahmen lich daB sie sich dogmatisch an das 19. lismus einzuwirken und konterrevolutio-  vergenztheorie, die seinerzeit eine ,Ent-

|

der CDU die Aufgabe zufillt, alle Kréfte Jahrhundert klammerten, trifft hier auf sie nére Strémungen zu entwickeln. Auch den  ideologisierung” zugunsten der ,techno-| 12 13
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logischen Sachzwiange“ erforderte, unter- ten wird auf die Unterhéhlung und die x = =Ea der ns Imperialismus er-  Beseitigung der politischen Waa So ae pg Die formierte Demokratie
anzend nun die Re-ldeologisierung des  beiterklasse und ihrer Partei gezielt. Durcleelinan Sozialismus, der nun nicht die Ablenkung von der sozialokonomi- - der CDhuU/CSuU Gerhard Bessau

mehr auf einer Konvergenz der sozial- schen Basis und mit der bewuBten Neu-
o6konomischen Basis der beiden Systeme plisiarung der gesellschaftlichen Rolle
aufbaut, sondern auf einer ,Konvergenz® les Staates soll erreicht werden, daB die

/des politischen Systems, dessen Modell  Herrschaft der Arbeiterklasse in Frage ge-
f nach dem Vorbild der pluralistischen Ge- stellt wird zugunsten eines der kleinbir-

:

|
sellschafts- und Staatstheorie vorgestellt gerlichen enlis SHgRNank Imaniewird. ,Die differentia specifica zwischen olitischen Pluralismus entsprechend dem

:
ur i y ol ypolitischen Systemen = nicht die Frage ig der sozialdemokratischen Fihrung in

|

Sozialdemokraten und CDU/CSU-Politiker Englands hingewiesen wird. Die parlamen-
nach dem Privateigentum oder vergesell- der Bundesrepublik reprasentierten. Und waren sich noch vor der Bildung der Gro-  tarische Demokratie hétte dann auch in
schafteten Produktionsmitteln,ist Gberhaupt so waren auch in der CSSR, an deren Ent- Ben Koalition darin einig, daB Jaspers mit der BRD ihre natiirliche Balance gefun-
keine ,6konomische’ Kategorie, sondern  wicklung sich der demokratische Sozialis- seiner Warnung vor einer abermaligen den und das auch ohne Anderung des| liegt im Bereich der politischen Freiheits- mus bewahren sollte, die Theorien der deutschen Diktatur, auf derem Weg sich ~ Wahlrechts; die Rolle der englischen Kon-
rechte” (Peter Glotz, a.a. 0. S.99). Der Intelligenz ,die ideologische Vorausset- | die Bundesrepublik befinde, eine falsche, ~servativen habe in Westdeutschland ohne-Ii Gegensatz ist nicht der ,zwischen Kapita- zung fiir den Fortschritt in Richtung auf eine gefahrliche, nicht zu beweisende Be- hin die CDU/CSU inne, die SPD sei das
lismus und Sozialismus, nicht der Gegen- einen politischen Pluralismus® (Peter Chri- hauptung aufstellte. Jaspers fragte ,Wo- Pendant zu Labour. Wiirde die Diskussion !

satz zwischen Privateigentum und Staats- stan Ludz: Der ,Neue Sozialismus' in: Die hin treibt die Bundesrepublik?“ und be- erneut auf Jaspers zuriickkommen, dann
| eigentum, sondern der Gegensatz zwi- Neue Gesellschaft, Nr. 1, Bonn 1970, S. 55), Ri schrieb in seiner Antwort den ProzeB, der  wére sicherlich niemand mehr bereit, seine
| schen Demokratie und totalitirer Dikta- aufbauend auf einem prinzipiell klassen- mit groBer Wahrscheinlichkeit zur Militar-  Einschétzung zu teilen, zumal eine Wie-
|

tur” (Richard Lowenthal ,Jenseits des So- neutralen birgerlichen Individualismus. t diktatur fiihren werde. Die Durchgangs- derbelebung der GroBen Koalition auf
zialismus?“ in: Was bleibt... a.a.0. ,Alle diese Vorstellungen, so verschieden stationen _zeichneten sich fur ihn ab in lange Sicht nicht mehr denkbar erscheint.

8.15). sie sein mogen, untersucht man sie im ih Gestalt einer verfestigten Parteienoligar-
Diese Verschiebung ergibt sich aus der einzelnen, haben einen Wesenszug ge-

[
chie, aus der einmal eine Allparteienregie- politische Wissenschaft und die Organe der

Starkung des Sozialismus und einem Ka- meinsam: das Individuum hat den Vor-
i rung hervorgehen werde; ferner nannte  sffentlichen Meinungsbildung verwenden

pitalismus, der sich immer offensichtlicher rang vor der sozialen Gruppe, das Sub- i er die Notstandsgesetze, die Minimalisie- in diesem Zusammenhang formale Argu-als unfihig erweist, die Aufgaben der Zu-  jekt vor dem Objekt“ (ebd., S.58). rung der Grundrechte sowie die sukzes- nente, um den demokratischen Charakter
kunft im Interesse der Gesellschaft zu be-  Wahrend sich so die Politik der SPD-Fiih- i sive Verminderung der Méglichkeiten po- der CDU/CSU gegen skeptische Stimmen
wiltigen. Daher konnen konterrevolutio- rung und ihre Integrationsstrategie nach litischer Kontrolle.

zu verteidigen; denn die These von einerI nare Theorien nicht schlechthin als Auffor- innen als geeignete Instrumente zur Sta- Wenige Jahre nach Jaspers’ warnender optimal funktionierenden parlamentari-
I} derung zur Rickkehr zum Kapitalismus bilisierung und zum Ausbau des spétkapi- Prognose hatte die GroBe Koalition, hatten ~~ schen Demokratie auf Grund des faktisch
iif vorgetragen werden. Konkret reaktiviert talistischen Systems erweisen, soll der de- SPD und CDU/CSU die Notstandsgesetze  existierenden Zweiparteiensystems steht

| der demokratische Sozialismus im Rah-  mokratische Sozialismus die westdeutsche mit verfassungsandernder Mehrheit — und fallt mit der demokratischen Legitima-
men seines politischen Pluralismus még-  Privatindustrie zu neuen Offensiven ge-

, .streng legal”, wie es das Grundgesetz tion der dieses System in Gang haltenden| liche Anspriiche von sozialistischen Lei- geniiber dem Sozialismus befahigen und 8 vorschreibt — in Kraft gesetzt. Fir die Parteien. DemgemiB wird der CDU/CSU
I tungskadern, speziell der Intelligenz, auf dort die Einleitung der Konterrevolution : Wahrnehmung der ,politischen Kontrolle“ ein gleiches politisches Verhalten zuer-

die politische Staatsmacht. Zum pn vom Uberbau her ermdglichen. sorgten damals 50 FDP-Abgeordnete. kannt wie den englischen Konservativen,
reaktiviert er kleinbiirgerlich-individuali- as

i ; i i daB sie ndmlich an einer einmal (ibernom-
stische Anschauungen gegen die ,Erstar-  (Fortsetzung (ber einen Vergleich ver- Ii iyae Ihe hg menen Regierungsgewalt nicht gegen den

!

rung und Verfestigung“ der sozialistischen  schiedener ideologischer Positionen in der = Wtigkeit In die Rolle einer parlamentar- Willen der Wahler festhalten werden, un-
i Staatsmacht, die die Uberwindung der Ent-  Studentenbewegung mit denen der SPD 3

schen Opposition gedréngt, obwohl sie geachtet der politischen Welten, die zwi-

| fremdung verhindere. Mit beiden Momen-  folgt.)
| die stirkste Fraktion blieb. Die daraus Schen deutschen und englischen Zustédnden

&

erwachsenden heftigen Auseinanderset-  !agen und liegen.
r zungen zwischen CDU/CSU auf der einen, Bei diesem Bemiihen um den Nachweis

J
\ SPD/FDP auf der anderen Seite lassen — eines demokratisch unanfechtbaren Ver-

| werden die Kriterien von Jaspers zu- fahrens, nach welchem mit Hilfe der Par-
i grunde gelegt — zumindest auf tiefe Ge- teien die politische Willensbildung des

I ih gensétze innerhalb der Parteienoligarchie  Volkes organisiert und artikuliert wird,
| schlieBen, was viele politische Kommen- f(indet die 6konomische Struktur der Ge-|

- latoren dazu verleitet, von einer kraftvol-  sellschaft keine Erwédhnung. Die formale
| r n | l len Wiederbelebung der parlamentarischen ~~ Gleichheit der Stimmen und die Mdglich-
| a 0 1 n Kontrollfunktion durch die CDU/CSU zu  keit ihrer unbehinderten Abgabe sind dieXi sprechen. Heute, nach den Landtagswah-  hinreichenden ausschlaggebenden MaB-

X
Iga Jn New, NSSennen und i Saar-  stébe dafiir, ob von dem Bestehen einer

T
= no | land, wird sogar der Trend zum Zweipar- Demokratie ausge angen werden konneEin Abonnement ( 5 Hefte) 5, DM ohne Portokosten

: teiensystem als positive Entwicklung her- oder nicht.Dab dio ,Stimme*“ eines Abs
4

$ vorgehoben, wobei auf die hierzulande oder Flick auf dem Felde der politischen
| stets idealisierten Verfassungszustdnde  Auseinandersetzungen ungleich gréBeres
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Gewicht hat als die von Brenner oder angloamerikanische und franzésische Po- wendig ist, wie es 1933 der Fall war. heitspartei mit i

Vetter ist nicht Gegenstand von der Wis- litik ging es fortan um die Konservierung Vordergriindig spricht vieles gegen diese EE ikion™h
senschaft von der Politik; somit findet des deutschen Antikommunismus, darum, Kontinuitét: es gab und gibt keine kon-  Existenz der CDU/CSU, ohne die — mo-

dieser Umstand auch héchstens in mali- ihn mit der rational begriindeten Ideologie junkturelle Krisenlage wie gegen Ende der  nopolistischen Interessen verpflichtete —

zidser, aphoristischer, keinesfalls ernstge- der Demokratie zu verschmelzen. Einig Weimarer Republik und es spricht nichts  biirgerliche Einheitspartel htte ein solcher
meinter Form Eingang in Kommentare der ih sich die alliierten Sieger und die fiir eine mit jener Zeit zu vergleichende  AngleichungsprozeB nicht einmal der Ten-
bhiirgerlichen meinungsbildenden Industrie. eutsche Bourgeoisie in der Zielsetzung; Breite der revolutiondren proletarischen denz nach stattfinden kénnen, und dber-

infolgedessen konnte der faschistische Massenbewegung. Allerdings waren dies dies macht sich zwischen CDU/CSU und
Doch diepolitischen Ereignisse in Deutsch- Ausgangspunkt — namlich der Integratio- nur aufs neue lediglich aktuelle Anldsse SPD in einem gravierenden Punkt eine
land in den letzten 50 Jahren verdeutlichen  nismus — kontinuierlich beibehalten wer- oder auslésende Momente gewesen, die letztlich kaum zu uberbriickende Differenz
mit wiinschenswerter Klarheit, daB unter - den. Unter dem Druck der Anschauungen es fiir die Bourgeoisie dringlich gemacht geltend, die zwar einen ideologischen Ur-
den Voraussetzungen privatwirtschaftiicher des rationaleren westlichen Kapitalismus hétten, zum Typus der totalitéren Einheits- sprung hat, aber fiir das totalitire biirger-
Produktionsverhéltnisse Politik nichts an- wurde die irrationale Hille abgestreift partei zuriickzukehren, wenn es 1949 wirk- liche Denken wichtig genug ist, darauf hin-
deres ist und sein kann als konzentrierter und durch eine scheinbar gesellschafts- | lich die Konstituierung eines liberal-  zuarbeiten, um die SPD zur "endgiiltigen

|
Ausdruck der kapitalistisch betriebenen ~~ dienliche funktionale ersetzt. biirgerlichen pluralen Parlamentarismus ~~ Kapitulation zu zwingen: es handelt sich

I Okonomie. Selbst ein so konservativer Dieser Wandel im Uberbau trat mit dem gegeben hatte. Einen solchen Rilckfall in darum, wie das konkrete Ordnungsgefiige
| Militarpolitiker wie der frilhere USA-Pra-  Grundgesetz nachhaltig in Erscheinung. die iiberlebte historische Epoche des Ka- des Sozialismus eliminiert werden kann,
|

sident und General Eisenhower konnte an Es kann als eine methodisch iiberzeu- pitalismus war jedoch nicht zu erwarten; dariiber hinaus, in welchem Verhiltnis Ge-
dieser Tatsache nicht vorbeigehen, wies  gende Lésung des Problems einer Syn- denn einmal blieb auch nach dem verlo-  sellschaft und Staat stehen.
er doch am Ende seiner Prasidentschaft these von Antikommunismus und Demo- renen Krieg der deutsche Kapitalismus Solange die SPD gegeniiber dem Kern der

eindringlich auf die Gefahrenhin, die der kratie gewertet werden. Der propagan- staatsmonopolistisch organisiert, was zum  westdeutschen Arbeiterklasse, dem Indu-
iberméchtige EinfluB des militérindustriel- distische Effekt liegt dabei in der Vermitt- anderen die Gesamtgeselischaft nicht aus  strieproletariat, infolge der stets prasenten

t len Komplexes in den USA fir die ganze ung des Glaubens, aus den Erfahrungen der wachsenden Polaritit von Arbeiter- gesellschaftlichen Alternative als Arbeiter-

| Welt heraufbeschwort. Die revolutiondre des Zerfalls des parlamentarischen Sy- klasse und monopolistischer Bourgeoisie partei aufireten muB, kann sich selbst

Opposition der Arbeiter entspringt der stems vor 1933 pragmatische und zukunfts- entlieB, wihrend in der liberalen Ara die ihre derzeitige Filhrung um ihrer Selbst-

I Notwendigkeit, im Interesse der iberwie-  sichere ,demokratische” Konsequenzen Bourgeoisie in sich noch stark differen-  behauptung willen nicht einem Antisozia-
| genden Mehrheit der Bevolkerung jener  gezogen zu haben. In Wirklichkeit aber ziert war. Und auf diese, den Liberalismus  lismus verschreiben, der in erster Linie mit

| einseitigen Herrschaftsauslibung schon wurde rational” lediglich der Faschismus Uberholenden Polaritit muBte der Staats-  militarischen Mitteln operiert. Statt dessen
deshalb ein Ende zu setzen, weil sie vom  modifiziert. Hierflir mogen zwei Beispiele monopolismus  weiterhin mit totalitiren wird die Konzeption einer ideologischen
Biirgertum als Herrschaft im Sinne des  geniigen: Artikel 21 Grundgesetz bestimmt Mitteln reagieren, um die emanzipatori- und politischen Aufweichung und Zerset-

i .Gemeinwohls“ per Verfassungsnormde- an sich“ freie Partelen zu Staatsorganen; sche Vereinheitlichung der Arbeiterschaft zung der sozialistischen Lénder von innen
A klariert wird. Um diesen revolutiondren der Versuch der KPD, sich dem zu wider- qua KlassenbewuBtsein angesichts einer  heraus verfochten. Daher stehen Konver-

| Anspruch abzuwehren, antwortete 1933  setzen, fiihrte zu ihrer Zerschlagung. Die sozialistischen DDR zu verhindern. genztheorien oder ,dritte Wege" im Vor-
das damals bereits unter der BotméBigkeit  Formel, der Kanzler bestimme die Richt- Es wird verschiedentlich darauf hingewie-  dergrund, was wiederum auf die grund-

| der Monopole stehende deutsche Biirger- finien der Politik (Art. 65, GG) in Verbin- sen, daB das gesamte Parteiensystem in  sitzliche Diskussion des Verhiltnisses von

tum mit der Abschaffung eigenstindiger dung mit dem ,konstruktiven MiBtrauens- der BRD ,der Substanz nach“ zur Ein- Wirtschaft, Staat, Gesellschaft Auswirkun-

gesellschaftlicher Gruppen, mit der terro-  votum“ (Art. 67, GG) schlieBt direkt an

}

ristischen Einsetzung einer antiproletari- die positive Seite der ,Fiihrer-Rolle in

I schen Einar ung wih iid Sint der politischen is a, ae = der
beiden ,MaBnahmen® rechtfertigenden to-  effektiven Unkontrollierbarkeit der Exeku- ; 2

| talitaren Ideologie, bestehend aus irratio- tive beruht und inzwischen allen Staaten
Sine aktuelle Neuerscheinung

f nalen Komponenten, get ioisaemeln des organisierten Kapitalismus gemein-
[ Rij sschaft", des ,Fithrer"-Ethos un er sam ist.

A

| Stoatealimacin 2 gingwarm,49 Your Der offenstehende Komplex einer die
. .

utger chafer
| widerstandslos in das faschistisc ~ Politik des deutschen Nachkriegskapitalis-

2

Sen i fon Der Bo mus bestimmenden Einheitspartel Be Die Misereder theologischen Fakultiten
menbruch des Hitlerfaschismus veranschau-  schlieBlich durch die Griindung der CDU/ HH H

lishte der vorerstgeschiagenen deutschen GSU golgst. Um eine exakte yore Dokumentation und Kritik eines Tabus
Bourgeoisie drastisch, welche Konsequen-  Ejnsicht in den politisch-6konomischen ) ) 4

zen ein betont irrationalistisches Integra-  Charakter der ee on staatlichen oa phi Anmerkungen, Literaturverzeichnis, Personenregister

tionskonzept haben muB. Es war nicht nur Ordnung zu gewinnen, ist es erforderlich, :

| 1

bei der deutschen Arbeiterschaft diskredi- die Funktionsweise der CDU/CSU aufzu- Ein unentbehrliches Handbuch fiir jeden, der sich mit der Hochschulpolitik
tiert, sondern noch stérker in den west- decken, und zwar unabhéngig von dem oder dem Verhiltnis -von Staat und Kirche befaBt. Es enthélt u.a. eine Zu-

| lichen kapitalistischen Landern, zumal dort ~~ Selbstverstandnis der Mehrzahl ihrer Mit- sammenstellung der einschldgigen Bestimmungen der Kirchenvertrage sowie

!
geniigend pragmatisches Verstandnis da- glieder und Funktionare. Vorerst ist zu

der Satzungen, Priifungs-, Promotions- und Habilitationsordnungen sémtlicher

I

fiir vorhanden war, daB eine Einbeziehung  klaren, warum unter den Bedingungen der theologischer Fakultaten.

der deutschen Monopolbourgeoisie in die BRD ebenso eine biirgerliche Einheitspar- I

antikommunistische Globalstrategie ohne tei mit totalitirem, also jede klassenpoli-
VERLAG HUBERT FREISTUHLER

i ideologische und praktisch-politische Um- tische Alternative der groBen Mehrheit zer- 5840 Schwerte 1, Postfach 1226
orientierung nicht opportun ware. Fiir die  stdrendem Anspruch gesellschaftlich not- EHaeesremr——e————————————————riemeee eEo————

i
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gen hat. Immer noch miissen aus Griin- war der Kampf gegen die gesellschaftliche,
a

i i i H

\ den der ideologischen Einwirkung auf die gegen die — philosophisch interpretiert — Gruppen des Kapitals, wenn es um die zu einersolchen von Demokratie und dro-

¥ gs
i 7 g auf die

; y
erteilung des von der Arbeiterklasse ge- hender Sowjetisierung verfalscht. Erneut

{ rbeiterschaft Riickgriffe auf ,sozialistisch transformatorische deutsche Demokratie- schaffenen  Mehrert ht. i f :
3

Yeu eT
: efarbte Reformismen vorgenommen wer-  auffassung. Die Spuren von Hegel, Marx f rtrages geht. Diese bringt die Krisenanfalligkeit der Kapitali-
.

g
1

rg €

g Pp ge:,1iVie Widerspriiche traten folgerichtig dann her-  stischen Ordnung auf deutschem Boden
] den. Der sozialdemokratische Integratio- und Engels vermochte auch der 12jéhrige vor, als die CDU/CSU gemeinsam mit der die unheilvolle Tendenz zur faschistischen

| nismus bleibt somit uneinheitlich. Hiervon ere, nicht zu I8schen. Unter der SPD eine die Uberproduktionskrise aus- = Herrschaftsform hervor; denn ihre histo-
W ist der totalitére CDU/CSU-Integrationis- Cl /CSU-Agide setzten zwel Bewegungen nuizende forcierte Konzentrationspolitik  risch-materielle Ausgal asl d ideol
BE mus sowie Antikommunismus aus soziolo- ein, zum einen die wissenschaftsinstitutio- zugunsten der GroBwirtschaft betrieb, wo- techs AVerf a2 oe 2gS UNC 42OF

gischen Bedingungen heraus frei; die ost- nelle Etablierung der angelséchsischen De- 1 bel die SPD-Technokraten aus ideelogi- Pisehe oy 4 oe py csu

I politische Taktik hat daher einen unter- mokratievariante, die wegen ihrer empiri- schen Motiven ihre Unterstitzun LEE anderen Matis or arisch ver-
schiedlichen politischen Stellenwert: sie  stischen Einseitigkeit eine individuell inter- versagten, die CDU/CSU aber der i a > 2d pera me. Indem sie

: dient der volligen Militarisierung der Ge- nalisierte Kapitalismusbeiahung intendiert, ischen N Lr }

ono- sich in der ersten Etappe ihres Aufstiegs

at Wie enit dor EinfluB der CDU/  2gm anderen die Kriminalisierung des fort: |
mischen otwendigkeit folgte, die fallende noch als konservatives Integrationselement =

+

g des fort Profitrate der Konzerne zu stabilisi k ie di

| CSU trotz dieser soziologischen Divergenz ~~ schrittlichen deutschen Demokratiekon- ie Dialakti hs
Stanilisieren (iiausgeben konnte, legis Sisidie Grindiage)

( 0 S 1 C i I€ Die Dialektik von Politik und Okonomie fiir die Einbeziehung auch der reaktionar-
immerhin gediehen ist, zeigt das ,WeiB- zepts. Diese praktisch-politische Umset- fihrtefunterfden\Vorzaichen tes Parla IX stone chichien ‘dos {Bi
buch” des Verteidigungsministeriums un-  zung einer engen, rein kapitalistischen Son ariona Trio Eo Aer a

Tae trgeruns lindas
ter dem Sozialdemokraten Helmut Schmidt. ~~ Ausdeutung des Demokratiebegriffs wurde der NPD. einer AER Pe ne a ee
Erst dann, wenn die SPD unwidersorochen im Namen rechtsstaatlicher Normen durch Mittelbourgeosie, die aus existenziellen sition os eine Qualitas bore ‘

diese Position der CDU/CSU eingenom- das von Adenauer beantragte Verbot der Griinden das Privileg der CDU/CSU, Ein- wirden Anerkennung sowie Einhaltung
menhat, wird unter Fiihrung letzterer der  KPD eingeleitet und mit der Notstandsge- heitspartei der biirgerlichen Klasse zu eines Ikan) jiEin
Faschismus abermals real hervortreten  setzgebung vorlaufigLEE be- 1 sein, von rechts her in Frage stellten, um  heitscharakter der CDU/CSU torpedieren
kénnen.

-

gleitet von einer rapiden Militarisierung ihrerseits eine faschistische Front zu pro- Jaspers ahnte vielleicht, was auf uns zu
I

Freilich gewann die CDU/CSU ihre um- des gesellschattlichen und 8konomischen 1 pagieren. Zwei Tendenzen wurden jetzt kommt, wenn er auch den Weg in die
| greifende  Dominanz, ihre ideologisch Loans ba der Fille SeaeTisiner , freigesetzt: eine antifaschistische Welle, Diktatur zu mechanisch beschrieb. Was

I durchdringende Kraft nicht mit einem Sil ee zp gen  pebzdiesen
K ist, ausgeldst von der organisierten Arbeiter- alles an gesellschaftlichen Konfliktstoffen

Schlage. Wiedie Hitler-Partei hatte sie icht allein die Herausdrangung ven Kom- schaft, die zur Ablosung der CDU/CSU als im politisch bestimmten Uberbau des in

als erstes die politische Konkurrenz inner- ~Mmunisten aus dem politischen Raum, il ij Kanzlerpartei filhrte sowie eine sicherlich  erstaunlicher Naivitt positiv bewerteten

| ie Joss SE Rabe in GE anhaltende Sammlung aller reaktiondren Zweiparteiensystems liegt, kann selbst un-

len 5
un gewal un- Krafte der Bourgeoisie unter der fq ieri i

desienen 23isen Roc ine Re oe a he oa unangefohtann Funung der Could. dr cam Ci
: icher Rechtspai y el Ehlly ot i

a nur ihr allei ilisi i i i

i politische Leitbilder weitgehend traditio-  fand diese Phase totalitérer ,Demokrati- Ror Tae Tommie wae Se Spee ,

nell ausgerichtet waren, wie das der DP sierung* im reaktiondren Betriebsverfas- der Arbeiterschaft zu brechen. zu ts ist Pn abor held ji
undead BAR, ompul gia bkannissten a ar Die 5 ey Chononizchin Ursachen  Diktatur von rechts zu verhindern. Die SPD

J

ih eran. acts, allen die In der apolitischen Auslegung des Streik- resultierende  gesellschaftliche Polarisie- hat zu ,wahlen®: Noch steht die CDU/CSU 3

ayiol RI obi] oy AI2 rachis und des Volksentscheids. rung wird von der CDU/CSU demagogisch formal ,drauBen vor der Tur". Ee
stiegs zur biirgerlichen Einheitspartei durch ~~ Waren in dieser umriBhaft skizzierten Ent-

i die schrittweise Einverleibung der konser-  wicklungsstufe die Voraussetzungen dafiir

i vativen Gruppen gekennzeichnet. Parallel  geschaffen worden, um das Demokratie-
i dazu und in verstirktem MaBe danach verstédndnis mit dem des voll entfaiteten, }

)

i muBte dann die eigentliche Funktion der historisch reiferen angelsichsischen Mono- I
| CDU/CSU voll zum Tragen kommen, die  polkapitalismus gleichzuschalten, jede Ab- h

i

| Ausschaltung der Massen aus den Fine: weichung dagegen als Sa ha N h .

3

Rmeinpolitischen Willensbildungs- und poli- zu verfolgen, so versucht die CD

If tisch-6konomischen Entscheidungsprozes- unter der jetzigen Konstellation, den so- euersci einungen K
h sen. Auf welche Weise im Rahmen dieser genannten alternierenden Wechsel von Re-

=

c

Zielrichtung vorgegangen wurde, ist exem-  gierung und Opposition aufzuheben. Fir SPARTAKUS — Assoziation Marxistischer Studenten

it plarisch dafiir, welche praktische Bedeu- die CDU/CSU war es alarmierend, von der Rote Korrespondenz extra 1 (2. erweiterte Auflage) 2,— DM
| tung der herrschenden Idologie zukommt. SPD mit Hilfe des antifaschistischen Flii- wProduktivkraft Wissenschaft im staatemonopolistischen Kapitalismus"

| Ausschaltung der politischen Mitwirkung gels der FDP aus der politischen Zentrale 4 von Werner Marschall

der Massen ist identisch mit der Ausschal-  herausgedréngt worden zu sein. Ihr wurde 1 Rot

|
tung jeglicher alternativkraftiger Opposi- offenbar, daB innerhalb der Bourgeoisie aKorrespondenz Sita9, 1.50 DM

y a

ji tion. Das offen terroristische Vorgehen der  auseinanderstrebende Tendenzen aufbra- «Woran starb der SDS? Das Dilemma der Antiautoritaren und die Konsequen-

Hitlerfaschisten war infolge des durch die chen, ja aufbrechen muBten, weil sie die
zen marxistischer Studenten® von Siegfried Wolff

Idee der Demokratie gelauterten Antikom- Funktion der GroBen Koalition nicht tiber- i Rote Korrespondenz Normalnummer 9, 2,— DM
: munismus in der Aufbauphase des west- zeugend rechtfertigen konnte. Den Hinter- t

deutschen Staatsmonopolismus nicht denk-  grund bilden die auch unter den staats-
\ Bestellungen an die:

bar. Was deshalb im Einklang mit den monopolistischen Bedingungen bestehen- tii Werbe- und Literatur-Vertriebs GmbH, 235 Neumiinster, WendenstraBe 4 a

. Prinzipien der alliierten Sieger erfolgte, den Widerspriiche zwischen den einzelnen +
:

i 18 o
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. . eine Periode einleitete, in der es weder cen... Zur sozialen Integration, zur Be-| Vom Liberalismus gesellschaftliche, noch individuelle Frei- gabungsférderung ound zur Leistungs-{ heit mehr gab. steigerung sind Einrichtungen... vorzu-f Zur F.D.P. Elisabeth Bessau Zu Beginn der parteipolitischen Entwick-  sehen.“* Es wiirde zu weit fuhren, hier die|

lung in der Bundesrepublik galt bis zum  bildungspolitische Konzeption der FDP in| 31. Mérz 1950 fiir die Zulassung politischer ~~ Einzelheiten zu analysieren, vielen ihrer| 7? | Parteien der Lizenzzwang der Besatzungs- Anliegen ist jedoch im Bericht der Bun-
behorden. Anhénger der alten Rechtspar- desregierung zur Bildungspolitik vom|

|

teien hatten in jener friihen Zeit keine 10. Juni 1970 Rechnung getragen, wobeii | Chance, eine Lizenz zu erhalten. So muB- eine Bildungsplanung als solche ja schonw ten sie sich denn mit den geméaBigten Tei- ihrem Wunsch entspricht.il len des Biirgertums in neuen Parteien zu- Ferner lehnt die FDP die wparitétische| ;
:

= ax Weber und Gustav sammenfinden. Das Ergebnis solcher Koali-  Mitbestimmung des Montan-Modells* abHl Sicerbie| Ransien SEA iSi ar Deutschen Demokra- tionen sind die CDU/CSU und die FDP. und fordert statt dessen gleich den mei-konservanyen Pan a festgefiigte  tischen und Deutschen Volkspartei. Als politisches Instrument zur Vertretung sten Vertretern der Unternehmer: »Dieheutigen I dokt In den Augen von Wilhelm von Humboldt seiner Interessen schuf sich der soge- Mbglichkeiten des Betriebsverfassungsge-organisalonisehe Gebilds sind ein Produ n ig
Einschréankungen der Freiheit nannte Mittelstand die FDP, die auf Bun- setzes missen endlich voll ausgeschopftder kapitalistischen Gesellschaft, aren an le thin richie und desebene am 11. Dezember 1948 gebildet  werden."5 Die Regierung in Bonn verfahrteR ieIewelse a i petaniher wobei er unter Freihelt im wurde. Einig ist sich die FDP bis heute in Fragen Mitbetimmung getreu dem FDP-goiegelin ster AUISAGID Dek emis! & der liberalen Ideologie die Freiheit im Bekenntnis zur neoliberalen Marktwirt- Konzept. Wieder befindet sich die FDP imsozialer Bindungen, die infriiheren Jahr- ne af ih

seinem privaten Bereich schaft, im Antiklerikalismus, in dessen Ge-  Einklang mit vielen BDA-Représentanten,hunderten starrepolitische Drgeninalioney ges is "a " h it Ji Privatlebens folge
'

die Konfessionsschule abgelehnt wenn sie den Arbeitern und ihren Gewerk-pe Ben ootenniey name”. arbir es dem Grade..., in wird, und in einer antifoderalistischen na-  schaften als Trostpflasterchen fir denofp Bus go MnSinne Rr welchem die &ffentliche sinkt.“! Auch Kant tionalstaatlichen Grundkonzeption. Die ur-  Boykott einer Ausdehnung der sogenann-Clr Ty oder andere sah Freiheit als individuelle; denn er fol- springliche Definition des Mittelstandes, ten paritétischen Mitbestimmung eine ,Er-Paeinanme quis die) sing
i tischen ert, ,daB die biirgerliche Verfassung ein die in den programmatischen Beschliissen  weiterung von Mdoglichkeiten der Vermo-| Gruppe inns els derJ arsiokralise J altnis freier Menschen ist, die doch |

der FDP von 1949 noch anzutreffen war, gesbildung” anbietet. Doch: JeglicheOberschicht.) Debs handsite es Sis all died

t; stehen * Ereiheit wich — um neue Wahlerschichten anzu- MaBnahme, die dasZiel hat, private Ver-es Jupt Jussinndargizunpen nase SsBa far ihn: ,Niemand sprechen — einer immer weiteren Fas- mogen umzuverteilen, wird’ entschiedenBR rida 10IGEr Lea aren Srey: mar leone orb sung, bis die FDP 1957 schlieBlich nicht abgelehnt."® Wie bekannt, ist ein Mitel|
JO

RrSt OS A5ioh LIBEL io - licklich zu sein, sondern ein jeder darf !

nur Gewerbetreibende, Handwerker, Han- indirekter Vermogensumverteilung einelichie Gesellscliatiing England La iL %
Gluckseli K it auf dem Wege su- del, freie Berufe, Beamte, sondern auch starke Progression bei der Besteuerunghunderts brachte die sion Parioion por 1spne lon Syifm selbst gut dinkt, wenn Arbeiter und Angestellte dazu zahlte von Gewinnen und Erbschaften. Die FDPpon bad swe sig ats! se? fa ts anderer, einem ahn- i

~ In ihrem Aktionsprogramm vom 5. April fordert: ,DieDoppelbesteuerung des Ak-a ny I lichen Zweck nachzustreben, die mit der 1967 und in ihrem Konzept ,Praktische tiengewinns benachteiligt den Kleinaktio-der Bourgeaisie, aus dersich dis [ipiale ihei jedermann nach einem mog-
i

Politik fiir Deutschland“ vom 25. Juni 1969 nar. Sie muB deshalb aufgehoben wer-Daysileniwicksiis live Son SR EE Gesetze zusammen be- steckte sie die vordringlichsten Ziele ab, den.” «Im Zuge der Finanzreform darf diea] Ep
o wichtl ste par-  stehen kann... nicht Abbruch tut.“ Die die sie gegenwirtig im Interesse der nach ~ Gesamtsteuerbelastung nicht erhoht wer-sop schon dajaus, def das wishiig

liche Ideologie der persdnlichen Freiheit, die wie vor von ihr in erster Linie vertretenen  den."” Auch im Bereich der Bildung vonlamentarische Recht, das die birgerliche Solas pi etastet werden darf, mittleren und kleinen Bourgeoisie zu er- Vermégen“, so wie es die FDP verstehtarp feudsienSonsseehivhis: Sg pst SE Monarchen oder reichen trachtet. Wie ey sie damit — nicht im Sine einer Sicherheit, dietor) Siguaibeniligung wary
| Organe der offentlichen Gewalt, stellte im seit Beginn der Koalition mit der SPD war, echtes Vermdgen bietet —, gab es fiir diei Da in Deutschland diebiivgaslicha ed er oo Bereich die Rechtfertigung zeigt sich, sobald wir einige von ihnen uns FDP einen Erfolg durch die vorgesehenespiteriials lini England) 2ut sinemy Nacht: Ee fir den Laissez-faire-Kapitalismus, | genauer ansehen. Die Neuordnung des Verdoppelung des Betrages von 312 DM| faktor wurde, weil hier die feudale Agrar- sl auch fiir die Forderung nach Frei-

; Bildungswesens spielt eine besondere im Rahmen eines Vermégensbildungs-Wa ong! Jogeniperdf psymre handel E Rolle:
,Das gesamte Bildungswesen ist in  gesetzes. Fraglich bleibt allerdings, wie| dominierte, bildeten si S| .

0 ein Zus: nhang zu sehen, in d ohne eine erhohte Besteuerung der Mono-i 19. Jahrhundert Parteien heraus. Binnen Ihre Ideologie Liniiss tsVervatar ont | os valid BY aL ial polprofite ein ambitioniertes as| zweier Jahrzehnte entstanden drei ver-  |[iberalenBargerums bi i io
|

den Zwang einer starren Reihenfolge er- gramm verwirklicht werden kann.| schiedene Richtungen: die konservativ- tag, die AlgenreneiA | worben werden kénnen.“ ,Bildungspla- Da die FDP Kiein- und Mittelbetriebe fiir| oTRIhi sens; die birgerlish naive yn Sinanpanich Boge
t: Tare das nung ist eine gesamtstaatliche Aufgabe... genauso notwendig wie GroBbetriebe und1869 mit der Grindung der SPD die so-  Erméachtigungsgesetz ,

Die Kompetenzen des Bundes in der Bil- die ,Erhaltung einer breit gelagerten mit-zialistische. Sh = dungspolitik miissen erweitert ... wer-1 [Aochgiss und poise Hiilign —_— den... Voraussetzung einer Reform desdes Liberalismus zu Be
,

die Grenzen i T i

inan- 4 F.D.P., Praktische Politik fiir Deutschland, Dasil om Hoéhepunkt seiner Wirksamkeit waren ae bestimmen Bildungswesens ofan Ausgisich finan, Fr Sop Bonn 65, S.7; CoesPp ; ziell bedingter Ungleichheit der Chan. II in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert (1792), Wuppertal 1947
I

Zlele des Fortschritts, Aktionsprogramm derI in
i Uber den Gemeinspruch: Das Freien Demokratischen' Partel, Bonn 1967, S. 10Immanuel Kant, Wilhelm von Humboldt, 2 Immanuel Kant, Dhor en, femeneich: Loy =

5 F.D.P,, Praktische Politik, a.a. O. S. 10i Freiherr vom Stein, der Verfechter des Tien: fir “ate Praxis. Teil 11, Vom Verhltnis 3 F.D.P. (Hrsg), Ubersicht ber die Geschichte 6 dies, Praklische Politik. a. 8. Oo. 8. 11i Frelhandels, Friedrich List sowie in der der Theorie zur Praxis im Staatsrecht (1793), | ger Freien Demokratischen Partei, Bonn 1968, 7 gles, sbenda; Ziele des Fortschrilts,a.a. 0.,i Weimarer Republik Friedrich Naumann, Hamburg 1959 2
s
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: y 3Ie telstindischen Wirtschaft... aus wirt- werden, daB es prinzipielle Gemeinsam- I

eine Ausdehnung der sog. paritatischen  schwand, sobald wesentliche Bestandteile «|0 schafts- und gesellschaftspolitischen Grin-  keiten sémtlicher biirgerlicher Parteien Mitbestimmung, an eine hohere Besteue- von ihm zur herrschenden Ideologie wur- iIE den (fiir) geboten® hilt, fordert sie: ,eine gibt. Gemeinsam ist CDU/CSU, SPD, FDP rung der Monopolprofite oder an eine Er- den, wie: ,Das Bekenntnis zur Freiheit
|It Abkehr von der... staatlichen Konzentra- und NPD, daB fiir sie keine Klassengegen- weiterung der Leistungen des Systems so- des einzelnen Menschen... Das Bekennt- 1fe tionsforderung; eine Verscharfung der satze existieren und sie sich somit an alle zialer Sicherungen. Die FDP mit ihrer Mi- nis zur privaten Initiative

...
Das Bekennt- 3b- MiBbrauchsaufsicht ~ Gber  marktbeherr-  sogs Schichten des Volkes, aus denen die noritat an Abgeordneten spielt somit eine * nis zum Privateigentum, zu einer liberalen bischende Unternehmen; eine vorbeugende  pluralistische Gesellschaft bestehen soll, bedeutsame Rolle zur Sicherung der In-  Wirtschaftsordnung... Das Bekenntnis zu

i

i Fusionskontrolle."® Der letzten Forderung gleichermaBen wenden und daB sie das teressen der Bourgeoisie. Daneben ver- einer offenen Gesellschaft..."
kommt der Entwurf eines sogenanten Kar- private Eigentum an den Produktionsmit- ficht sie die besonderen Anliegen des Mit-  Vordergriindig sind fir den Bestand der 3

i tellgesetzes nach. teln nicht antasten wollen. Bei dieser in telstandes, den zu férdern nicht Ziel des FDP allein Wahlen entscheidend: ,Es ist -
Die Vorstellungen der FDP zur AuBenpoli- den wesentlichen Punkten einheitlichen GroBkapitals, wie es sich um die CDU/CSU ein Jahr, in dem eine Anzahl von Land-ll tik sind insbesondere aus dem Grunde zu ‘Konzeption der Parteien bedeutet Wahl herum gruppiert, sein kann. So ist bei- tagswahlkimpfen stattfindet, die iber dieIl beachten, weil ihr Vorsitzender Waiter nicht Auswahl zwischen verschiedenen spielsweise der Vorsitzende der Arbeits- Erfolgschancen der F.D.P. entscheiden 4

;

Scheel gleichzeitig AuBenminister ist. Mag ~~ Mdglichkeiten der Gestaltung des gesell- gemeinschaft Selbstdndiger Unternehmer werden." ,Wenn es zur Rebellion kommen Vi die Presse auch einwenden, ,daB die schaftlichen und politischen Lebens, son- (ASU), Fertsch-Réver, FDP-Mitglied. Im sollte, miBte zweierlei geschehen: Die a
auBenpolitische Konzeption der Bundes- dern Verschleierung der Ohnmacht der Hinblick auf diese eigenstandigen Anlie- Landtagswahlen ...

miiBten fir die FDP| regierung... schon unter Brandt im Aus-  groBen Mehrheit der arbeitenden Bevdl- gen besitzt die FDP zweifellos mehr Ge-  miserabel ausfallen... Zum zweiten miB- ;

wartigen Amt entstanden war und im kiei-  kerung, in deren Interesse eine Verande- wicht in einer Koalition mit der SPD als in ten die Konservativen in der FDP das Ge- 5

nen Beraterkreis des Kanzlers weiter- rung der bestehenden Verhéltnisse liegen einer solchen mit CDU/CSU, da die zah- fiih| haben, ihr EinfluB in der Partei seii entwickelt wurde“, so fallt dem Beob- miiBte. Wahl wird somit, ohne daB die lenméBige Schwache der SPD im Vergleich  ... zu Ende."'s Es ist nicht zu leugnen, daB
!

achter doch die sicher nicht zufdllige Ahn-  Mehrheit der Wahler dies realisiert, zu i zur CDU sie zu mehr Konzessionen an tendenziell ihr Stimmenanteil bei Wahlenlichkeit bestimmter Formulierungen des einem Manipulationsinstrument. Manipu- i den Partner zwingt. Kurzfristig bringt auf  zuriickgeht:
v

| FDP-Konzepts mit der neuesten bundes- liert wird die Zustimmung zu an sich | diese Weise dem reformistischen Fliigel Prozentanteil an den giiltigen Stimmen |

| deutschen Ostpolitik auf: die FDP tritt ein (angst getroffenen Entscheidungen. Das
i der Arbeiterbewegung eine derartige Koa- bei Bundestagswahlen |

+ fir einen gegenseitigen = Gewaltver-  parlament seinerseits hat Entscheidungen lion mit einer auch von ihrem Selbstver- 1949 1953 1957 1961 1965 1969 || zicht..., ...fir Verhandlungen mit der zyzustimmen, die es in seiner Mehrheit stdndnis her biirgerlichen Partei keine 11,9 9,5 77 128 9,5 58 {
L

DDR und den anderen Staaten des War- nicht gefallt hat, sondern die an anderem i Vor-, sondern Nachteile, da Gesetze mit Der Aufschwung 1961 ist nicht — wie die
oe schauer Paktes"; denn ,die Bundesrepu- Ort beraten und geféllt wurden. Die i dem Ziel einer bescheidenen Hebung des FDP Glauben machen will —'* auf denblik und die DDR (stehen)... zueinander  Selbstentmachtung des Parlaments vor al- 13 Lebensstandards der Arbeiterklasse in der Wechsel des Parteivorsitzes 1960, der Erich olin einem besonderen Verhaltnis (und sind) em in 6konomischen Angelegenheiten — Regel vereitelt werden. Eine SPD/FDP- Mende an die Spitze brachte, zuriickzu- |...im Verhéltnis zueinander nicht Aus- man denke etwa an das Stabilitatsgesetz Koalition kénnte langfristig nur dann einen fiihren, sondern (abgesehen von CDU-Ver-
. land“.’* Die FDP-Politiker wollen keines- oder an den EinfluB von Wirtschaftsver- beschréinkten Nutzen bringen, wenn sie bis [usten, die jedoch den Anteil, der insge-wegs die DDR anerkennen, sondern nur  pinden auf das, woriiber das Parlament zu den néchsten Bundestagswahlen Be- samt nicht auf die groBen Parteien fiel,die Methoden bundesrepublikanischerOst- noch entscheidet —, ist um so bedeutsa- stand hatte, und die SPD in den Augen mit 184 Prozent gegeniiber 18 Prozent -I politik verfeinern. Durch ,sténdige... An- mer wenn man bedenkt, daB es gerade einer hinreichenden Zahl von Wahlern 1957 unveréndert lieBen) darauf, daB erst-

3

passung unseres Handelns” soll schlieB- gio Entscheidung Gber wirtschaftliche Fra- aufwerten wiirde, so daB es ihr méglich mals DP und BHE nicht mehr als selb-i lich ,ein Wandel durch Annaherung“ er- gen wie Steuern und Haushaltspolitik war, ware, allein eine Regierung zu bilden. Erst standige Parteien bei einer Bundestags- al
i

reicht werden." in derem Zeichen die birgerlichen Par- dann kénnte die Flhrung veranlaBt wer- wah! kandidierten und dadurch 5,2 ProzentZum Konzept der FDP gehdren ferner die igjen zum Kampf gegen die feudale Mo- J den, dem Druck derjenigen Mitglieder der Stimmen (als GDP) einbiBten. DiesUNO-Mitgliedschaft der BRD, Friedensfor-  parchie angetreten waren. Wen wundert Ir nachzugeben, die z.B. eine Ausweitung  |4gt sich auch bei Aufschlisselung der Er- ischung und im Verteidigungssektor .eine ga noch folgende Feststellung des ehema- |) der Mithestimmung oder eine Anerkennung  gebnisse nach Landern und ihren einstigen |Defensivstrategie" auf Grund von Uberle-  |igen Berliner FDP-Fraktionsvorsitzenden 3

der DDR fordern. Bis dahin kann die be-  Hochburgen feststellen. Die FDP verlor in f

gungen, wie sie in jingster Zeit im WeiB-  Ronge: ,Diejenigen, die etwas zu sagen N stehende Koalition auch fir reformistische der Regel bei Bundestagswahlen in ihren |y buch von Bundesverteidigungsminister haben, sind heute nicht mehr bereit, ins Arbeiter nicht mehr sein als das kleinere  einstigen Hochburgen die meisten Stim-
)

Schmidt Gestalt annahmen. Solange sich parliament zu gehen. Ins Parlament gehen von zwei Ubeln. Wie sehr die SPD im men an die CDU/CSU. |
fi in Europa zwei hochgeriistete Machtblocke |gute, die bereit sind, das zu sagen, was Augenblick auf die FDP angewiesen ist,  Schwerer als der Stimmenriickgang wiegt

f
gegeniiberstehen, kieiben Freiheit und andere zu sagen haben.” zeigt die Tatsache, daB sowohl sie als jedoch der Verlust der dkonomischen Ba-| Fortschritt gefahrdet”, wobei ,Freiheit und Njchtsdestoweniger sind es die jingsten auch der DGB je zwei Millionen DM Wah!- sis ihrer traditionellen Mitglieder, eine

|
Fortschritt ... durch die NATO garantiert  \yahlen zu den Landerparlamenten, die die kampfschulden der FDP bereits (bernah- Situation, an der auch nicht deren relativ

i werden*." FDP in das Zentrum des allgemeinen In- men und fiir die Landtagswahlen weitere  gleichbleibende Zahl van 90 000 etwas &n-
>

Die hier skizzierten Aspekte der FDP-Pro-  teresses geriickt haben. Fir die Bour- iibernehmen wollten." dert.” Die fortschreitende Klassenpolari-li ' grammatik sind von Bedeutung fir die ak-  geoijsie erfiillt die FDP — gleich der NPD k= In jener Reservefunktion zur Wahrung der sation durch Absinken groBer Teile des 1

i tuelle Politik im parlamentarischen Raum, auf der entgegengesetzien Seite des biir- Interessen der Bourgeoisie im Falle eines  gewerblichen und bauerlichen Mittelstan-I = doch darf dabei nicht auBer acht gelassen  gerlichen Parteienspektrums — eine Art zeitweiligen Zuriickgedrangtseins der CDU/
i Reservefunktion. Sie dient dazu, auchon ae Wiros Gemenvnny Se a i a BetI

i i
. nerhalb einer sozialliberalen Koalition jede erschopft sich heute die historische Rolle r Scheel, . .

il
2 Braitiscia Bolt, Ong4 > 0 $1

tormistische MaBnahme zum Vorteil der | des Liberalismus in der BRD; denn seine 15 aa a.a 0. S. 16; Die Zeit, Ham-i 9 Die Zeit, Hamburg, 8. Mai 1970 Arbeiterklasse, wie sie etwa von Gewerk- weltanschauliche  Eigensténdigkeit  ver- burg, 24, April 1970
“| REBRThLSEML Who. smn Coico angeredt. werden. dine, mi

i
10 E85. “G0 oer ai Goss, 0.0.0.

i 12 dies., Praktische Politik, a. a. O., S.181. Keim zu ersticken; man denke z.B. an Al 13 Industriekurier, Diisseldorf, 6. Juni 1970 17 Die Zeit, Hamburg, 15. Mai 1970
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i des in das Proletariat auf der einen und  — was Friedrich Schiller 1793 fir die Mo- Die DKP — marxistische Partei
durch Konzentration der Produktionsmittel ~~ narchie feststellte - auch fur den Cn 5

| in immer weniger Handen auf der anderen ~~ monopolistischen Kapitalismus gilt: , enn der Arbeiterklasse Giinther Judick
Seite vermindert die Zah! derjenigen Bir- ein monarchischer Staat auf eine Sok e

{ ger, deren besondere Belange die FOP Weise verwaltet wird, daB, obgleich alles
I vertrat und vertritt. Der oOkonomischen ngph einem einzigen Willen geht, der ein-

Machtkonzentration entspricht die politi-  zelne Burger sich doch iberreden konli sche, indem die CDU/CSU allmahlich so- daB er nach seinem eigenen Sinn lebe

H woh! die NPD als auch die FDP aufsaugt. und bloB seiner Neigung gehorche, so
[ Der Liberalismus dient dann nur mehr der  nennt man dies eine liberale Regierung.
| Rechtfertigung der Herrschenden, so daB ¢

(h .

Im September 1968 konstituierte sich in  Parteitag als gescheitert. Heute ist die
i Be ——————.—a eA |

Frankfurt der BundesausschuB der Deut- DKP mit rund 30 000 Mitgliedern eine zwar
} \ schen Kommunistischen Partei, um eine noch kleine, aber ideologisch geschlossenef | neue, legale kommunistische Partei in der und organisatorisch feste marxistische

| - Bundesrepublik zu schaffen. Die fortschrei- ~~ Kampfpartei, die sich in groBen Aktionen,
v cit R ih 4 tende Rechtsentwicklung, die im Aufstei- wie z.B. wahrend der SeptemberstreiksNeuerscheinung el e gen der neonazistischen NPD und in der 1969 und beim Treffen Brandt/Stoph in

’
Annahme der von der CDU ausgearbeiteten ~~ Kassel, bewéhrte.

| 120 Seiten DM 4, —
| Notstandsgesetze ihren sichtbarsten Aus- In den auf dem Essener Parteitag ange-f druck fand, machte die Grindung einer nommenen Dokumenten, der Grundsatz-

i . entschieden antifaschistischen, konsequent  erkldrung und dem Parteistatut, wird deril KU NST demokratischen und sozialistischen Partei politische Standort der DKP klar abge-
i PROL der Arbeiterklasse erforderlich. Angesichts  steckt. ,Als marxistische Partei ist die
u des vélligen Einschwenkens der SPD-Fiih- DKP eine politische Organisation der Ar-Ii

I
rung auf die CDU-Linie in der damaligen beiterklasse und aller Werktatigen der

|
| ismus groBen Koalition, angesichts ihrer Zustim- Bundesrepublik Deutschland. Die Partei || Expressionismus undRea) antiimperialistischen Literatur und Kunst - | mung zu den NS-Gesetzen, angesichts wirkt auf der Grundlage des wissenschaft- |Ii aterialien zur

auch der verschiedensten konfusen ,lin- lichen Sozialismus und gemaB der auf demi F.W.Plesken und G. Peters ken“ Theorien und Gruppierungen, in die Parteitag beschlossenen Politik”, heiBt esly)
;

die demokratische Opposition auseinan- im Statut. !li u munismus derzufallen drohte, war die Konstituierung Im Gegensatz zu allen anderen Parteien |I Gesellschaft, Kiinstler und Kom
der DKP als marxistische Partei der not- der Bundesrepublik, die ihren birgerlichen !

] Wieland Herzfelde wendige Schritt, um der antimonopolisti- ~~ Charakter, ihre Rolle als Trager des
|

schen Bewegung in der Bundesrepublik staatsmonopolistischen Systems dadurch
eine stabile Organisation mit einer weg-  verdecken, daB sie sich als ,Volksparteien”Inhaltsverzeichnis weisenden Strategie und Taktik zur Ver-  deklarieren, ist die kommunistische Partei|

e J
| fugung zu stellen. Die DKP stellte dabei eindeutig Klassenpartei der Arbeiterklasse.

4 Einleitung F. W. Plesken: Imperialismus, Faschismus und Volksfront Ra keinerlei Flihrungsanspruch, sondern ver- Sie dient nicht der ,Klassenharmonie, die
| Entwicklung der birgerlichen Gesellschaft im Deutschland des 20.Jahrhunderts stand und versteht sich als eine einigende  stets nur Unterordnung der Volksmassen
| Kapitel | F. W. Plesken: Expressionismus, Imperialismus und Faschismus — Kraft in der demokratischen, antimonopo- unter die Profitbediirfnisse des Kapitals |i Die Bloch-Lukacs-Kontroverse listischen Bewegung Westdeutschlands. bedeutet, sondern dem Kampf der ausge-Jl Kapite! Il Giinter Peters: Realismus und Klassenkampf — DieBrecht-Lukacs-

;

12 Jahre KPD-Verbot, um dessen Aufhe- beuteten Mehrheit des Volkes gegen die |Kontrovalse bung auch die DKP vom ersten Tag ihres ~ Ausbeuter. Sieist damit eine .wahrhaft de-
1. Brechts Stellung zum Expressionismus

. c 3

Bestehens an kampft, 50 Jahre Antikom- Mmokratische Partei. Als marxistische Partei
|

2. Das Typische" als Leitfaden einer Explikation des Realismusbegriffs bei munismus als Staatsdoktrin; die auch von der Arbeiterklasse strebt die DKP die |

Lukéacs und Brecht vielen progressiven Kraften nicht verstan- = Uberwindung der spétkapitalistischen Ge-
3. Brechts Realismusbegriff denen, aber von der DKP als notwendig  Sellschaft der Bundesrepublik und die Er-

|| Kapitel ll F. W. Plesken: Basis und Uberbau — Georg Lukécs und das Pro- anerkannten MaBnahmen gegendieKon-  richtung einer sozialistischen Gesellschaft |
blem einer marxistisch-leninistischen Literaturtheorie

oy,

terrevolution in der CSSR, Antisowjetismus ~~ an. Fur oie Sp Bo hey

1. Zur Klarungeiniger Grundbegriffe des historisch-dialektischen Materialismus und Hetze gegen die sozialistische Ord- listische Gesellschaft ein klar zu bestim-
2. Kritischer" oder Sozialistischer Realismus — Zum Revisionismus J nung der DDR machten es der DKP nicht mendes Ziel. Die DKP sagt dazu in ihrer

i ; a in ikios
f gerade leicht, hes Organisation aufzu- Ay RL| a i isch-leninistischen Theorie der Kunst bauen und sich im politischen Leben Die sozialistische GesellschaftsordnungHl 2 LL 2 Sher IanCEHET ER Isted

durchzusetzen. Doch alle Spekulationen  setzt die Erringung der politischen MachtLiteraturverzeichnis | der Herrschenden, in die sich konsti- durch die Arbeiterklasse im Biindnis mitI Anhang |
tuierende Partei hineinwirken zu kénnen den anderen werktitigen Volksschichten

I - Vorbemerkung i und sie in Fraktionskémpfe zu verwickeln, voraus. Der Sozialismus griindetsich wirt-il Wieland Herzfelde:
,Gesellschaft, Kiinstler und Kommunismus* erwiesen sich bereits auf dem Essener schaftlich auf das gesellschaftliche Eigen-

{i
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tum an allen wichtigen Produktionsmitteln, Recht, sondern Pilicht eines jeden Partei- nistischer Strategie und Taktik im ,Mani- Sozialismus geschieht (was die Kampf-
3 auf die planvolle und rationelle Nutzung  mitglieds. Deshalb muB jedes Parteimit- fest" entwickelt auch heute die DKP ihre  positionen der Arbeiter verbessert), kann

und Mehrung aller gesellschaftichen Quel-  glied einer Grundorganisation angehdren Politik in den bestehenden gesellschaft- eine revolutionare Arbeiterpartei nicht die
‘

I. len und Mittel zum Wohle desganzen Vol- und dort mitarbeiten. Die im Ergebnis der lichen Verhaltnissen, in der staatsmono- Rolle eines besserwissenden Zuschauers

nN kes...“ (Protokoll des Parteitages, Seite Diskussion erarbeitetePolitik und die sich polistischen Ordnung der Bundesrepublik, spielen, sondern muB im Interesse der
4

fk 236). i ergebenden Beschlisse sind fir mit dem Ziel, sie am Ende eines langen  Arbeiter in die Bewegung eingreifen, sie
Mit dieser vom Marxismus bestimmten kla- ali Mitglieder der Partei verbindlich. Eine Prozesses von Klassenauseinandersetzun-  verantreiben, an die Grenzen des kapita-

.

i ren Definition des Sozialismus-Begriffs solche einheitliche Disziplin fir alle Mit- gen zu iiberwinden. listischen Systems heranfiihren. Nur so

grenzt sich die DKP deutlich ab von allen glieder, eine solche Allgemeinverbindlich- Das Etappenziel, das die DKP in ihrer Es- wird im taglichen Kampf das Vertrauen

ir
rechts- und linksopportunistischen Kraften.  keit der Beschlilsse. ist nur in einerKlas- sener Grundsatzerkldrung ansteuert, ist der Massen wachsen, ihre Politisierung
Durch diese inhaltliche Bestimmung der  senpartei Gleichgesinnter moglich,in der die demokratische Erneuerung von Staat  Fortschritte machen und auch die Erkennt- >

i Grundvoraussetzungen des Sozialismus es in den Grundfragen keineprinzipiellen und Gesellschaft durch den antimonopoli- nis wachsen, daB letztlich die Macht des

it wird auch das Verhiltnis der westdeut-  Unterschiede der Interessen gibt. In allen stischen Massenkampf. Es ist kein Pro-  GroBkapitals beseitigt und durch die Macht
3

| schen Kommunisten zum real bestehenden  biirgerlichen und sozialdemokratischen gramm  revisionistischer Anpassung, wie der Arbeiter selbst ersetzt werden muB.
Sozialismus in der DDR und den anderen Parteien sind _deshalb Fraktionskdmpfe manche Kritiker von links" meinen, die pie Zielstellung einer demokratischen Er- 1

| sozialistischen Landern Europas, Aslens unvermeidbar, ist Manipulation der Mit- | ihren eigenen Verzicht auf den Kampf um  neuerung von Staat und Gesellschaft ist

3? und Amerikas bestimmt. glieder unter die Herrschaftsinteressendes die Gewinnung der Massen mit schein- also das genaue Gegenteil einer opportu-
Die DKP ist mit den sozialistischen Lan-  Kapitals erforderlich. Eine Partei wie die radikalen Phrasen vertuschen. Es ist ein pistischen, reformistischen Zielstellung.
dern und der internationalen kommunisti-  DKP, die nur den werktétigen Klassen ver- | konkretes, dem gegenwiértigen Kréftever- Alle Reformvorschlage der SPD (z.B. auf
schen Bewegung fest verbunden. So  Pflichtet ist, kann eine neue, hohere Qua- haltnis im Klassenkampf entsprechendes ihrem Saarbriicker Parteitag) gingen da- .

konnte sie bereits auf dem Essener Par- litét innerparteilicher Demokratie und Dis- Programm der Durchsetzung demokrati-
yon aus, Spannungsfelder abzubauen, die

teitag Beobachter-Delegationen von 18 Bru-  Ziplin als dialektische Einheit verwirkli- scher, die Allmacht der Monopole zuriick-  gpatkapitalistische Gesellschaft _effektiver fl
derparteien Europas begriiBen. Seither hat chen. Zu den Organisationsprinzipien einer drangender Reformen. fir die Herrschenden zu machen, die Ar- §

| die DKP mit den meisten dieser Parteien ~marxistischen Kampfparteigohan sefiag- Der Kampf um konkrete Schritte zur euro-  beiter noch starker an das Kabital zu bin-
| in zwei und mehrseitigen Beratungen feste lich auch, daB die Partei nach dem Terr: paischen Sicherheit, fir die Anerkennung den, neue Abhangigkeitsverhaltnisse zu

Kontakte hergestellt. An der internationa-  torial- und lp a der Nachkriegsgrenzen und vélkerrechtlich ~~ schaffen. Kriterium der DKP-Vorstellungen
i

len Beratung der Kommunistischen und st. Die DKP versteht sich nicl n EIEIoy verbindliche Beziehungen zur DDR ist kon- ist die Verbesserung der Kampfpositionen
Arbeiterparteien im Sommer 1969 in Mos- Linie als Wahlpartei, asondomiials ave kreter Kampf gegen die wachsenden Ag- der Arbeiterklasse zum Kampf gegen das
kau nahm die DKP zwar noch nicht teil, Klassenorganisation, die Gberall dort old gressionsabsichten des deutschen GroB- Kapital. Es ist ein revolutiondres Kampf-

)

doch wurden ihre Ergebnisse vom Partei-  Wirkt, wo der Wiatsenkonl Soe Te fue kapitals, das sich angesichts wachsender programm entsprechend der Entwicklungs-
vorstand diskutiert und gebilligt. An den ~~ denden Fronten het. \Deshal0 sind in [der Bkonomischer Starke nicht mit seinem be- stufe des Klassenkampfes in unserem

Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag Le- DKP die Betriebs- und Hachschulgruppen schrankten politischen Machtbereich ab- Land.
nins war die DKP mit einer eigenen Dele- den Wohngebietsorganisationen in ihren

finden will. .

tion in. Moskau |betelligt Rechten véllig gleichgestellt. Ein konkretes Kampfprogramm anstatt re-

gation |b
Kaw

Detsilion, er) 5

Das Eintreten fiir Mitbestimmung der volutiondrer Phrase ermdglicht auch eine

Praktische Solidaritét mit dem Kampf des Der Kampf um den Sozialismus, das Ziel Werktatigen in der Wirtschaft, im Betrieb  konkrete Biindnispolitik der Arbeiterklasse
| vietnamesischen Volkes und der anderen der DKP, erfordert den Kampf umdie Ge- und in allen Bereichen der Gesellschaft mit allen antimonopolistischen Kréften. Es

i Volker Indochinas gegen den amerikani-  winnung der Mehrheit der werktatigen ist klar als antimonopolistisches Programm ermdglicht, sozialer und nationalistischer
. schen Imperialismus, Solidaritdt mit den Menschen fiir dieses Ziel. Das ist keine konzipiert. mit dem demokratische Gegen-  Demagogie von rechts mit klaren Kriterien x

Antifascitisten  Spaniens und Griechen- Frage einer abstrakten Sozialismus-Pro- macht entwickelt, die Klassenpositionen entgegenzutreten und zu entlarven. Damit
lands und mit den Opfern der isrealischen  paganda, sondern der Gewinnung des Ver- der Arbeiterklasse verbessert werden sol- hat dieses Programm entscheidende Be-

i Aggression in Nahost ist selbstverstand- trauens der Massen im téglichen Klassen- len. Die Vorstellungen der DKP haben hier  deutung fiir die Bekamofung der weiteren

ie Sa nes looms Som kamal um irs Ee Be- keinerlei Gemeinsamkeit mit jenen revi- Rechtsentwicklung in diesem Land.
nisten. Wo immer ionen der Solidarita reits Marx un naels haben im ,Kommu- sionisti spat alist

WN J]

|
in der Bundesrepublik stattfinden, sind nistischen Manifest” geschrieben, daB die i a Von besonderer Bedeutung fur die Politik 5

i

Kommunisten dabei. Die DKP iibersicht ~Kommunisten keine von den Gesamtinter- lungen, wie sie von der SPD-Fihrung und
der DKP ist das Verhaltnis zu den Sozial-

|
dabeinicht, daB die wichtigste Solidaritdt essen des Proletariats getrennten Inter- Ahnlichen Kraften zur Beruhigung der Ar-

demokraten. Die SDP ist, neben den Ge- J

einer jeden kommunistischen Partei mit essen haben". ,Die Kommunisten unter- beiter im Interesse des Systems entwik- werkschaften, die gréBte Organisationin
dem Kampf der Arbeiterbewegung anderer  scheiden sich von den iibrigen proletari- i} Keltiwerden:

der Arbeiterklasse, sie hat dort den groB-
I Lander die Entfaltung des antimonopolisti- ~~ schen Parteien nur dadurch, daB sie einer- Bei ied Pzslnan Retormvaresing 1d

ten politischen EinfluB. Die Mehrheit der

I schen Kampfes im eigenen Land entspre- seits in den verschiedenen nationalen r Sh a Pe Frage: Wi A Sl Arbeiterklasse fiir die demokratische Er-
I

chend den Bedingungen des eigenen Lan-  Kampfen der Proletarier die aemeinsamen, i gi Lg Ee neuerung, fir die sozialistische Umgestal-
A des ist. Das Selbstverstandnis der DKP von der Nationalitit unabhénaigen Inter Entsohoidend far die DKP ist 18 tung zu gewinnen, ist unmdglich ohne die

i als marxistische Arbeiterpartei, als Klas- essen des gesamten Proletariats hervor- Nutzen fiir die Sra Mensch die Gewinnung der sozialdemokratisch den-
| senorganisation von Gleichgesinnten zum  heben und zur Geltung bringen, anderer-

ey oli 2 shsohen.id kenden Arbeiter fir dieses Ziel. Deshalb
a gemeinsamen Kampf, bestimmt schlieBlich  seits dadurch, daB sie in den verschie- | Sieh Kath isvermikiicrien miisgen: ist der Kampf um die Aktionseinheit von

i

auch die Organisationsform und die Orga- denen Entwicklungsstufen, welche der Gerade angesichts der Tatsache, daB das Kommunisten und Sozialdemokraten und 1
T nisationsprinzipien der Partei. Als freiwil- Kampf zwischen Proletariat und Bour- staatsmonopolistische System gezwungen anderen Arbeitergruppen eine objektive

lige Kampfgemeinschaft erarbeitet sie ihre  geoisie durchlduft, stets das Interesse der | ist, eine Vielzahl von Reformen einzuleiten, ~Notwendigkeit.
Politik im Kollektiv der ganzen Partei; Gesamtbewegung vertreten!" daB dies zudem noch unter den Bedin- Kampf um Aktionseinheit ist jedoch kein

daran mitzuarbeiten, ist nicht nur ein  Entsprechend dieser Bestimmung kommu- gungen einer Systemkonkurrenz mit dem  Nachtraben hinter der Politik der rechten
~
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| il SPD-Fihrung. Diese setzt sich das Ziel, der antimonopolistischen Krafte erreicht » = 6 =tl die Arbeiter und ihre Organisationen in werden, die die Ablésung der CDU aus Die »linken Sozialdemokraten
I das System des Spatkapitalismus zu inte- der Regierung erzwangen.. . =i grieren. Wir Kommunisten wollen das ge- Deshalb nutzen die Kommunisten auch In Frankreich

naue Gegenteil, ndmlich dieselbe Arbei- die Mdglichkeit der Wahlkdmpfe aus, umi terklasse, im Biindnis mit anderen anti- _ durch selbstandige Kandidatur die Not- Zur Geschichte, Struktur und
b

j monopolistischen Kraften, in Aktion zum ‘wendigkeit des Handelns der antimono- politischen Theorie der PSU Peter Schttler
i einheitlichen Handeln gegen die Macht- polistischen Krifte — ganz gleich bel

position des GroBkapitals fiihren. Der welcher Regierung — zu unterstreichen. || Kampf um die Aktionseinheit ist also die Viele Studenten und Oberschiler haben in
der Integrationspolitik der SPD-Filhrung den 2 Jahren der Existenz der DKP den

| entgegengesetzte Klassenpolitik der Ar-~ ‘Weg in diese Partei gefunden. An vielen
| beiterklasse. Die Klarstellung dieser  Universititen und Hochschulen bestehen hiedener links- I

Grundlage der Aktionseinheitspolitik der * DKP-Grundorganisationen. Die Partei der SZSamm er ny Ans
B xDKP ist besonders heute, angesichts Arbeiterklasse hat damit im Hochschulbe-

Parti Socialiste Unifié — PSU (Vereinigte Formal ist die PSU entstanden aus der
einer von der SPD gefiihrten Bundesre- reich FuB gefaBt. lhre Mitglieder aus dem Sozialistische Partei) im Jahre 1960 war Fusion von drei Organisationen, deren
gierung notwendig. Verdnderungen in  Hochschulbereich stellen sich fest auf die Ausdruck und Folgeerscheinung der Krise Kennzeichen Hinweise genug sind zu

Richtung Fortschritt werden nicht von Positionen der Arbeiterklasse, der Kraft, der franzdsischen Sozialdemokratie, de- einer ersten Charakterisierung der neuen
selbst kommen, nicht von der Regierung die die neue, sozialistische Gesellschaft | ren ible Rolle von Vichy iber den inden Partei als Summe dieser verschiedenen
ausgehen, sondern nur durch den Kampf schaffen wird.

chinakrieg und die Suez-Krise, bis hin Stromungen.
zum Algerienkrieg und zum Staatsstreich  Zunéchst der Parti Socialiste Autonome

=. | de Gaulles 1958 zu ihrer zunehmenden (PSA), ein Fliigel der SFIO, der sich im

Diskreditierung im BewuBtsein der werk- Dezember 1958 allein auf Grund der Al-
tatigen Massen gefiihrt und gleichzeitig  gerienpolitik der Fiilhrung um Guy Mollet
aber die gesamte Linke, einschlieBlich der von der Mutterpartei geldst hatte. Der

EEEE ES | Kommunistischen Partei, entscheidend ge- PSU-Historiker Cayrol schreibt denn auch,
schwacht und zur Niederlage gebracht daB der Grund fiir die Abspaltung der
hatte. PSA nicht die Infragestellung derPrin-Revolutionare Im folgenden soll annand von Sebetdar- GPT,SSAEReN Boh 2SenerKeSorel

. stellungen un aterialien der so- :

2
wh

| Strategie Wa Von Analyan anasalcher Kom: dioFescelung,dab, dogs napieve Ne
nisten versucht werden, die So icus Parte] Welraten wardens21Dis (neue [Parsund antiimperialistischer Kampf SUK SMS asepani darsy, 18) umfatte_wioderum rel Haupt:. | i : :

. gen, eine technokratische: ocard u.a.),
InWesteu ropa —

|
stellen, die sich selbst zum Ziel setzt: iol you vistische (Pivert, Rous u.a.) So-
nden Aufbau einer neuen sozlalistischen

io" gino “traditionell-sozialistische  (Sava-
) | Kraft, die sich vom Kommunismus ung ry', Verdier, Depreux u.a.). Eine vierte

von der Sozialdemokratie unterscheidet”,' ging Von” der RadikalsozialistischenKarl Marx darzustellen. Parte kommend (deren Generalsekretér| . . . - Auch scheint eine derartige Untersuchung J. J. Servan Schreiber inzwischen ist), mitund die inneren Widerspriiche in der gegenwartigen politischen Kon-
i junktur der Bundesrepublik nicht ohne
I des Nutzen; hilft sie doch vielleicht, lllusio-
}

«qr nen innerhalb der westdeutschen tirabeziiglich eines ,dritten Weges“ — ob im 2 Roland Cayrol, Histoire et sociologie d‘un
i modernen Imperialismus ML- or im SPD-Gewand 9% als solche parti, In: Michel Rocard, a. a.O., S.16

| i 20” erkennen.1a tevon Prof. Dieter Klein auf eine Ersetzung des Klassenkampfprinzips
3 durch eine Planung im Rahmen des Kapitalis-

5. mus zielten sowie auf eine erhthte Rationali-Et, slerung der Arbert, eine Auswaitung der Kon-| ! Anmerkungen sumtion (auch vermittels der Inflation) und eine
|

- )
pe Boteiigung “der Gewerkschaltenan der Lel-I teshakiusli Nr.3 Der SDS in Sofia vovswien.onas | ge Monat oT oer soci lugor sents Has dave unonTr

oy i i
{ositdt halber sei hi h auf eine L. Vallon, P.Le B wie bel J.J. Servan-i Dokumentation zur Vorgeschichte 15avarlosan, 4a dor zwischen singeoan: Schrader’ oder M.Rocara zu finden. Val:

ene SDS noch bewundernd zum PSU-KongreB Francois Hincker, La naissance et I'histoire4 des Ausschlusses von 5 Genossen fh Clichy hinsthioio, sinor Zoit 2. B., da Oskar du PSU, in: La NouvelleCritique, Nr. 33, S. 11

i dem SDS) 1,- DM +Port ORs ar. Var Batnor ol. Zur Siusion aus.derSFO.uni Sinan einen Gruppen£3 ... Val. , Zur Situation aus der und elnig
i

|
3

ausidem ) :
Horio dor palin: NeueKiitikInformationen, Nr. 5, neugebiideten Parti Socialiste Francais (= So-

"| Mai 1961 zialistische Parti)
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Pierre Mendés-France* und Charles Hernu Die mit dieser Vielfalt an Gruppierungen,
des 3. Weges" voll aus, indem sie sich teil der Werktatigen (Arbeiter, untere An-

:

I an der Spitze, schloB sich im September  Strémungen und Fraktionen innerhalb der vorbehaltlos hinter jene stelle, die pro-  gestellte, Lehrer) von 46 Prozent auf 34
. 1959 durch individuellen Eintritt an. PSU gegebene, sowohl ideologische als klamierten, die Staatsmacht liegt auf der  Prozent.

; r

Das zweite Kettenglied war die Union auch politisch-praktische Heterogenitat, Strabe®, und die der KPF und der CGT Der Entwicklung hin zu linken" Phrasen
de la Gauche Socialiste (UGS). 1957 aus von der der heutige Generalsekretar Mi- vorwarfen, nicht gewalisam die Macht er- entsprach nur zu deutlich der Riickgang
linkskatholischen (M.L.P.), trotzkistischen «zchel Rocard sagt: Wir werden sie wie griffen zu haben. Auch verkindete die des Anteils der Werktatigen und die Zu- ]

1

und anderen Gruppierungen (so den Re- ein Kleinod bewahren", fand in der kur- PSU eifrig ,links"radikale Losungen, nach  nahme der ,Inteliektuellen. Die PSU

sten des Rassemblement Demokratique zen Geschichte der PSU ihren Ausdruck denen alles moglich® sei, gleichzeitig macht sich aus dieser Entwicklung jedoch
Révolutionaire von Sartre und Camus) ge- in einem nicht nur organisierten, son- hintertrieb sie aber die einzige reale Al- ihren Reim. Zum einen erhebt sie die

4

bildet, brachte diese Gruppe ein Konglo- dern sakralisierten” Fraktionsrecht.! Auf ternative: das Bindnis aller linken Par-  eigene politisch-ideologische Heterogeni-
til merat individualistischer und intellektua-- den einzelnen Parteitagen wurden unab- teien und Gewerkschaftsorganisationen. tat zum Fetisch, zum anderen Gbertragt

listischer* ldeologien mit, die insbeson- lassig Kampfabstimmungen, Stimmenzéh- Zu guter Letzt schioB sie sich der Parole sie sie wie selbstverstandlich auf die :
dere durch eine antikommunistische, aber, lungen, Fraktionssitzungen, Fraktionszéh- | an élections = trahison" (Wahlen — Ebene der Gesellschaft insgesamt: ,Eine

auch antiparlamentarische politische StoB-  lungen usw. praktiziert und jede Fraktion, Verrat), was sie jedoch nicht hinderte, Vielfalt, die in unseren Augen die grund-
| richtung  gekennzeichnet waren und die auf ihren Hauptantrag mindestens 10 selbst Uber 300 Kandidaten aufzustellen.” legende Garantie der Demokratie in der

| zwangslaufig zu Widerspriichen mit der  Prozent der Delegierten vereinigen konnte, on

Gesellschaft ist." Auch antwortet Rocard
|

Il- traditionalistischen PSA fihren muBten. hatte ein Anrecht auf eine entsprechende Auf dem 6. KongreB (1969) schlieBlich auf die darauf sich sofort stellende Frage a

Dennoch war es die UGS, die der PSA  Vertreterzahl im Nationalkomitee’ Die standen sich zwei fast gleich groBe Frak- nach dem Klassencharakter der PSU le-

(0 -

die Vereinigung anbot. PSU der Jahre 1960—63 stellt einen wah- tionen gegeniber: die eine sprach sich  diglich dadurch, daB er sdmtliche sozialen q

I - Als dritte Griindungsorganisation der PSU ren Mikrokosmos dar, in dem ungeféhr
i or ein ,Nein" beimReferendum aus, das  Schichten aufzahlt, an die sie sich wen-

ist die Gruppe um das Blatt ,Tribune du alle Konzeptionen eines demokratischen e Gaulles Rcktritt bringen wirde, die det. Gleichzeitig lehnt er nicht nur den
1

| Communisme® anzusehen. Sie zahlte nie  Sozialismus gegeben sind, wo jede Frak- andere propagierte den Boykott der Ab- Begriff der ,Diktatur des Proletariats” als

mehr als 400 bis 500 Anhanger und be- tion Mitstreiter fiir ihre eigene Konzeption stimmung (sicl). Die Entwicklung der PSU ,stalinistisch” zugunsten dem der ,Hege-

| stand im wesentlichen aus ehemaligen zu gewinnen sucht, wo aber wenig An- von einer abgespaltenen linkssozialdemo- monie’ ab, sondern betont explizit, daB
|

Mitaliedern der KPF, die 1956 nach der strengungen gemacht werden, um eine kratischen Partei zu einer Partei des tech- es um eine .kollektive Hegemonie des
i Konterrevolution in Ungarn ausgetreten  klare Synthese herauszuarbeiten."!® ) nokratischen Reformismus mit gewissen ~ Volkes® gehen misse, da es eine Fih-

oder ausgeschlossen worden waren. Be- Es ist nicht moglich, hier die Geschichte ultra,linken" Ziigen geht einher mit einer rung durch die Arbeiterklasse auf Grund

Kkannteste Vertreter dieser Gruppe waren der PSU und ihrer politischen Linien und fast vollstandigen Erneuerung ihrer Mit-  cbjektiver Strukturveranderungen in den

fl Serge Mallet, Jean Poperen und Marcel Kampfe darzustellen. Vermerkt sei je- gliedschaft sowie dem Abtreten der alten hochindustrialisierten Léndern nicht ge-
I Penin. Uber die Beteiligung dieser Grup- doch, daB ab 1963 sich immer mehr die Leitungskader (Depreux, Poperen, Marti- ben kénne. ,Es ist véllig falsch, daB der ;
I pe, die sich zundchst ,comité provisoire .modernistische® Richtung mit Rocard, net usw.). Vorallem die alten Kader der Kampf der Bauern, der Studenten, der

i
de liaison pour la réunification du mou- Mallet u.a. gegeniiber traditionalisti- PSA und die nicht trotzkistischen Teile Angesteliten, der Beamten, der Lehrer

:

vement ouvrier" (= Provisorisches Verbin-  schen“ Fraktionen durchzusetzen begann. der UGS verlassen die Parte. Von 100 heute dem Kampf der Arbeiter unterge- 3

dungskomitee fiir die Wiedervereinigung Mitgliedern der PSU (1968) traten ein: ordnet ist. Das ist ein stupides Schema."!¢

der Arbeiterbewegung-sicl) nannte, an Sie lehnte auf dem 5. Parteitag (1967) 1960704, 41961 13,1196213, 1003 2 41300250 virial
l= i

der Grindung der PSU schreibt Francois einen Eintritt in die FGDS (= Foderation g

1965 5, 1967 14, 1968 aber 42. Waren 1960 Widerspriiche, die zwischen diesen ein-

Hincker: ,Sie war &uBerst symbolisch fir der demokratischen und sozialen Linken; 1 32 Prozent aus einer der Linksparteien zelnen Schichtenauftauchen, werden also
:

i! das, was eine Konstante der kleinen Lin- umfaBt SFIO, die Gruppe um Mitterand (KPF, SFIO, Radikalsozialistische Partei) nicht unter demGesichtspunkt der flhren-

ken' gewesen war und sein wiirde: nicht u.a) ab, nachdem sie bereits wihrend zur PSU gestoBen gegeniber 26 Prozent den Rolle der Arbeiterklasse gesehen, :
die Ablehnung des Bindnisses mit der der Kandidatur Mitterands 1965 einen zum erstenmal Organisierten, so betrug vielmehr sollen sich diese Schichten in |

I Kommunistischen Parte, sondern das  autonomen* Wahlkampf unter der Lo- dieses Verhaltnis Ende 19683:93! Gleich- und auBerhalb der Partei voll entfalten.

il! Biindnis mit einer anderen Kommunisti- sung der ,sozialistischen Alternative” ge- zeitig sank das Alter der neuen Mitglie- Daher ein Organisationstyp mit Fraktions-
4

it schen Partei, einer umgeformten Kommu-  fiihrt hatte. Auf diesem entscheidenden der: waren 1960 nur 28 Prozent jiinger als recht.
. : y

I nistischen Partei, fir die Tribune du Parteitag gelang es denn auch einer 30 Jahre, so waren es 1967 44 Prozent Auch .geniigt, um eine politische Partei |
ih Communisme’ ein noch sehr bescheide- Fraktion aus .Modernisten®, Trotzkisten und 1968 67 Prozent.

; J )

funktionieren zu lassen, ein explizites |
I nes Bild sein konnte."* (Naville) und Ultra-,linken”  (gauchistes) SchlieBlich sei noch auf diesoziologische Ubereinkommen iber die mittelfristige 3

i eg endgillti, die Filhrung der Partel zu ber- Entwicklung hingewiesen. Zahite die PSU  Kampfstrategie".” Die PSU, die sich als

Meats 3
nehmen. Rocard léste den Sozialdemo- 1960 noch 5 Prozent Studenten, so er- revolutiondre Partei versteht (mit Bezug fy

I on lo er niger kraten Depreux als Generalsekretdr ab, hohte sich diese Zahl bis 1968 auf 18 Pro- auf Marx), lehnt damit ausdriicklich auch \
Bi der militarischen Siege des Vietminh das Gen- und es bildete sich zum ersten Male ein zent, ebenso die der Ingenieure von 1 die Einheitlichkeit von Theorie und Pra-

f or Apkonmen ies die Beendigungges Indo relativ_homogenes Nationalkomitee. Prozent auf 14 Prozent, der Professoren xis, die Hinweise von Marx und Lenin auf

a nln, Unter dessen Agide spielte die PSU wah- und Dozenten (sic!) von 11 Prozent auf die Unvershnlichkeit von biirgerlicher und ]

fi Verlréige" Uber die Remilitarisierung’ West- rend der Mai-Ereignisse 1968 ihre Karte 13 Prozent. Demgegeniiber sank der An- proletarischer Ideologie usw. ab."
| deutschiands undseine Bitnssiehung inl die ‘

Wie bereits angedeutet, ist die PSU in |

i Hendés-France. ach links zur PSU. Wahrend — ir ————— erster Linie als eine Akademiker-Partei ;

ili Chuarson Fahnan, Dann verliahor 2i088© § Roland Gayrol, Ls choix du PSU, in: Revue 11 Val. Jacques Duclos, Anarchistes d'hier et 13 Vgl. Hincker, a.a.0., S.13

i: wieder die PSU, um im Frihjahr ‘63 mit dem francaise de science politique, Vol. XVII, 1967, aujourd hui, Paris 1968, S.26 und Waldeck 14 Rocard, a.a.0., S.78
.

in EUedt Re Ray a 081
. Rochet, Les ‘enseignements de mai-juin 1968, 15 ebenda, S. 66

| 1 Tandem fir die Prasidentschaitswahlen zu 9 Cayrol, Histoire et sociologie d'un parti, oa pers 1968, S.31 und 38 16 ebenda, S. 67; vgl. Anmerkung 43

) bilden, das eine ekletante Niederlage erlitt. 2.a0., 8.2 ie PSU'verlor bei diesen Wahlen alle ihre 17 ebends, 8.78
°° ~ =

1 Il 6 Hincker, a.a.O,, S.12 10 ebenda, S. 19
Sitze (4) 18 Vgl. ebenda, sowie fiir identische Positionen:
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{ i ’ iil als Kriterium fiir die Ausnutzbarkeit dieses ~~ Faulnis des Systems und seine Reife fir und nur einen &uBerst geringen Teil des Jean Goldzink hat kiirzlich ausflihrlich die :
cder jenes Aspektes der kapitalistischen den Sozialismus auf die Fortschrittlichkeit | Eigentums besitzen. Die GroBbourgeoisie Wahlkampfmaterialien Michel Rocards aus

Ausbeutung im Klassenkampf und die Ab- der Monopole selbst geschlossen wurde, definiert sich heute mehr als das Milieu(!) seinen drei Wahlkdmpfen 1967, 1968 und
p tehnung des Biindnisses mit allen Schich- ist frappierend. der groBen eti und 25 1969 im Wahlkreis der Yvelines (westlich

f

ten, deren Proletarisierung ja eben des- p i nie di i Verwalter von industriellen und finanziellen von Paris) untersucht.’ Seine Ergebnisse ]

halb vor sich geht, weil ihre ,archaischen" Bo oan1enn 5 Monopoly nd, Gesellschaften als das der individuellen .seien hier kurz skizziert, um damit auch |
Preduktionsformen der monopolkapitalisti- #¢s auf alien Ebenen die Formierung der a Kapitalisten.“” DaB Kleinaktiondre ohne ein Licht auf die politisch-praktischen

I schen GroBproduktion und ihren Konse- Gesellschaft vorantreiben, um auf diesem : reale Macht sind, ist sicherlich richtig, Orientierungen der PSU zu werfen.
quenzen weichen missen. Das GroBkapital oder jenem Wege ihre Profitraten weiter daB zahlreiche Monopolherren ihre Ge- 1. Bei den Wahlen 1967 kandidierte Rocard
ist nicht so wahlerisch! steigen zu lassen, wird nicht gesehen. DaB schafte durch Technokraten und Manager zum ersten Male fir dieNationalversamm-

N Jacques de Bonis deutet diese eigenartige- nicht industrieller Fortschritt oder gar die verwalten lassen, auch. Deshalbober Jie lung. Das Image, das er sich zu gohan |

I Widerspriichlichkeit in der Strategie der Bediirfnisbefriedigung der Gesellschaft KAPITALISTENklasse zugunsten der Ma-  suchte, war das eines jungen, hartnacki- !

\ PSU wie folgt: ,Man kann darin m.E. den ;Ziele der Monopole sind, sondern allen h nagerverschwinden zu lassen (und warum gen, wirtschaftspolitischen _Experten, der

Zwiespalt Soheh WISER einen En “die Profitmaximierung, daB fir sie eben nicht auch gleich dieArbeiterklasse?), ist als Kandidat einer zerstrittenen Linken ;

| lutionaren guten "Willen", essen Wirzein noch mehr als fiir die Kleinbourgeoisie die schlichtweg ein Taschenspielertrick, der, einigend und Klarheit schaffendzur politi- .(i im Mutterboden der christlichen Moral  Forderung nach ,Profit um jeden Preis" wenn er auch wohl kaum von der PSU  schen Verantwortung dréngt. Dabei rich-
I i ilt und die ,Beibehaltung der Vorrecht insgesamt vertreten wird, auf ein Ein- tete er sich vor allem an eine whiteI stecken und einem Klassenstandpunkt, der di ” ng der Vorrechte

h ken in die Linie der konvergenz- llar“-Wahlerschaft. | iner. Kritik desI sie (diese Leute, P.S.) iibersensibel macht des Staates” nur ein Mittel zu diesem SCHiWernken ing dis SLin/e erg Solar wslyerschalt |
In seiner irs

fiir Probleme der Hierarchie und einer ,Le- ZWeck ist, bleibt ebenfalls unbeachtet. lerischen Theorien der ,Industriegesell-  Gaullismus griff Rocard in erster Linie de
I

A ioe: Die Trennung von Staat und Monopolen in schaft" hinauslauft.
2 Tr

Gaulles Nationalismus und Shas. stellten und Technokraten, die zu einer den Theorien der PSU hat zwei Folge- Die PSU hat, wie wir an einigen Punkten an, der z.B. .die Fortfiihrung des Auf-

ewissen Empfanglichkeit fir die pro- erscheinungen: gehen konnten, das Wesen Sdesy stasis: J haus|Europas|iunter, gesundenipolitischenon Seiten des GroBkapitals fishrt,“» a) Es ,verschwindet" der Staat als Um- moropolistisehenKepitalisimus insmlicridie slPedinglingen verhindert." Auf innenpolitis
Ein letztes Zitat zu diesem Komplex aus verteiler des Nationaleinkommens und Re-

Yeisen fung dos Crindwiteispruchs 20] 23 hav Boeng Dringe eins korsevative Polis

il dem PSU-Organ Tribune Socialiste": ulator im Monopolinteresse; denn:
schen dem geselischaflichen Charakter der tik ein Abbremsen des &konomischen

i Zwischen HL industriellen GroBkapital, oe dem Augenblick an, wo die Betriebe | Produktion und der ieson Wachstums und der Sozialausgaben mit

das eine rasche Expansion braucht, not- die Selbstinvestition praktizieren, brauchen EoimidenAnsignunglun as 2 a sich, weil sie letztlich scheitere am Wing
falls mit Hilfe der Inflation, und der riesi- sie nicht mehr in dem MaBe die Banken |

der Klassen, insgesamt nicht erfat. Daher spruch zwischen ihrer Ideologie (dem ok.
|

gen Masse der kleinen und mittleren Be- Die reale Macht geht wieder iiber auf das ! glangisieiasziniont auf dis grosses Yor Liberafismus) und der Nonwanoiglieit dor| triebe, die vor allem sich vor den techni- Industriekapital und nicht auf das Finanz- Boe ion re a oo opie. Sis So ardsschen Veranderungen zu schiitzen suchen,  kapital.“** Dieser allen empirischen Unter- Praxis: al dglich. eine konkrete Stra- f Ri 4 damit einfach Ink on
!

| bestetien unzahlige Widerspriiche. Offnung ~~ suchungen ber die Verschmelzung von TORis) Als Unmbg le, ickeln:
Ung wart Rocard) Samitieiniach ih omps |

der Grenzen oder ihr Schutz, Beibehaltung  Bank- und Industriekapital zum Finanz- EE on LEAsi Tai ss onbet; |it~ der steuerlichen Privilegien oder Kampf kapital widersprechenden ideellen Riick- be oe  cticchen Aner Die hailey2 a
any

gegen Ungleichheit und Wucher, Stiitzen kehr (sozusagen) zum Kapitalismus der BE (ein Sime rar Nicht hg IS Ed on fo

auf groBe modernistische Techniker oder freien Konkurrenz entspricht denn auch os ohne Diktatur des Proletariats Yarlungen jo a, inn
4

.
Konzessionen an die poujadistische Klein-  plétzlich wiederum eine vormonopolistische Sr

LT al Hr race !
bourgeoisie, Liberalismus oder Autorita- Funktion des Staates: ,In der nahen Zu- i Gtoffs Da Tons Fihrung LAS des Wachshuins 2Simglicar 8 SI !rismus in der Innenpolitik und Sozialpolitik,  kunft wird die wichtigste Funktion des Bo il or ome dur= Jen die kOMpetsAz & ol

P
eeBeibehaltung einer gelenkten offiziellen Staates mehr sozialer Art sein als 6kono- Fils Sn Eo 5 Sih a bindungen der Rothschild-Bank in Gang :

f Information cder Versuch, dem Fernsehen  mischer, seine Rolle als Wahrer der Ord- [DESIk ase Ofer, 9a) 2n . zu bringen...
> S 3 :

| ein Minimum an Objektivitit wiederzuge- nung und Organisator des ,sozialen Frie- fo damit nSakc yorengsyhan 2 ST a a pid]fi ben, schlieBlich Verfolgung um jeden Preis dens’ wird wichtiger sein als seine regu- werden; mar leibt Nanden, in)
ger, hand rachte und zu poplllarisisr -

des’ privaten Profits oder Erhaltung der lierende Rolle"1% werklerischen Perspektive ,antikapitalisti- ren in ihrer Allgemeinheit dementspre-
Vorrechte des Staates (im kapitalistischen b) Auch das Kapital wird schwer fixierbar. scherStrukturreformen , wie Gorz und an- chend: eine moderne Politik", oe out
Rahmen natlrlich), alles stellt diese zwei i 21 ha

al.
:

dere sie als strategisches Konzept entwor- die Befriedigung der Bediirfnisse er Be-
Eraktioniont sinander oooanliberys

Denn nicht mehr einige GroBaktiondre eig- fen haben.” vdlkerung zielt usw. Keine Arbeiterpolitik,al geg oe nen sich den Saelisony ican, Helm keine Politik der Lohnerhhungen, Preis-
A

Die Monopole als Trager des Fortschritts, 2M: nein, das Aktienkapital werde (entge- i n. senkungen oder gar Verstaatlichung, wie
die Kleinbourgeoisie als faschistoider Ver- gen allen Statistiken, aber entsprechend

Eine Partel des .3. Weges® kann sich Sie die KP fordert (diese Problematik :
I teidiger des status quo: die Ahnlichkeit mit den Theorien des alten Bernstein) immer in. r

3. gl scheint Recard 1967 {berhaupt noch nicht
eh.

oti : weiter gestreut: ,Die groBen Unternehmen, vieles leisten. Sie kann heute nach dem \ediglich .Erhaltklassisch-reformistischen Texten, in denen
sien 1 ” S zu kennen), sondern lediglich ,Erhaltung

i

i. diejenigen, die die Entwicklung des Sy- i bewaffneten Aufstand rufen und morgen eh Fi Nobebenfalls von der Konzentration des Kap: . =: “ o der Vollbeschaftigung” und ,Neubau von
tals als Anzeichen fir die zunehmende Stems garantieren, sehen ihr Eigentum() Wehliampfimechen,ywie maniinn| nUrVOnILS on on; Wohnungen pro Jahr." Auf ein :immer mehr zerstreut unter eine Vielzahl Sozialdemokraten her kennt. Dem ent-

Wahlerpotential des rechten Fligels der
=

von Aktiondren ohne Macht, wéhrend ihre spricht die Praxis der PSU.

33 De Bonis, a. a. 0, S.18. Vgl. auch Claude Leitung von Kadern bewerkstelligt wird, —_—
| Prévost, Les étudiants et le gauchisme, Paris die wahre Funktiondre des Kapitals sind a— 39 Vgi. Jean Goldzink, Trois campagnes élec-

1968, S.'68, wo naher auf die Vereinbarkeit von | 37 Les 17 theses du PSU, a. a. O,, S. 136 torales du PSU dans les Yvelines, in: La

ultra,linken” und ‘technokratischen Positionen  —————— 38 Vol.dazu: JosefSchieltstein,Semethungenzur a Nouvelle’Crise, Nr. 32, S.14ff,
eingegangen 3 35 Manuel Bridier,

a.a. O. rategie der Arbeiterbewegung, in: Marxisti- ebenda, S. :
a4 Tribune Socialists, v. 2,10. 1969 38 Tribune Socialists,v. 2. 10, 1969 sche Bitter, Sonderheft 3168, §. 167 fi. 41 Tribune Socialiste, v. 14.9. 1967
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FGDS und Teilen di
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es Zentrums abgeste! Di I

Fans ung Teilen des Zemin 3 sags el amma Doglyss, die io Jen als provocateur den ,Sozialismus als Ta- anstrebt, gegen die revolutionare Phrase,

| EBaa En nei Thamar on Vergleich 20 1967: 8)
gesaufgabe" fordert. Daher hat trotz man- mit der vor allem die Fiihrer der PSU ihre

Bowt Ble Arbeitorscraft stroftip. zu machen, nian muB das Regime stirzen®, b) ie cher inzwischen erfolgter Ansétze einer reformistische und einheitsfeindliche Politik

orfollto. Rocards. .sozialistishes® Wahl  fistische. Losungen sind Potwendigs 0)
Aktionseinheit von PSU und KPF die fol- verdecken, gegen den ,linken” Radikalis-

l programm, das sich entscheidend durch §-Arbeiterkontrolle". Worin diese Kontrolle gensAzassege) In cer iiiessn Ease ADS mus und gegen isdes AuRTetsn ven A

die vollige Abwesenheit zusammenhangen- ¥ durch die Werktétigen bestehen soll, wur-
fiotisitngs Rosy JEP ihe polis, Berean, "sion icisiws linkwelcher| Form ater iims

| der Theorie (auch vom Anspruch her) aus- de nicht gesagt. Die weiteren Vorschlége” ings Ln dareiesssidenBinheit wind fun [ments

zeichnete, nur zu gut den Zweck der entsprachen dann auch den ‘bereits 1967
gersiPasellil en ideclogischer Katunfl ge

i Kdderung gerade durch die Proletarisie- verlangten ,realen Verdnderungen“. Bei
GSIentnaITTS forests) Serene

| Yongbetroffener Tan RE dr ar+ on ay: Forel aon Ste Nssy- | einfache Verbesserung des Kapitalismus 4s Cahiers du Communisme, Nr.2-3/70, S. 442

ABaes in ihrer Definition durch stems" und den ,sozialistischen Lsungen”
erge Mallet.

, war es ebenso: mit wem? gegen wen?

Keine der Forderungen Rocards 1067 hatte Wie? Rocard lief alles offen. Wahlkampf-
| auch nur entfernt sozialistischen Charak- taktik oder theoretische Unfahigkelt? Je-

| ter, der Begriff ,Sozialismus® (der zudem denfalls trug es bei zur Gewinnung von

selten auftaucht) wurde als Leerformel be-  Stimmen. Dieses Argument” stand wohl

| nutzt. ih Sahin er ator ener Tom
2. Bell den JunkWallen 1908, spielie Re.

Lio In Senso Wabimaioriglion orwenme i

| armas gotale sol a Kuba stsht 2u Lsnin
PSU avanclerte auch wahltaktisch zur ,re-

: !
i i

| voluionren Parte. Da dor onsen i Ninistorprisident gs |
und zur Sowjetunion Fidel Castro

erledigt, die iibrige Linke ,verkndchert" ist,
;

| représentiert sie die moderne Revolution. Sor Zeniim. Ersns fan espe

Il Die Losungen sind die des Mai: Arbeiter- re R
1s nam Ee rl i

| macht, Bauernmacht,  Studentenmacht, Ente re. joo i 008 rw

arama DoE a a pun Das Eel a
In einer Rede auf :

arias miegor 2 es bel dieser Wahl die Wahlermehrheit,
a

er Rede auf einer Kundgebung in Es gab auf der Welt keinen Kdmpfer, der
aaiaie

die sich im Frihjahr fir de Gaulles Riick- avanna anléBlich der Feler des 100. Ge- mehr Kémpfe gefiihrt hatte, jene ideologi-

a Defy tritt_ gefunden hatte und die bis hin zur burtstages W. I. Lenins sagte Fidel Castro: schen Kampfe, als Lenin. Die Zahl der

I Seinne Rechten ging, noch elnmal zusammenzu-
i

ideologischen Kéampfe, die er fiihrte, liber-

| Ee bringen.* Diehier nur angedeutete heuch- Lenin war eine wahrhaft auBergewdhnll-  rascht einfach. Auf diesem Geblet 14Bt sich

I Re ois eine Eo oN lerisch-opportunistische(Wahlkampf-)Praxis che Erscheinung im Leben der Mensch- sein Leben auch nicht mit dem Leben

i: Rocards ist sicherlich nicht far ihn spe- heit. Schon die einfache Bekanntschaft mit anderer Menschen vergleichen, die eben-

ors ios! mole
zifisch, sie betrifft, wie zahlreiche Berichte seinem Leben und seiner Tatigkeit, die falls herausragende persénliche Taten

]

» . belegen®, die PSU insgesamt. Auch ent- objektive Analyse der Entwicklung seiner  vollbrachten.

3. Im Mai 1969 trat Rocard zum dritten  spricht dies der dialektischen Einheit von Ideen, seiner Handlungen zwingen jeder- Marx und Lenin waren dle zwei heraus-

Male an: diesmal gegen den ehemaligen Jlinkem* und rechtem Opportunismus, wie | mann, sich ihm gegeniiber wie zu einer ragenden Manner, deren Tétigkeit in den :

| Ministerprésidenten Couve de Murville, auf sie sich in der PSU manifestiert, wenn wahrhaft auBergewdhnlichen Erscheinung Hirnen der Menschen den Ubergang von

den sowohl! die neue Reglerung Pompldou/  technokratische Positionen mit trotzki- zu verhalten. der Vorgeschichte zur Geschichte der

il Chaban-Delmas als auch Telle des Zen- stisch-maoistischen-ultra,linken" Varianten Lenin war seit Beginn seiner Tatigkeit ~Menschheit markleren wird. Lenin vertol-

i
trums die Fehler der gaullistischen Ver- sich vermengen. Als pluralistische Partei nicht nur Theoretiker, Philosoph und Poll-  digte die Lehren von Marx gegen alle

| gangenhelt abzuschieben suchten. des ,3. Weges® umfaBt die PSU Antile- tiker, sondern auch ein Mann der Tat, ein  Mystifikationen, Entstellungen und Ver-

I Dementsorechend trat Rocard auf. In sei- ninisten ebenso wie ,Marxisten-Leninisten* i Mann der stindigen, unermfidlichen revo-  stiimmelungen. Er verteidigte diese Lehre

SE iSl usw.; sie lehnt einerseits die Diktatur des lutiondren Praxis. und bewies, wie wahr sie ist. Vielleicht

| rE al Nsa
Prolotariats ab, umfaBt aber gleichzeitig | Lenin war der Griinder der damaligen gibt es in der Geschichte keine schoneren

re es. morn Co Loon Elemente, die der Kommunistischen Partei russischen Sozialdemokratie, die spater Seiten als die Seiten des Kampfes Le-

Os TL ros vorwerfen, sle nicht mehr anzustreben. zur bolschewistischen Partei und noch nins zur Verteidigung des revolutionéren

| as hsb Ae er
Praktisch erweist sich die PSU damit nur spater zur Kommunistischen Parte der Denkens.

| es Sa br
oft als antikommunistischer Handlanger Sowjetunion wurde. Praktisch hat Lenin Kein Mensch hat je eine ruhmvollere Tat

| der Etikette PSU verkauft werden sollte der Monopole, insbesondere dann, wenn den ersten Stein fiir das Fundament die- vollbracht als Lenin beschieden war, der

or ne Ne sie — wie im Mai "68 — ein Bindnis aller ser Organisation, dieser Bewegung ge- zu der Zeit an der Spitze der bolschewi-

iSe
linken Parteien ablehnt und stattdessen legt.

.
i py

stischen Partel stand, da die erste sozia-

I eT me Lenin und seine schdpferische Tétigkeit listische Revolution vollzogen wurde.
I eS.

A haben einen so gewaltigen EinfluB auf Wir glauben fest, daB das Studium des

. 43 Die Rechnung ging tatséchlich auf. Rocard die Entwicklung des politischen und revo- Lebens Lenins, seiner Ideen, seiner Lehre

| |
Jide vm 3. Vigzng hoop — auch mit den lutiondren Denkens ausgeiibt, daB man und seinesBeispiels nicht nur bedeutet,

I
2 val. Frank_Deppe. Helmuth Lange, Lothar 44 Vr Gl sahireichen. Hitwise zur PSU auf sagen muB: Er eben war die Seele dieser ihm zuriickzugeben, was ihm zusteht, son-

If Potor, Wissonschafii technische |Rovolution dom19.Partoitag Jor PE,Ji Cahlors du Rasgung 4nd dieser Partei. Lenin war dern auch in Ubereinstimmung mit den

I Ther
, Sie Ne pas. 1771f., 197, oa, Renan Forscher, ein unermld- a isrsssen fiir das Wohl der Vél-
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| |
Wir sind der Ansicht, daB die grandiose zesses in der Sowjetunion, die Schwierig-

i i i i |

Bevagung, die mit dem 100. Geburtstag keiten, diea Probleme, die ik Ober die Unwissenschaftlichkeit
enins zusammenfllt, ihre Fortsetzung die Blockade und Isolierung durch die

0 i

finden a Ni Studium seines Lebens, faschistische Aggression En wur- des 6konomischen
seiner Tatigkeit und seiner Lehre. Wir den. Sie versuchen, all diese Tatsachen 1 ici i i
halten es fir unsere Pflicht, die Propagie- «Zu miBachten, und die Existenz der So- »Antirevisionismus Detlev Peukert
rung, Verbreitung und das Studium der “wjetunion halten sie fast fiir irgendein |

Werke Lenins zu verstarken. Das ermdg-  Verbrechen. Und dieses alles, obwohl sie
licht es uns, weitaus besser die sozialen, von ,linken“ Positionen auftreten.
politischen und revolutiondren Prozesse

a ' J |

zu begreifen, die sich auf internationaler -

Sie vergessen die Probleme Kubas,Viet- 1

Ebene hinziehen. nams, des Nahen Ostens. Mit anderen
| Man muB sagen, daB die Ideen Lenins : a a oo) = Imporialismszy Wachsende Attraktivitat des Sozialismus Bettelheim in das Konzert des Sowjet-| einen groBen EinfluB auf den kubanischen der inden notwendigen Mengen Waffen .

und verscharfte Widerspriiche im spatkapi-  hasses einstimmen, indem er — unter Zu-

Il revolutiondren ProzeB ausgeiibt haben. schickt, damit sich die Vélker gegen den talistischen System zwingen die biirger- ricknahme der zahlreichen richtigen Be- :

i Man muB daran erinnern, daB Lenins Imperialismus verteidigen kénnen
lichen Theoretiker zu neuen modifizierten = merkungen zur Reorganisation der Oko-

| Ideen sich nach der Oktoberrevolution
9 . R

. | antikommunistischen Ideologien, kristal- nomischen Basis des Sozialismus — die :

I
stark {ber die ganze Welt ausbreiteten 1 diesen Tagen erinnern wir uns an Playa lisiert in einem antisowjetischen und anti- alte Geschichte von der ,neuen Klasse®
und in unserem Land auf fruchtbaren Bo- Giron, und wir erinnern uns gut an jene

| parteilichen Grundgehalt. Dem dient auch  ausgrébt, die, ohne daB weitere okono- |
(I den fielen, Anhénger fanden, die von die- Fliegerabwehrgeschiitze, Panzer, ~Kano- der Sammelband ,Zur Kritik der Sowjet- misch-gesellschaftliche Beweise bendtigt |

Il sen Ideen begeistert wurden. Man mug nen und Granatwerfer, an all die Waffen, it Bkonomie“ von Bettelheim, Dobb, Foa, wiirden, die Empérung des Intellektuellen :
auch sagen, daB die kubanischen Revolu- Mit deren Hilfe wir dort die Séldner zer- Mandel, Sweezy u.a. (Hrsg. Peter Strot- ber die Anwendung von Gewalt im Klas- |

tionare im ProzeB des revolutionaren Schlagen konnten. mann, Wagenbach Rotbuch 11, West-Berlin ~~ senkampf marxistisch zu begriinden er-

Kampfes 1930 und 1933 unter groBem Mit anderen Worten: Die Existenz des 1969). Im Zuge einer Diskussion in der laubt. |
{ EinfluB der Ideen Lenins standen. Sowjetstaates ist objektiv eine der be- Monthly Review“ nimmt die Gruppe um

; a

|

il Und einzelne Werke Lenins waren fir deutendsten Errungenschaften der revo- Paul Sweezy, zu der sich auch Mandel, ~Selbst eine thesenhafte Antikritik kann
manche von uns eine Anleitung zum lutiondren Bewegung. | Rig? Songs i, issnI ue fee
Handeln, ein Lehrbuch, ein Mittel, die uns

RS 2 5 ernationale, gesellt, anl&Blich der Wirt- ih t |
artikulieren,

halfen, Viele Binge zu verstehen: und wir ns pa he — no schaftsreformen im sozialistischen Lager da aufféllt, daB sowohl die Beitrége selbst, 1
wiren ohne sie vieler Wahrheiten be- tschechoslowakischen Frage einnahm. In un ACreralienosyesozialistislienaWir JENS TL Mone SAP) ieTalsqehers :

raubt gewesen, die im revolutiondren Pro- der Tschechoslowakei ging ein konter- §
schaft Stellung — trotz taktischer Diffe- ii! auf einen verschwindend kleinen Teil

zeB absolut notwendig sind. revolutiondrer ProzeB vor sich. Und dem- renzen in einigen Fragen. Im Rahmen Spf sozinlisicheniSe bsizaugnisse Milos]
|

Die marxistisch-leninistischen Ideen ver-  jenigen, der das vielleicht noch nicht be- einer Besprechung den zahlreichen Win- die Wirtschaftsreform eingehen. Entweder

I breiten sich Uber die ganze Welt, und greift, méchte ich sagen: Wir gehdren dungen und Detailfragender Diskussion ~meinte man, daB sich der konkrete Stoff ;
zwar immer breiter. nicht zu den biirgerlichen Liberalen. Wir % nachzugehen, verbietet sich von selbst. nicht der gewiinschten kritischen Form an-

I Jetzt gibt es bekanntlich erzrevolutiondre, sind Marxisten-Leninisten
1 Wesentlich sind die Grundziige ihrer Kritik. ~ passen lieB, oder man wollte von vorn-

4

I erzlinke Theoretiker, die man, wenn Sie
A >

"

i

herein die gesamte Gkonomische Debatte

20 wollen, als wahre ,Supermanner* be. Wir denken immer daran, welche entschei- Sweezy nimmt die sowjetische Wirtschafts- nur als Vorwand zur Sowjetkritk ge-

| Zeichnen konnte, Leute, die imstande dende Bedeutung fir uns die gli reform nach Chruschtschows Sturz* zum  braucht wissen. Hétte man sich auf die 1

sind, in Worten den Imperialismus inner- 24nd der Sowjetunion hat. Manchen 2 AniaB, die Gefahr der Riickkehr zur ,kapi- Quellen gestiitzt, wére beispielsweise deut- |

| halb von zwei Sekunden zu vernichten ten miBfdllt es, daB wir diese Tatsache 3 talistischen Marktwirtschaft® anzuprangern. lich gewesen, daB sich die Theorie der

und zu zerschlagen. Viele dieser Erzrevo- anerkennen. r In der folgenden Diskussion mit Bettel- sozialistischen Warenwirtschaft bereits am

| lutionare, die nicht das mindeste Ver- Die Imperialisten finden sich nicht mit der heim, der anfangs weitgehend die Refor- Ende der 50er Jahre aus der stalinschen

standnis und nicht die mindeste Vorstel- Lage Kubas, seiner Stellung ab. Schon men als Ausweg aus Schwicheerscheinun- ~~ Reduzierung auf die Konsumgiiterindustrie 1

lung von der realen Wirklichkeit, den Pro-  Wiederholt gab es Erkldrungen, daB man gen des administrativen Leistungssystems léste (vergleiche: p Stalin, Uber die &ko-
blemen und Schwierigkeiten haben, auf bereit sei, Verhandlungen mit Kuba zu h verteidigt, konzentriert sich der ,Antire- nomischen Probleme des Sozialismus in

die die Revolution stot, und die von fihren, wenn es die Beziehungen zur So- A visionismus* auf eine Kritik besonders der der UdSSR, Moskau 1952; p Politische

Stimmungen erfiillt sind, die der Imperia- Wjetunion abbricht, politisch und milita- 3 Kategorien Gewinn, materieller Anreiz und ~~ Okonomie — Lehrbuch, Autorenkollektiv
lismus grausam schiirt, empfinden grau- fisch. H Marktbeziehung. Wahrend Bettelheim kon- der Akademie der Wissenschaften der |
samen HaB. Man hat den Eindruck, als Wir sagen dazu nein. Erstens well wir nie

{ f sequent darauf hinweist, daB die Anwen- UdSSR, deutsch: Dusseldorf 1955; p und

ob sie selbst die bloBe Existenz der So- eine einzige Bedingung des Imperialismus J dung solcher ékonomischer Hebel nur die N.S. Chruschtschow, Kontrollziffern fiir

wijetunion nicht verzeihen konnen. Und  akzeptieren. Zweitens, weil wir niemals Form der Wirtschaftsleitung vervollkomm- die Entwicklung der Volkswirtschaft der

das, obwohl sie von ,linken“ Positionen unsere politischen Beziehungen zur So- net, konzentriert sich die Argumentation UdSSR in den Jahren 1959 bis 1965,
auftreten. Sie méchten, daB die Sowjet- wjetunion abbrechen, ebensowenig wie der ,Antirevisionisten” auf die Illustration deutsch: Berlin 1959; p Politische Okono-
union nach ihrem ,vollkommenen” Muster jene Verbindungen, die man militdrisch der Behauptung, ,daB der Aufbau der so- mie — Lehrbuch, 3. Uberarbeitete russ.

zugeschnitten wird, nach ihren lacher- nennt zialistischen Gesellschaft mit dem Abster- Ausgabe, deutsch: Berlin 1959; Bp sowie
lichen, jeglicher realen Grundlage entbeh- |m Gegenteil. Wir werden immer bereit / ben der Warenproduktion, des Markitme- zur Darstellung der spezifischen Punkte

renden Ideen. sein, noch engere Beziehungen zur So- chanismus identisch ist (Mandel, S.91). der Kritik an der erwahnten Arbeit Sta-

i Sie ignorieren die beispiellosen ersten  wjetunion herzustellen. Die Zerschlagung der tschechoslowaki- lins: Geschichte der Gkonomischen Lehr-

1 Schwierigkeiten des revolutiondren Pro- (Aus: IB Nr. 10/1970) schen Konterrevolution 1a8t dann auch  meinungen, internationales Autorenkollek-

38 39

-



a — = ET i ¥

a

v)
a

Ee ES—"— —

A
R

1

tiv, deutsch: Berlin 1965, S. 432 ff) und stischen Wirtschaftsfihrung, von Laptin/ mie der Zeit als Hauptmittel zur intensi i

;

revision M rn

in den 60er Jahren mit neuen Akzenten Ponomarjow, Verl. Marx. Blatter, Frank- { Erhéhung der A CenSprodalaitit vor fe rsyEams glaubwirdig
versehen und komplex entwickelt wurde. furt 1970.) Lenin, Die groBe Initiative, in:

:

i
aq

(Zu erwahnen sind hier neben den Partei- Sweezys Hauptaussage wird bereits 1942 i S415 besonders) — die.Ee at rn he
programmen und Parteitagsbeschlissen  biindig formuliert: Wert und Planung scher geplanter Warenproduktion, an de- sowie alle ihre praktischen Versuche von

an y artaguage it Ph) ogpichen Sigh genaLsoCipro Wel ren Notwendigkeit auch ihre Leugnung - Sik bis Mao haben gemeinsam, daB sie
un: g efimow, Die Industrie der “talismus und Sozialismus“ (Paul M.

Swee- nichts andert, wie di i oko- i

jektiv-1
aBigKei

UdSSR, deutsch, Berlin 1969; p Pekarski/ zy: Theorieder kapitalistischen Entwicklung: i

his gis GorcatiisiQelidkouadis loojetvirsalsniessiiind/igkeligniges
+ | k

1le

¢ I g

nomischen Anschauungen des Sozialis- sozialistischen Aufbaus zugunsten subjek-

paipienke; is LS Sd i, lise Ini die 1 mus zeigt. tiver Konstruktionen und utopisch, reiner"
owjetunion, leutscl el y loskau gesellschatftlichen Inhalte, die igentums- H se

ae”
I

1969; p Politische Okonomie des Sozia-. verhaltnisse, scheiden die beiden Systeme, PEmiurverblimien IARtonssMS Idiont renDslit sin pane
Sd und ihre Anwendung in der DDR, sondern gewisse Formen der Produktion. Bavendere die Metomer  SOLEIStoghe- Elon, mn. Gur Kil oh iran

erlin 1969, das wohl die beste und um-, (Natirlich darf nicht die unbedingte Not- Wirtschaftsrefo! 5K0
i

x is i

fassende Darstellung des entwickelten
*

wendigkeit der zentralen Planung im So- visionismus Seai 2Bo as ho
a Salis Zlismiusgeleignst werden; aber os Wale goslawischer Pragung in einen Topf zu linken Revisionisten, besonders im Ge-

; .
%

,
. werfen. Da di |

schichte der DDR, 3. Auflage, Berlin 1968,  unmarxistische Pramisse einmal anerkannt, a er ri naar Ea
S. 449-591, sowie der statistische An- ist jede Variation in der Form der Gkono- Okonomen der DDR, der SU und anderer Geist des Marxismus verraten und unter

hang; p> Gerstner, Die wirtschaftliche Ent- mischen Organisation bereits einAbgehen sozialistischer Staaten verschwiegen wird, der Losung der ,Reinheit" die schopfe-

pisilung, sion DE ung Mites |Ioan Fo ee 2am wird or J
erdffnet sich Uberhaupt erst die Moglich-  rische Anwendung vereiteln.

I us, alist: e n- uf -

wirtschaft und wissenschaftlich-technische  plexer dialektischer ProzeB verstanden,
Revolution in: Die DDR — Entwicklung, sondern (wie es das oben erwéhnte Man- 4

Aufbau und Zukunft, Frankfurt 1969; p>  del-Zitat zeigt) als mechanische Vermin-
I

Kalweit und Reinhold, in: Marxismus in derung der ,kapitalistischen" Elemente ly

unserer Zeit, Marxistische Blatter, Sonder-  zugunsten der sozialistischen.
heft 1/68; Pp Studienmaterial: Die Star- : i

king dor. DDR duron Ausrbeitung nd Seca),urlersuehlmen die Kopken
Anwendung des Skonomischen Systems tion, den Stand der Produktivkrafte, der
des Sozialismus, Hrsg. Parteihochschule Ei oniomsiordien (staatlich genossen-
nKarl Marx", Berlin 1969, das umfassen- cohattlich halbstaatlich privat) und etwa

des graphisches Anschauyngsinaterial ent. der wirtschaftlichen ‘Rechnungsfihrung, A == = Ia » »

Dali; Lean Ba Karept He, sondern postuliert ein abstraktes Modell ntiimperialistisches Informationsbulietin
Jahre SED, Beitrage, Berlin 1986,S. 270; Jreiner" Planung. Besonders deutlich wird Informationen iiber antiimperialistische Bewegungen Asiens, Afrikas und

DE Ey ry
or das, wenn das chinesische oder das so- Lateinamerikas

» fir die Geschichte der Skonomischen  qtisohe System der Industrialisierungs-

Eo phase schematisch der Planung im Zeichen Heft 1 (Juni 1970) enthilt u. a.: i

: . i
-

i Gemeinsame Erklarung der Gipfelkonf i i 5 i
;

Berlin 1968; p Die bahnbrechende theo- wissenschaftlich-technischer Revolution Erarung. des ZK oe hE Yo bl nd we
tzt d Pp e Losung des Laos:

retische Begriindung fir die Gestaltung gleichgesetztiwird: Problems vom 6. Marz 1970;

des entwickelten gesellschaftiichen Sy-  Konkret analysiert ergibt sich aus dem Semel)same final der BR MO pA und PAIGC vom 22. Januar zur bevor-

stems des Sozialismus gab Walter Ul- jetzigen Stand der entwickelten sozialisti- { Gabriele Sprigath: Sidvietnam — Zur Lage’ in den Stadten.

bricht in: Die Bedeutung des Werkes ,Das  schen Produktion die nichtantagonistische 0h Heft 2 (Juli 1970) enthdlt u. a.:

Kapital“..., Berlin 1967; und: Die Be-  dialektische Einheit von eigenverantwort- Politisches Programm der Patriotischen Front von Laos;
deutung und die Lebenskraft der Lehren |icher Leitung der Betriebe und planma- | Politisches Programm der Nationalen Einheitsfront von Kambodscha (F. U. N. K.);
von Karl Marx fiir unsere Zeit, Berlin 1968.)  piger Durchsetzung gesamtgesellschaftli- Offener Brief der FRELIMO an Bundeskanzler Willy Brandt.

Ebenso verzichten die Autoren des Sam- cher Grundinteressen als Hauptriebkraft : Heft 3 (August 1970) enthélt u. a.:

melbandes bewuBt darauf, die Leninschen der sozialistischen Okonomie, die gerade Amilcar Cabral, Die Macht der Waffen
Arbeiten zum Grundmodeli des Sozialis- {iber solche, durch zentrale Planung wohl- g Dokumente der Befreiungsbewegungen von Angola, Guinea-Bissau und Mozambique

mus zu beriicksichtigen. (Hier sei nur auf  pestimmten, 8konomischen Hebel wie Ge- 3
Dokumente der Solidaritatskonferenz in Rom

die Arbeit: Lenins Lehre lebt, Hrsg. winn, Marktbezug und materieller Anreiz Bezugsprels:
2 Heinze/Tjulpanow, Berlin 1970, hingewie- die grundlegende Einheit von gesellschaft- fiir 6 Nummern 7,50 DM, einschlieBlich Porto

Th
g g uy 3 Bl{

sen, die neben weiteren wichtigen Dar- jichen Interessen und Einzelinteressen her- 1 ra Nummernjii =lDM fginschiietlici[Porto

stellungen der Praxis der sozialistischen stellt zur Realisierung des 6konomischen Pp &

Okonomie in der SU und DDR eine Biblio-  Grundgesetzes des Sozialismus, namlich Bestellungen:
graphie der Leninschen Arbeiten zum The- der immer besseren Befriedigung ne J an die Redaktion: Barbara Schilling, 355 Marburg, LiebigstraBe 46

ma enthalten. » Als Einfiihrung in die dirfnisse auf fortgeschrittenster te ni- He: bert Anti LL . v

Okonomie des Sozialismus und als Nach-  scher Basis. Dieses Gkonomische Ziel er- | eR Ging (oresseracatiieh rai)
weis -der wichtigsten AuBerungen Lenins  zwingt — zusammen mit der Lh Gabriele Sprigath, Kurt Steinhaus, Karl Unger, Frank Werkmeister, Erich Wulff.

:

kann benutzt werden: Lenin zur soziali- Forderung nach Durchsetzung der Okono-

i

40 4



PRITh TTRi wo Gvior REN] (RT WT]
Yo

TS
Tl

nl
= Cram

CI a Ti rg SN =a = n ge =i

f

~

1]

’

y

Erscheinungsformen und Ursachen von Ly Gesetzes"? Was ist ,Handhabung der Ju- sogenannten Klassenstaates (durch den

Ki » .

stiz"? DaB die Rechtsprechung eines Lan- auch — wie zu zeigen — die Rolle des

assenjustiz gs von den iassiogien der herrschenden  Richters bestimmt ist), der gleichsam Pro-
:

. . msn
3

asse beeinfluBt wird, widerspricht nicht dukt der Klassengegensaize ist und nur

im kapitalistischen Deujschland ROur GEEFRER
der Kiassenjustizdefinition Liebknechts, scheinbar Uber den Klassen steht.” J

:

nach der die Justiz von Angehdrigen der wenn Liebknecht sagte, wer von Klassen-
.

herrschenden Klasse ausgeiibtwird. Auch justiz redet, muB vom Staat reden’® — und

nach Fraenkel beruht die Beeinflussung er meint damit den Klassenstaat — so

auf der Verbindung bzw. Identitat mit der  ghen deshalb, weil seine Definition davon

;

herrschenden Klasse. ausgeht, daB die mit der Staatsmacht

KI
3

Der Begriff ,Rechtsanwendung" ist irre- ony veranaee se (Bechisproshung
= assenjusti , ihren Theoret i i A

filhrend, da man annehmen muB, daB viele ist staatliche Tatigkelt n einem Klassen-

njustiz .

lh umva pi i Werturtéile von Richtern bereits bei tat- staat grundsétzlich diesen Staat und damit

I. Abgrenzung und Rahmen des Themas Karl Liebknecht).
AY séchlichen Feststellungen und nicht erst die ihn konstituierenden Interessen absi-

a

Von der deutschen Richterschaft selbst
| in dor Normanwendung zum Ausdruck chert (was Rotiiouthners Definition unto:

Unter Justiz wird im allgemeinen die in wurde’ und wird der Begriff mehrheitlich |
kommen." Rottleuthner vermeidet den Be-  schidgh). Babelef 3 unwgsentiich, ob

» Gerichtsbarkeitszweige gegliederte recht- abgelehnt.* Die Verwendung dieses Begrif-
| griff der ,herrschenden Klasse". Nach soi- dies den Betelliglen bows: gder unbes

sprechende Gewalt verstanden. Zentrum  fes (durch Angeklagte bzw. Rechtsanwane fer Definition ist — Im Gegensatz zur Auf-  WuBt ist, ob der Richter sich, 88 panne
| der rechtsprechenden Gewalt ist der ans ist sogar bestraft worden.® ) fassung Fraenkels und wohl auch Lieb- stellter der herrschenden Klasse™ oder

| Gesetz gebundene Richter. Im klassischen Es ist somit versténdlich "da nur wenige
knechts — Klassenjustiz auch gegeniiber lives Stags sol Enstiouend isk viel

Modell der Gesetzesanwendung bei einem  Definitionen des Begriffs vorliegen Im a Angehbrigen der herrschenden Klasse.  melv das Ergebnis Seiner Jaugkert, ene

gegebenen Fall ist richterliche Uberzeu- sentlichen existieren wohl drei Definiti =

moglich. Ware dies der Fall, so ist Klas- sprechend dem objektiven Shaleiier ges

gung austauschbar gegen Gesetz. Danach nen:

LA
a senjustiz nicht Bestandteil des allgemei- oben vorausgesetzten Klassenbegriffs. Ist

miBten Gesetze in einem gegebenen Fall 1. Lisbknecht sieht in der KI io

son Horrschaftsmechanismus einer Kias- das Ergebnis jedoch eindeutig vordetermi- '

die Voraussage von Urteilen erlauben die gesellschaftliche E th ll 0 sengeselischaft und ihres Staates, wovon nist durch ein Wiassorgont al Now

(sog. logisch-mathematische Methode). as Bichicremit Turion 73 Sours aB
]

Liebknecht und Fraenkel ausgehen. fehit das der Klassenjustiz eigene Spezi-

Dieses Anwendungsmodell steht aber in  herrschenden Klasse od nae Brigen deg fikum, eben selbst nach Klassen zu diffe-

Widerspruch zur Praxis. Man hat erkannt, (bt wird".
glogerikiasseniausgsy = i

renzieren und nicht Differenzierungen im

daB die Art etwa der Inhaltsbesti
EE WL. Klassenjustiz als Bestandteil Gesetz lediglich auszusprechen.

”

immung 3 F kel justi der Ki ngesellschaft
von Gesetzen wesentlich von den Wert- 4 gen 45 a ures Klassenjustiz, {

er Klasseng al
vorstellus i 7 »daB die Rechtsprechung eines Landes 5 FU

einfluBt oT Smal oe einseitig von den Interessen und Ideolo- I re]Ae IV. Hauptmerkmale

kann z.B. Kiassenjustiz sein. (Nach der wird osu 3 fagonismus. entsteht aus der gegensétz- Danach ist Klassenjustiz wesentlich durch
logisch-mathematischen Methode konnte des Gesetzes oe lip! frwanlung | lichen Stellung von Eigentimern und folgende Merkmale gekennzeichnet: |

| es allenfalls Klassengesetze geben, nicht durch die RS AL 2 A te Klasse I Nichteigentimern von Produktionsmittein, 1. Angehdrige der unterdriickten Klassen v

aber Kiassenjustiz! Umgekehrt setzt die trachtigt wird".
ngiderfidustizibeeing | die wiederum resultiert aus dem Wider- oder ,niederen Sténde" werden im Ver-

einseitige Bestimmung der Klassenjustiz 3 Rottleuth
2

7 A

3 spruch zwischen gesellschaftlicher Produk- gleich zu Angehdrigen der herrschenden

durch Klassengesetze die Annahme einer phi ney Sh von einer ,Rechts-
g

tion und kapitalistischer Anelgnung des Klassen oder besseren Stande" auf Grund

logisch-mathematischen Methode voraus.)’ |nteresse Ay i im objektiven produzierten Wertes. Dieser Widerspruch (keine bloBe Anwendung von Klassen- |

Da der Raum fiir solche Wertungen meist  verzerrtes rar ns) eid idiassen tritt an den Tag als ,Gegensatz von Pro- recht) und innerhalb (keine Rechtsbeu- |
gerade vom Gesetz gedeckt bzw. sogar 4. Stell hos

nis gsieiistgistt, a letariat und Bourgeoisie”.”” Die Aneignung  gung) eines vom Gesetz garantierten Ent-

| gefordert wird, gehdrt Rechtsbeugung nicht pj “ Sulit me;
- ar

ist voliziehbar auf Grund von ,Herrenge-  scheidungsspielraums schlechter behan- 3

hierher. = in) elsche Definition ist teilweise - walt an den Wirtschaftsmitteln“."* Die da-  delt. :
unklar: Was ist ,formale Anwendung des 8 durch erisishende faktiscne Abhéngigkelt 5 pementsprechend werden die objekti- |

Ree

)

i des gesellschaftlichen Produzenten (z.B. yen Interessen der unterdriickten Klasse
i

Il. Der Begriff ,Klassenjustiz*
2 De aheri net Arbeiter) vom Eigentiimer an den Produk-  peeintrachtigt und bzw. oder Entscheidun- |

in der Literatur a Era re tionsmitteln ist definierbar als ein ,Herr- gen im Interesse der herrschenden Klasse |

D > 3 .

das Thema den Begriff akzeptiert schaftsverhaltnis"*, das ergénzt wird durch getroffen.
er Begriff, der in der Arbeiterbewegung 4 a Kaupen; Hiter von Recht und Ordnung; ein System auBerdkonomischer Herr-

gepragt und gebraucht wurde, ist von IE, Dabrendor \GeseliscnaitundDe schaftssicherung, das vorwiegend politi- v

boa oe 20 i pa

pe : scher und rechtlicher Art ist! also des
:

10. Kahn: De in

ntscheidungen des EhrenGH fiir dt. Anwalte :
;

in;Staat und Revolution, Berlin 1963,

Bf CXR AE BeRIier foes (50) = —— : EE
ge :

. 229ff. 6 Die Definition von: Kater Ki we
3

10 Fraenkel; a.a.O., S.28, 38 18 K. Lisbknecht; Rechtsstaat und Klassenjustiz,

0.Sinzheimer und E. Fraenkel; Die Justiz in athell Blo piisolshievnes 7b Faanover, Paliische. do: Wer ST

der Weimarer Republik; 1968, S. 37 Kehnielniht lnericlesich
ic werden:iiDesiouch

.

stiz 1918-1933, 1966, S.28 19 W. Richter; a. a. O., S.2 "

W, Richter: Zur 'soziologischen Struktur der 7 Karl Liebknecht; Der Hochverrat
12 Fraenkel; a. a.O.,S.41/2 K. H. Schoneburg; Die’ Zersetzung der richter-

deutschen Richterschaft; 1968, S.2 {2 ieninedhyDefi ohieraitaiessh gegen 13 F. Engels; Anti-Dunring; 13. Aufl., 1960, S.335 lichen Unabhangigkeit unter dem Adenauer-

Eeaay In meine 8 ore oto 61, Bd. I, S. 116 14 Hofmann; Grundelemente der Wirtschaftsge- Regime, 1954, S.9
Rlrsiiz Ober” dle. Konzeptionsiosigkeit Ger rs: ologle der Klassenjusiz,

I = sollschart, 1069,S.30. Engels: a.2.0., S.19 20 Fraenkel; a.a.0., S.41

inken Juristen® (erscheint demnachst) 9 Rottleuihner; Klassenjustiz, KJ 637 peilicimgnn ts alo. sini rule eC,

42
|
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3. Die Richterschaft ist auf Grund ihrer so-  mitteln;s. 0.) war sie die einzige, di h einem Vergleich mit Prozessen gegen 3. Ursachen
zialen Herkunft (und demzufolge ihrer An-  Aussicht = eine Zukunft apr Cri Korpsstudenten féllt auf, a) Berufsrichterschauungen) und ihrer Einordnung in den  bedingt durch die Niederlage von 1848 und daB z.B. beim ,Moabiter ProzeB“ von
Klassenstaatsapparat der herrschenden gewisse Konzessionen an das liberale =f

8

1910 (die Moabiter Unruhen wurden aus- aa) Soziale Herkunft und Umwelt :Klasse zuzuordnen. Birgertum (seit 1851, spéatestens aber gelést durch die Tétung eines Arbeiters) Die Richterschaft der Kaiserzeit stammte

V. Stoffauswahl ‘ff Ende der 60er Jahre des 19. Jh. bestand und #hnlichen Aufruhrprozessen, bei de- ‘aus dem Biirgertum. Das deutsche Bir-

|
in Deutschland eine formelle richterliche nen Arbeiter angeklagt waren, nicht dar-  gertum der zweiten Halfte des 19. Jahrhun-

Die Rechtsgebiete, auf denen Kiassen- Unabhangigkeit) trat eine zunehmende auf geachtet wurde, was dem Einzelnen dents hatte seinen Frieden mit dem Adel
justiz besonders inErscheinung tritt, sind Entpolitisierung dieser Klasse ein.?” nachgewiesen werden konnte *, (so aber gemacht und ideologisch die Ordnungs-Strafrecht und Arbeitsrecht, bei letzterem Ihr wachsender potentieller Feind einte bei den Studenten), sondern es wurde yorstellungen des autoritéren Obrigkeits-
tritt der fir die antagonistische Klassen-- die beiden herrschenden Klassen: der da- mit Vorliebe Gemeinschaitlichkeit ange-  staates iibernommen. Fir diese Geistes-
gesellschaft kennzeichnende Gegensatz  malige Staat war ein mit feudalistischen nommen: ...hat durch sein ganzes Ver- hajtung stand der Satz F.J. Stahls ,Au-
in Unternehmertum und Arbeiterschaft, Elementen durchsetzter, im Interesse der halten in gewollitem und bewuBtem Zu- ioritét, nicht Majoritat".t
Iai hervor. Deshalbsollen andere Kapitalistenklasse gefiihrter Klassenstaat. sammenwirken zu dem Erfolg beigetragen, Fast alle Richter waren Reserveoffiziere®

iebiete hier unberiicksichtigt bleiben. Die
7 or, 0, ui;

ist also der gemeinschaftlichen Tater: d damit d litdrischen Disziplin, Kon-Fille der Erscheinungen zwingt zu einer 2: Wilhelminische Strafjustiz schaft (berfithrt und ebenso zu strafen in sd - ot tierun i ehend
exemplarischen Darstellung, die historisch Ein Arbeitsrecht gab es nicht, vielmehr wie... usw. ® Sols a née ory ee oe Ju-gegliedert ist, da etwaige allgemeine Er- waren weite Teile des Arbeitskampfes von c) Auslegung der Gesetze oy sworn DEscheinungsformen erst als Destillat ver- Ponalisierung bedroht. Karl Liebknecht, Der Streik, der heute wie damals das wirk- 3 ba ny enschiedener Epochen ihre Bedeutung erlan- der als Rechtsanwalt die Strafjustiz des samste Mittel zur Durchsetzung von For- Bien a Lone a

9

gen. Es erschien unvermeidlich, dabei die  Kaiserreiches miterlebte, konstatierte vier derungen fiir die Arbeiter war (die herr- ene os war ihre Verbundenheit mit dem
gesellschaftlichen Voraussetzungen der Erscheinungsformen, in denen sich die schende Klasse hatte somit ein Interesse of oS ila goKlassenjustiz (s. 0.) zu beriicksichtigen. Auf  (strafrechtliche)  Klassenjustiz  damals an seiner Bekimpfung), wurde vom Reichs- ri rt 2 J
eine Analyse der sog. alltiglichen Fille &uBerte:

.

4 gericht als Erpressung eingestuft (z. Z. von
Sicheti,

derProzeBpraxis muBte hier ebenso wie a) In der ProzeBfithrung wurde die tiefe 1° 1907 st. Rspr.)*: ,Wenn die Arbeiter nicht ab) Ausbildung und soziale Auslese
auf die politische Justiz® i.S.v. Parteien-  Kluft zwischen der sich dem Biirgertum weiterarbeiten, dann kann auch der Unter- pag juristische Studium galt als das

verboten (Kommunistenverfolgungen usw.) zurechnenden Richterschaft und dem Pro- nehmer nicht weiterarbeiten, er muB den teuerste.* An das meist vierjahrige Stu-
verzichtet werden. letariat &uBerlich sichtbar. Die #uBeren ganzen Betrieb ruhen lassen.“ Die Arbei-  gium schloB sich eine etwa vierjahrigeSeb anaStu hah) gor .unteren* Klas- ter nutzten die Notlagen der iid Referendarzeit, wihrend der der Jurist

. . en der Richterschaft liberwiegend g aus, um sich hoheren Lohn, also einen  nontgeltlich dienen muBte, an. Die sichKlassenjustizerscheinungen fremd: ,Wenn jemand aus dem Volke vor ® rechtswidrigen Vermdgensvorteil zu ver-
ang Lai Staatsexamen anschlieBende

in Deutschland Gericht redet, wie ihm der Schnabel’ ge- schaffen* Assessorzeit dauerte durchschnittlich 10

;

wachsen ist", betrachtete dies der Richter - Umgekehrt war die Mitteilung des Unter-  japre Wihrend dieser Zeit wurde der As-
I. Kaiserzeit als ,Unverschamtheit“?: Man verhangte nehmers: ,Es gibt weniger Lohn, Wer Un-

 gessor nur bei Vertretung eines Richters \

i Voraussatuhgen Ordnungsstrafen.® zufrieden ist, wird entlassen”; trotz der bezahlt# Man darf annehmen, daB sich
i 9 Das selbstbewuBte Auftreten von Ange- |

hier nicht ndher zu diskutierenden Notlage  niemand .der Qual einer derartigen Probe-
Von einer Klassengesellschaft kann in Klagten der ,unteren Sténde“ wurde an- des Arbeiters keine Erpressung.” zeit aussetzte, der das damalige Staats-
Deutschland erst da gesprochen werden, dererseits z.B. so quittiert: Sie Rindvieh, 3 Das Streikpostenstehen wurde dadurch ;n4 Gesellschaftssystem nicht auch inner-
wo die feudalistisch-sténdische Ordnung Sie Hornochse, Sie bilden sich wohl ein, illusorisch gemacht, daB man konstatierte, ich bejahte“.” Da die Ausbildung des
ihren bestimmenden gesellschaftspoliti- Sie seien Verteidiger? Was fillt Ihnen es sel ,moralische Pilicht des Staates®, iaiserlichen Richters® zwischen 30000
schen EinfluB verlor, d.h. die privatkapi- denn ein!" die Arbeitswilligen zu schiitzen.®® und 50 000 Mark kostete,* war eine solche
talistische ~~ Produktionsweise dominant P) Zur einseitigen Wiirdigung des Tatbe- d) Harte der Strafen Karriere ,nur fiir Personen durchzuhalten,
wurde. Dies war etwa z.Z. des sog. Ab- standes wird man wohl auch die Art der Fiir die auBerordentliche Harte der Strafen die (iber ein sehr groBes véterliches Ver-
I6sungsgesetzes von 1850 der Fall, mit Beweiserhebung im Zusammenhang mit gegen Angehbrige der unterdriickten Klas-  mggen verfiigten“.# Dieses soziale Aus-
dem die letzten Reste feudaler Arbeitsfor- 98m § 244 StPO a. F. rechnen missen, \ se im Vergleich zu solchen der ,besseren leseprinzip wurde noch durch die Forde-
men in der preuBischen Landwirtschaft be- Nach dem Beweisantriige der Verteldigung Stande" gibt Liebknecht zahlreiche Bele- rung des preuBischen Staates verstarkt,
seitigt wurden. in weitem Umfang abgelehnt zu werden A

ge.” Wichtig ist dabei folgendes: Offenbar dag, wer nicht den strikten Nachweis er-

Gleichwohl! blieben Uberreste des Feuda- Pflegten3' Auch eine bestimmte Form der ist das StrafmaB um so héher, Je unmittel-  bringen konnte, daB ihm wéhrend der Aus-
lismus, vor allem in der Verwaltung, er- Schuldkonstruktion gehdrt hierher: Bei barer die Interessen der herrschenden
halten.”* Zwar war das Biirgertum schon | Klasse beriihrt werden. Das Streikposten-

Jems g2a 25 ebenda
; pisisn del aisecns Jueiliorganisisanet;

40 5.0. |, 1, Levefre, Universitat und Kapital in:
erung, ihren &konomischen Interessen :

3 7 ] ;
wirken strafverscharfend. eB rd 2

:

muBte der Staat gehorchen®, und von al-
= SE utizaytsiut vag derision Unact Y

# yin ee

len Besitzenden (Besitz an Produktions- 27 E. Kuttner; Warum versagt die Justiz? 1921, i 42 Fraenkel; S. 14
S. 11. E. u. H. Hannover; a. a. 0., S.31

i 32 Liebknecht, Bd. IV, S. 60 Kuttner; S, 15Pr Spin Sr wo SRa
Engelul Deschichie Ider, pravbiszheniBau- le Liebknecht; Gegen die preuBische Kiassen- ¥ Eh Bl reo dung durch Lisbknecht is Kuttner,'s.5,

23 Engels; Zur Rolle i i Liobknecht: Justi i i

36fspendn hiringngs) i ie cerSowaltin der Geschichte, 31 Liebknecht; Justiz gegen die Arbelterklasse, ar evenda 7 Gesielie)hy ido.
24 ebenda Liebknecht, Kritik an der Klassenjustiz 3 39 z.B Bd. lil, S.33/47; Bd. IV, S.53/56 £./330 49 ebenda
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I “
bildungszeit mindestens 1500 Mark jéhrlich ~~ erscheinungen. In der Arbeitsrechtspre- damaligen Militaroberbefehishabers von  handelten, war fiir das Gericht vollig un- 1

zur Verfiigung standen, vom Vorberei- chung traten die typisch prozessualen Er- Littwitz zu der VO Nr.19 des damaligen interessant, geschweige die Rechtsgrund-

i
tungsdienst ausgeschlossen blieb.* scheinungsformen der ,strafrechtlichen” | Reichskanzlers ...."* lage des Befehls (vgl. dazu Fall 1 und 7

Sisson) ri
Klassenjustiz hinter einer Rechtsprechung | Der Hochverrater Kapp, der Reprasentant Fall 21). Gegen zwei der Angeklagten |

Tins v8) 980 So a ao ay erfolgte im objektiven Interesse der herrschenden | des preuBischen Junkertums, der herr- Wurde auf Grund unbeeidigter Zeugenaus-
ore Sr ;

se, deren Mitglieder flr das «gKlasse zuriick. Beziglich der Strafjustiz F schenden Klasse des deutschen Ostens, ‘sagen auf Tod erkannt. Das gleiche ge- 4
ystem absolut ,zuverldssig” waren.' Ne- “soll an einem Komplex (die Unruhen der

|
war ,damaliger Reichskanzler”, die strei- Schah mit einem Schwachsinnigen, weil er

pen oor Amtsrichter eines Sprengels als ersten Jahre der Republik) der Klassen-
1 kenden Arbeiter die ,widerstrebenden Ele- in Gewehr ausgeliehen hatte, mit dem 1

orsitzenden und einem Staatsverwal- charakter der mit dem Proletariat bzw.
=

mente”. Besser kann der Klassencharak- ~ErschieBungen vorgenommen worden wa-

Isham (Landrat) gehdrten jedem seinen Gegnern konfrontierten Justiz ver- hs ter so urteilender Gerichte nicht gekenn- ren! 15 Jahre Zuchthaus wegen Beihilfe :
usschuB sieben Vertrauensménner an,’- deutlicht werden. ky zeichnet werden! (Das Urteil wurde 1923 zum Mord bekamen auch soiche, die nur

er ge- 2. Strafjustiz® 4 gefalit) ZHfesshaut hatten. (Vgl. das Ausschépfen
;

antJpirden Sian Feller uriSiy Fall 1: Im Gefolge derMinchener Unru- Fall 3: Der Major Freiherr von Sch. rief SE
se indirekte Wahl schloB durch Ermogli op wurden von Regierungstruppen am 19.83.1920 zur Bildung einer Studen- Beto vata mk faeries 1

© Soh J
2 Einwohner des Dorfes Perlach, ein tenwehr auf, die an Thilringer Arbeitern, G38 AIoloten

2

en, mit dery fret
:

chung eines langwierigen Siebverfahrens Sh 4 J ld HDge ,  sprichen bei totenden Student Offizie-
i ys Yd

.Kommunist" (der keiner war), 2Arbeiter, di el ber d Hochverrat: Ki & P LOEni Sh, Zi

die unt 2 y st” (der k 5 ;
ie gegenii en Hochverratern Kapp

2 aa ror gen vom Laienrichter- 5 iifsarbeiter, je ein GuBarbeiter, Schrei- ] Co. die Verfassung verteidigt hatten, a;ete.! Imorassanusy LT hd ,

- ZiEmoRg ner, Former, Maurer, Eisenbahnarbeiter, | furchtbare Rache nehmen sollte. Die dar-  @oon, die Cel, HIaSeanto Ao
Die genannten Einzelursachen der Klas-

DistriktsstraBenmeister und Korbmacher | aufhin gebildeten studentischen Zeitfrei- EEE = firms | si eiaung

Sonjiatiy dos Kalsomaichen lnaen rich as festgenommen und ohne Standgerichts- J willigen-Formationen verhafteten, in Er- ul oheny ar Klassen|istiz neinvau x

den Worten Fraenkels umreifen: Zum urteil erschossen.*’ mangelung einer echten Feindberihrung,
mehywolieh. !

Proletariat schlug keine ala Sie waren als ,Unruhestifter” denunziert auf Denunziationen von Bauern hin eine 3. Die Rechtsprechung des RAG
.

oder geistige Briicke.">
9 worden, hatten sich aber iberhaupt nicht Anzahl von Arbeitern”, die sie dann auf pjg verfassungsrechtliche Anerkennung |

Dieibewiic (offene) Reinhaltung de
politisch betétigt, keinem waren Kampf- BW bestialische Weise ermordeten. Auf Grund ges Arbeitskonflikts hat nicht verhindern

Richterstandes sowie des oR S handlungen usw. nachzuweisen. Vor dem eindeutiger Aussagen konnte von LEr-  ysnnen, daB das RAG Kkontinuierlich zu
3

amtes nach unten” (s. a. ab; b) ist 4s Landgericht | Miinchen gaben die ange- = schieBungen auf der Flucht" nicht, Wohl |asten des Arbeiters judizierte.
nur. ein Bewsis fir den Kassorch i klagten Soldaten zu, daB die von ihnen Ei aber von vorhandener Absicht (bei den  pyrch das Betriebsrategesetz von 1920

oydan1s Sar id geniachie Angabe Auf der Flucht erschos- | Studenten) zu toten, die Rede gewesen yrde das Unterordnungsverhiltnis im Be-

A west auch, daB die spezifische Sn San) [os Regel war, um Erscheinungen | sein. trieb aufgehoben. Das RAG konstruierte .

i mensetzung der Richterschaft in unmittel-  Naran er zu rechtfertigen, und daB das | Der Verteidiger der Studenten appellierte  daraufhin eine ,Betriebsgemeinschait". d

!
barem Interesse der herrschenden Klasse ldrchen von der ,Meuterei” stets be-

i
vor dem Geschworenengericht an bewshrte Den Hinweis, ,,Betriebsgemeinschaft” hieBe

liegen muBte. Wika, daB die Sache sofort ad acta ge-
¢

Vorurteile. Fir ihn waren die Studenten nicht nur Risiko-, sondern auch Gewinn-

i wires Der Hauptangeklagte P. berief ~~

| .anstandige Menschen, gebildete Men- verteilung®* iberging es aber: Das RAG |
II. Weimar oi a en Befehldes Majors (,Legen | schen, Akademiker!" Die Arbeiter, denen judizierte einseitig auf eine Risikovertei-

oy q ulas HA weine uml!®), dieser auf den keine politische Tétigkeit nachgewiesen lung hin. Die ,Mitwirkung“ des Betriebs- 4
- Voraussetzungen 5 i ion! Noo — Das Gericht sprach MEE werden konnte, waren eine ,Bande auf- rates hatte ,ohne weiteres die Mittragung

Es ist oft gesagt worden, der WRV hitte os Hi agten frei.
. standischer Spartakisten". Das Gericht be- der Gefahren“ zur Folge.” Mit der Fiktion 2

der KompromiB zwischen Kapital und Ar- all 2:
Am 28.3. 1920 (wéhrend der Kapp- I notigte nur kurze Zeit zur Beratung: Frei- einer Arbeiterkontrolle gingen soziale :

beit zugrunde gelegen. Richtig ist zwar, LUttwitz-.Regierung” in Berlin) fand in
| spruch! Stérungen vorwiegend zu Lasten der Ar- :

N daB durch gewisse Bestimmungen in der SanoriMerleniing DelmiTegaishnerW, ! Fall 4: Einer der wenigen Falle, in denen  beiter.®

Verfassung der friiher ignorierte Konflikt ine Versammlung streikender Arbiter i

Proletarier anndhernd ahnliche Delikte be- Das Einzelarbeitsverhéltnis wurde dem Be- A

zwischenArbeiterbewegung und Unterneh- Sgt Wa rE wegen einer Lohnfor- gingen, ist der sog.Geiselmord von Miin- amtenverhltnis ahnlich konstruiert: Gene-

mertum* anerkannt wurde. Aber das an- derung beim Gutsbesitzer Baron WongB: | chen. Die Angeklagten gehérten zur ,Ro-  relle Unterordnung unter den Willen des

derte nichts daran, daB in der dkonomi- YOrZysprechen. Dieser lie aus Schwerin ten Armee* von Minchen und hatten zehn ~~ Unternehmers. Die Vorstellung einer ,dis-

schen Sphare die Strukturen des Kaiser- Militar kommen und bergab die ,Anfiih- Gefangene zu bewachen. Mit einer Aus- ziplindren Harmonie” (Kahn-Freund), der :

reiches erhalten geblieben waren. Die [°F an Soler. is Nielsonerschos- nahme waren alle Angeklagten dieser das Postulat des ,Wirtschaftsfriedens” im-

Kontrolle der Produktionsmittel lag In den eM: Vom mecklenburgischen Landqericht |
Armee“ beigetreten, weil Arbeitslosen- manent war, entsprach bereits dem faschi- A

Héinden der gleichen Klasse. Die Legali- wurden die angeklagten Sodaten (der Ba- Unterstiitzung nur an Rotgardisten ausge-  Stischen Sozialideal* DaB innerhalb des

sierung ehemals als illegal” betrachteter 0" ye = palsies: — erst gar nicht |
oor rn die nemBusgs: kapitalistischen  Wirtschaftssystems ein |

Rontliftauseacungen (s. Arbeitsrecht) be- hie ogy enthen, 49 9; agin: arbeitslos!  Lumpenproletarier! ~ GemaB  natiirliches Ubergewicht der Arbeitgeber-
ingte eine Erweiterung der Klassenjustiz- aschuleioten ward, Wie 1 4d a einem Befehl von Egelhofer (dem Kom-  seite durch den Besitz der Produktionsmit- !

— Pe hr en Lo, ny eh mandanten) wurden die zehn Gefangenen tel und die Verfigung iber die Arbeits- :
50 Hannover; a.a. O. hor

EA hung erschossen. Fir den Staatsanwalt waren stellen” besteht, bedarf, wie Kahn-Freund

jljannoveri 2 3.0. ihrer Anordnungen zum Schutze der vor- | Se. Angekiagient sHyinen| des. Schlacht! mm———

52 gbenda her herrschenden staatlichen Zusténde folds" Col henfldd « isti 58 So Sinzheimer zit. nach Unterseher, a.a.O.

53 Liebknecht, Bd. Il, S.31 entgegengesetzt wurde, zu brechen... eldes”, ,Leichenfledderer”, ja ,geistig 3 : Ea

J . if HI

i minderwertig" usw. DaB sie auf Befehl - 100
3 eben hr

DemgemaB hatten sie die Aufgabe, Hand- 59 Bensheimer Sammiung; B. 3/120f.
5 L. Unterssher; Blrgerliches Arheitsrecht oder  \UNgen widerstrebenderElemente ...

mit- = Sneha |

die Zerstérung der formalen Rationalitat, tels Standgerichts zu ahnden .. . Die recht- l= 57 Samtliche Angaben zu den Fallen bei: Han- 62 ebenda
KJ 68/97 liche Grundlage bildete der Zusatz des a nover 63 Kahn-Freund, S.223
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feststellt, ,keines weiteren Wortes".“ schende Klasse fand in der deutschen
| sicht dominant ist, kann nicht bestritten  bestimmungsrecht so gesehen: ,Es férdert |Uberflissig also zu erwahnen, wem diszi-  Richterschaft einen ,einsichtigen” Vertre- | werden. Das Marchen von an Se Hs! yas Srna, im Ba andgayplindre Harmonie und Wirtschaftsfrieden ter ihrer Interessen. denen Klassen ist also reine Ideologie. ie Arbeitsfreude (1) und Arbeitswilligkei

niitzten, wen sie trafen! b) Laienricht | Der Frage nach méglichen Erscheinungs- der Betriebsgemeinschaft.“* Darin liegt die
) oe WRV kein Dreikl J

I formen von Klassenjustiz soll an Hand Ablehnung der sachlichen Vertretung der
4. Ursachen ge, oo nt % oo bb il va! pn zweier Problemkomplexe nachgegangen  Arbeitnehmerinteressen durch den Be-
a) Berufsrichter a roa ne yi 7 'q pl en a ay

| werden: der Rechtsprechung des BAG triebsrat’ Kein Wunder, daB das BAG
Die soziale Herkunft der Richterschaft war

oh Warssilugslisten di Oe/pelnd ous Les
| und der sogenannten APO-Prozesse. eine Kontrolle des Arbeitgebers durch den ]

egeniiber der des Kai ich tungen auch Arbeiter.” Dennoch gelangten | Betriebsrat abgelehnt hat” Auch hier ist f

gegenuber der des Kaiserreiches unver-  hgchst selten Arbeiter auf die Jahreslisten. 2. Rechtsprechung des BAG
s il |Enders is Sogar dort, wo mehrheitlich Arbeiter auf | a) Streik die Parteinahme fiir den Kapitaleigen

Die relative Sicherheit ihrer Existenzwurde gopVorschlagslisten standen, wurden sie p Abgesehen davon, daB seit dem Zeitungs- timer evident.
durch die Inflation erstmals geféhrdet. nicht auf die Jahresliste gesetzt.”” Die Strei- = streik von 1952 durch das BAG den Ge- d) Zusammenfassung

ls aa chung von Arbeitern wurde u. a. mit deren Werkachatien des Rathi zum isso Die Boschvinkung der Rechte von Be-
y

Beschwerden wegen nicht wettgemachten reik — im Gegensalz zu i — ap-  triebsrdten un ewerkschaften lal ie
Arbeiter." Im Arbeiter, dessen Elend von DI on oatonret

:
1 gesprochen wurde, ist mit Hilfe der Theo- ~~ ajlgemeinen gesellschaftlichen Grundla-

Tag zu Tagwuchs, sah man den ,Nutznie- An Hand von konkreten Jahreslisten weist rie der sozialen Addquanz und dem Recht gen des Arbeitsverhéltnisses und der kon-
Ber der Revolution.” Esentstand —unbe-  tiner nach, daB besonders im Osten am Gewerbebetrieb das Streikrecht Uber-  kreten Herrschaftsordnung im Betrieb“??
wuBt — wie Fraenkel sagt, jene Stimmung  peytschlands ‘die herrschende Klasse fast J haupt erheblich eingeschrénkt worden: als nicht zum Aufgabenbereich der Inter-

gegen ios Proletariat, die jede niederge- 4 sschiieBlich das Laienamt innehatte.”” JArbeitskédmpfe sind im allgemeinen uner-  essenvertretung der Arbeiterschaft erschei- |
SS ocso L gegerr eine Ln Mit absoluter GewiBheit wird diese Justiz | wiinscht, da sie volkswirtschaftlicheSché- nen. Ebenso wie die Beschneidung des |

Eeaa varie Sire isis Taian vars Wsstensiandpurid en Ba a es oydes Arbeitgebers."® Ths etracht; R. G.) mil tenden Klasse das ,Sozialideal" des

HapB.*®
}

g
im Interesse der Gesamtheit liegenden von Ruhe und Ordnung aufzuzwingen, zu |

Vit Regis i7agt Fiasnke) rathorisen  Kanr il Ik Drities| Relcly sozialen Frieden beeintrachtigen.”* deren Schaden und zum Nutzen der |
pe Mit der Machiergreiiung voniiess anderion ER tind Top iz] Aosiref,

Oo Amer an den Pros kinsmissin,
Urheber ihres Unterganges erblickt?"s sich die Besitzverhéltnisse an den Produk- # Klasse, da der wilde Streik rechtswidrig 3. APO-Prozesse
Das Fehlen der monarchischen Spitze liep ~~ tionsmittein nicht” Klassen existierten [k- ist, als .Interessenvertretung der Ware Ar-  Liebknecht hat auf die Unterschiede in der
fir die Richter das Recht zum Spielball ~~ Weiterhin, wenngleich ihre Existenz iin der

I beitskraft” theoretisch der sicherste Ga- Behandlung von Studenten und Arbeitern
lgesellschattlicher Interessen werdens Im  Volksgemeinschafts-ldeologie desi | Natio: I

rant einer Verbesserung der sozialen Exi- in Prozessen wegen &hnlicher Straftaten
BewuBtsein ihrer eigenen Unentbehrlich- ~ Nalsozialismus verschleiert wurde.

stenzen. Die mit ihrer Hilfe erkampften  hingewiesen und diese als Phdnomene der 1

keit pochten die Richter auf ihre Unabhan- Die _ationalsozialistische Justiz urteilte y Vorteile kommen aber auch nichtorgani- Klassenjustiz gedeutet.”” |gigkeit wie nie zuvor: gegeniiber einer Primdr auf Grund von Normen, die nicht |

sierten Arbeitern zugute. Das ist eine der  Offensichtlich unter dem Eindruck des so-

Exekutive, die man zutiefst verachtete (ein das Verhalten, sondern die Gesinnung I Hauptursachen fir den Mitgliedsschwund genannten Justizterrors gegen politisch
Sattler war Reichsprasident!), und einem eines Menschen regeln wollten und denen A der Gewerkschaften (1950: 40 Prozent; unliebsame Studenten, der oft bedenken- |

Parlament, das zweifelhaite Gesetze be- oft allgemeine Merkmale, also das Kon- = 1968: 30 Prozent aller Arbeitnehmer®). Das los unter den Begriff ,Klassenjustiz" sub-
schioB, beanspruchte man zunehmend ein  Stituieren von Recht Uberhaupt®, fehiten. 5 BAG hat nun sog. Differenzierungsklauseln ~~ sumiert wird,” halt Rottleuthner Lieb- |

Nachprifungsrecht. Trotz oder vielleicht ~Mogliche Erscheinungsformen von Kias- 3 fir nichtig erklart® Durch die Gleichbe-  knechts Beobachtungen fiir veraltet”s Wer |

gerade wegen einer zeitweiligen Deklas- senjustiz wurden dadurch so sehr Gberla- 3 handlung von Organisierten und Nichtor- aber die sogenannten Demonstranten-Pro- |
sierung ihrer sozialen Existenz, rechnete ~gert da deren foros haining orscrwedt | ganisierten werden die Gewerkschaften im  zesse aufmerksam beobachtet hat, wird

man sich zu den ,sozial hochstehenden St und hier nicht erfolgen kann. i Ergebnis funkiionsunfahig, denn es ist festgestellt haben, daB dort, wo Arbeiter
Kreisen".’ Die Fiihrer der Wirtschaft wur-

gop | denkbar, daB ,die Gewerkschaften somit angeklagt waren, evident wurde, daB es

den als nationale Helden bewundert.” kg i mit nur 1 Prozent organisierter Mitglieder sehr wohl einen Unterschied macht, ob der |

Aus Stinnes' Presse bezog man seine In- 1. Voraussetzungen
:

| fur alle Arbeitnehmer wirken sollen, aber ,APO-Angehdrige” Student oder Arbeiter
formationen.” ,Geheime Kanale" (gesell- Versuche einer grundlegenden Anderung I mangels Organisationskraft und Kampfes- ist:
schaftlicher Umgang usw.) vermittelten dem der dkonomischen Machtverhéltnisse nach | interesse nicht wirken kénnen“.*

i hmiedel-P ssesiond
Richter die Winsche der herrschenden 1945 (vgl. Art.41 Hess. Verf) blieben er- Dio objektiven Interessen dor Arbeiter- An Hand des SchmiedelProzessesune |
Klasse des Industriekapitals.’” Die herr- folglos. DaB in der BRD verschiedene Be- kiasse werden damit erheblich beeintréch- i :

2 J A | von Arbeitern durch Gerichte zutreffend
a

volkerungsschichten existieren, ist aner- tigt. mit ,Herablassung, vaterlichem Zureden
stlobenda kannt. DaB die kapitalistische Produktions- c) Betriebsrat

3 oder "Kommandoton* gekennzeichnet wor-
( 65 Unterseher; KJ 68/98 weise, wenn auch gegeniber den vergan- Das BAG hat weit liber das Betr.VG hin-

Fraenkel, S. 17 ff. genen Epochen modifiziert, in jeder Hin- ausgehend® das ,recht verstandene® Mit-

66Fraoneats sar Uv Ee —— Thor,

AP 76 ; 8.31 89 BAG E 3/207th ae 5.18 77 SUBS Siottin, 1021, s. Kuttner, a. a. 0. 83 BAG Entscheidungssammlung; Bd. 1/300 90 Ramm; a. a, O.
69aa 0, S.20 78 Vigl.” Hannover; S. 31 84 Wietholter; Rechtswissenschaft, 1968, S. 297 91 BAG E 4/217

| 70 Unterseher; a. a. O. 79 Kuttner; a. a. O. 85 Ramm; Nationalsozialismus und Arbeitsrecht, 2 R. Hoffmann; Ein Urteil und seine Folgen (Zur
71 Fraenkel; Bsp., S.291. 80 a.a 0, S.33 KJ 68, 117 BAG Rspr.), KJ 69, 75

l 72a.a.0., 8.19 81 Dies hat Hehllinaischen ach unter JurSten 86 Garilischagd zit. n. Wiethdlter, S. 207 2 ume Itkeagnet73
a.a. O., S.20 erumgesprochen: R.

Schmid in 87 Wietholter;S. 208 ,Geg!
74 obenda 82 Zahireione, Belege bel lise Staff, Justiz im 88 Ramm: Die Rechtsprechung des Bundesarbeits- in: Rote Skizze, Nr. 6, 1969, S.20

75a.a.0., S.28 Dritten Reich, 1964
EE gerichts, JZ 64, 550 95 Rottleuthner; KJ 89, 22
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/ den. Als der ,z.Z. unstandige Arbeiter"  sichtlich. Auch dies indiziert, daB die APO- gt Richter erscheint diesen Kreisen als Ex- aufgezeigte Entwicklung (vgl. vor allem
2 (so der Haftbefehl) Giinter Schmiedel kurz Prozesse nicht schlechthin als Erschei- i ponent derer, die die Macht und das Recht ~ Weimar), warum heute die soziale Distanz

I vor Ende des Prozesses erwéhnte, er habe  nungsform der Kiassenjustiz angesehen haben. "1? zur Richterschaft von den unteren Klassen

.) 14 Pfund inder U-Haft abgenommen, frag- werden kénnen, denn weder lige eine selbst ,verinnerlicht” ist (,Macht und das
5 te ihn der Gerichtsvorsitzende in wider- massive Aburteilung von ,verirrten Stu-

. Ergebnis Recht“) und somit ein ,Aufriicken“ dieser

: Pens DyninusoA im ion Herr opiionien - Interesse der herrschenden ob Schicht unwahrscheinlich ist.
n chmiedel? chmiedels Protest gegen asse (Amnestie!), noch ist es der Rich- 3

i Aufgefangen werden kann diese soziale

if den UG-Terror (Einzelhaft, strenge Isolie- terschaft gelungen, die durchweg biirger- |
fi ihizuptersclisinungsiormen re Hieht durch eine Ausbildung, die

rung: Ubergabe nur von Beamten zu Be- lichen Studenten (6 Prozent Arbeiterkin- i Erkennbar sind im wesentlichendrei Er- nach wie vor die soziale Funktion ihrer

amten, tagliche Durchsuchung der Zelle, der an Deutschlands Universitaten) so zu A scheinungsformen, die sich allerdings |nhalte ausklammert und eine Wertneutra-

;

Beschlagnahme der Post, ,hartes Lager” behandeln wie Arbeiter, also Klassenjustiz | durchdringen kénnen. litat vortiduscht, die es nicht gibt.

h essa LS a Soars Fepgene) gegen Angehdrige der herrschenden Klas- / 1. Der Richter steht den Gewohnheiten Konserviert und verstdrkt werden die De-
i ascii) nt : Hider 3

SS, auszuiben, r und Verhaltensweisen ,unterer Stande“ terminanten der spezifischen sozialen Her-

i fiorEwertciiErmaniinbtich Dr lider inl: Ursachen 2 auf Grund seiner Herkunft fremd gegen-  kunft, die die Rechtsprechung entscheidend
Ihre Zelle SFUrliekDrin en lassen." Die soziale Struktur der deutschen Rich- i

iiber (soziale Distanz). Dies auBert sich be- bestimmen, durch die nachuniversitare So-

:

9 ahr
.  terschaft (ganz anders in der DDR) hat reits inder Verhandlungsfilhrung(vgl.B11,  zialisation: Der Nichtanspruch der Exami-

i

Dos ergshnis) solcher] ArosSail hing war:
ich i

2
ierzi

o ) ha
2a, IV3). Umgekehrt bewirkt mangelnde nierten zum Referendardienst, die totale

Schmiedel helt es bald fir sinnlos, sich Sich Innerhaibvon vierzig dahren praktisch
| Or pang Bildung": vol Bll? Abhangigkeit des Referendars von der

ies zu auBern, und bat schiieBlich wahrend Dich! gedndert. -- Der Antell der aus Ar
Fall 8. IV3) eine kulantere Art der Be- ,Gutwilligkeit” seiner Ausbilder, die Stel-

i einer Verhandiung darum, in seine Zelle  001€TAB SenAha i handlung, die sich auf Grund offener oder lung des Assessors als ,Beamter auf Wi-

Y ra A Ag Tha) iL (1665) Eaton rina | unterschwelliger sozialer Identifizierung  derruf“ usw. sind Beispiele der Erzie-

i doch sowiesolangst Klar.“ |

bis 1965 der Anteil der ,oberen Mittel- mit dem Angeklagten auch im niedrigen hung zur fom der Erziehung zum

Prozesse gegen Studenten, die ihm  Schicht” (freie Berufe, leitende Angestell- ’ StrafmaB zeigt. gacshouin[Riker lorinmenfwiizun

I (Schmiedel — R.G.) an Intelligenz haus- te. hohe Beamte usw.) von 60,1 Prozent d 2. Der Richter steht Angehdrigen unterer 2 h

Is hoch Gberlegen sind” (so der Staatsan- auf 627 Prozent stieg™ und die Zunahme EB Klassen gegenilber, die sich ihrerKlassen- Aber eine noch so ,sozialwissenschaft-

Ie walt), sind mit Recht im Vergleich dazu als des Anteils der ,Unterschichten” bereits J lage bewuBt geworden sind (oder zu sein liche" (Loccumer Papier) Rechtswissen-

i reine Ehrengerichtsverfahren® bezeichnet eine rickiaufige Tendenz  erkennen | scheinen) und um eine Verbesserung ihrer  schaft kann die in der sozialen Herkunft

| worden.'® 1aBt'e¢/'a, existiert nach wie vor die von Lebensbedingungen bzw. eine Gesell- wurzelnde Distanz des Richters zum An-

3 Die Behandlung Schmiedels als ,gewshn- ~ Dahrendorf konstatiertestarke soziale Im- | schaftsveranderung  (iberhaupt kémpfen  gehdrigen der unteren Klasse nicht durch-

i lichen Kriminellen® ist nur erklarbar mit ~Mmobilitat'” der deutschen Richterschaft (oder zu kédmpfen scheinen). Hier wittert brechen. Das Aufriicken Angehbriger un-

i= der sozialen Distanz zu seiner Person. |mmobilitdt bedeutet hier vor allem, daB
| der Richter ,Staatsgefdhrdung” und ver- terer Schichten wird hier schlagartig nichts

i Umgekehrt die haufig kulante Art der Be- die Ideologien des klein-mittelbiirgerlichen schafft einer im objektiven Interesse der andern kénnen, denn eine Berufsschicht,

v= handlung von Studenten (,Idealisten” Elternhauses konserviert werden und so herrschenden Klasse liegenden ,Ruhe und die Uber Jahrzehnte durch ganz spezifi-

Iw usw.) mit dem Mangel an sozialer Distanz. [ene .utopisch-autoritare® Haltung zu so- Ordnung” Geltung. sche soziale Leitbilder gepragt ist, zwingt
Auf die in der Sprache ihrer Klasse vor-

Zialen und politischen Konflikten'® die A iraRton anflikien zwischen; ,Ko- die Aufriickenden, sich dieser Atmosphére
i getragenen Ansichten usw. kénnen sie Regel wird, die den herrschenden Gewal-

i oh i) ore rath Lh 2 dor Richter  Vorerst anzupassen.

hy {die Richter — R.G.) ...
selten gleichgil- ten. nicht zuletzt der herrschenden Klasse a i.d.R. ,utopisch-autori- Die Zusammensetzung des Richterstandes

k
tig reagieren.” Es ist unverkennbar, daB selbst, dienlich ist (vgl. vor allem Arbeits- a Einstellung Gemeinschaftsideolo- aus allen Schichten des Volkes (Lieb-

i oft die Richter ,neben einem gewissen [echiSPr).
i ; i eo dio tendensiell den Arbeitskampf knecht), d.h. entsprechend ihres gesamt-

! Versténdnis far ,geistvolle’ Argumenta- Der auBerordentlich geringe Anteil von | gen
citon dos. Unternehmers) als ,uner- gesellschaftlichen Anteils wirken diese in

tion ein Gefilhl von Peinlichkeit und De-  Arbeiterkindern andenjuristischen Fakul- on ee aalisioren (und brigens — der Justiz, ist im kapitalistischen System
12 plaziertheit nicht ganz tberwinden kan- taten veranlaBte W. Richter zu dem be- at Sg So aschistischen Cha- zumindest fraglich (s. Entwicklung der

~ nen." rechtigten SchiuB, da8 in den ,unteren
y Zum OD ° letzten 50 Jahre), auf jeden Fall aber, wie

I

DaB die Differenzierung zwischen Studen- Klassen" die ,soziale Distanz® zum Ju- fakue hagen).
aus dem oben Gesagten im Umkehrsschiug

ie ten und Arbeitern sich nahtlos in das risten besonders groB sein dirfte. Der
i Wi \Hauptursachien zu folgern ist, fir das System problema-

Bestreben der Herrschenden hierzulande ~——

1

ff [uptureachiel
adh

tisch.

T einfiigt, den Kontakt der Studenten zur 103 W. Richter; S.38 NS Hauptursache bleibt die spezifische so- 3 A A :

H Arbeiterschaft zu verhindern,® ist offen- 104 8.2.0, 8.11 Ziale Herkunft der Richter. War die ein- ln or ERE
- En oe Laon 7

seitige Zusammensetzung urspriinglich auf
jb" eich bringen konnen, eine Ju-

% Strafjustiz — Instrument zur Terrorisierung der 108 W. Wagner; Dor Richter, 1050. Ohno jeden direkte Absicherung des Richterstandes (oy "yokes im wirklichen Sinne des

1’ Arbeiterklasse” in: Hamburger Klassenjustiz empirischen Beleg behauptet Wagner einfach: nach unten zuriickzufiihren, so erklart die die Konflikts- und Schieds-
F ohne Maske — Der ProzeB gegen Giinther .Dic Basis wird sich vorbreitern”,S.136. Der Wortes, wovon die Konflikts:
; a 0Momus ons 220 des Vokes” (rk 03amenfor ion Jor i : eran or orsaany

:

97 obenda
a

doch fir Wagner Kiassenjustiz nur ein A 109 Richter, S.39 wertes Belspiel geben.

9 aa. 0. S.24 .Schlagwort” (S. 181) ,

| 99 ebenda 107 R. Dahrendort; Bemerkungen zur sozialen Her- ~3
100 a. a. 0, S.22 kunft und Stellung der Richter in Oberlandes-
101 a. a. O., S. 24 gerichten, in: Hamburger Jahrbuch fiir Wirt-

: 102 Vgl. z. B. Brief der Handelskammer Hamburg schafts- und Gesellschaftspolitik, 1960, S.264 : |
an die Mitglieder des Plenums, in: Hambur- 108 Kabler; Der deutsche Richter und das demo- |

i ger Klassenjustiz, Anhang XXIII kratische Geselz, AcP 162, 124 v
I’ =
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