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Ziel dieser Schrift ist die Herausarbeitung der 6konomischen Voraussetzungen
Ginter Klimas- Marxistisch-leninistische Dialektik und gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sich die gegenwirtige Umstruk-zewsky / oder maoistische Pseudodialektik? 35 turierung des gesellschaftlichen Arbeitsvermagens volizieht. Besonderes Augen-Eberhard Thomas merk gilt dabei den Auswirkungen auf die sozialskonomische Situation der

) technischen Intelligenz.Ostkunde im Scaunerih: -

29 Die technisch-wissenschaftlichen Angestellten, die in der Produktion, in For-Antikommunismus in tion schungs- und Entwicklungszentren der Industrie, vor allem der Konzerne
a ! beschéftigt sind, bilden auch zusammen mit den anderen Gruppen der Intelligenzusch und Bonns

et !
! >

E. Hexelschneider Koexistenz, Kulturausta litik® 55 .keine selbstindige 6konomische Klasse und deshalb auch keine selbstandige»zwischenstaatliche Gesellschaftspoliti Zt
ES .

; ’ 3 5politische Kraft“." Die Intelligenz als Bevdlkerungsschicht zeichnet nicht gemein-
Wolfgang Bartels Arbeiterjugend und Weltjugendfestspiele 69 same Klassenmerkmale aus, sondern die Funktion der Erhaltung und Entwicklung

der Produktivkrafte im Rahmen des gesellschaftlichen Produktions- undRepro-Dokumente Aufruf der konstituierenden Beratung des Inter- duktionsprozesses.* Hieraus folgen Gemeinsamkeiten im Bildungsniveau und in
nationalen Vorbereitungskomitees fir die der Art der Ttigkeit, in der Auslibung vorwiegend geistiger Arbeit. InsbesondereX. Weltfestspiele der Jugend und Studenten 77 kann die technische Intelligenz meist durch einen in langfristiger AusbildungBeschlisse der SDAJ

d IE systematisch erworbenen technischen Sachverstand“® gekennzeichnet werden.Beschliisse By 8. DOB Sigenstionterenz zujcsn
80 Bildung und Produktion entwickeln sich nicht isoliert voneinander, sondern stehen% Welgigen; ae reB des Marxistischen in einem immer enger werdenden Wechselverhiltnis, wobei der technische Ent-a ang 82 wicklungsgrad der Produktionsmittel Voraussetzung und Méglichkeit der Ausbil-

SchiuBresolution des StraBburger Inter- dung konkreter Qualifikationen der menschlichen Arbeitskraft darstellt.
nationalen Studentenseminars 84 Erst die Produktionsverhltnisse, die die Menschen unabhéngig von ihrem WillenPresseinformation eingehen und die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produk-
des vds zum StraBburger Seminar 88 tivkréfte entsprechen®, entscheiden jedoch (iber das Verhltnis der Produzenten

zu den Produktionsmitteln, ber die Aneignung der geschaffenen Werte und damit——————————————————e eee iiber die soziale Stellung der ihr unterworfenen Menschen.
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der des Doppelheftes 5,— DM. Im Abonne-
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unter die Maschinerie, der verstérkten Arbeitsteilung eine rapide Steigerung der gleich sich der Anteil der Angestellten an den Beschiftigten kontinuierlich
Produktion. Die Maschinen und die zugehdrigen Arbeitsplitze bestimmen die erhoht.”
Anforderungen an die Qualifikation der Arbeiter. Dem Konkurrenzdruck der indu- Mit dem Ubergang zum Monopolkapitalismus, der u. a. durch die Konzentration
striellen Produktion erlegen, wird eine Vielzahl von handwerklichen Arbeitern und Zentralisation der Produktion auf erweiterter. Stufenleiter, dieMonopolbildungfreigesetzt, in ihrem Geschick dequalifiziert und’ als einfache Handarbeiter ein- und Einschrénkung der freien Konkurrenz gekennzeichnet ist, werden immer mehrgesetzt® ,In der Manufaktur bilden die Arbeiter Glieder eines lebendigen Mecha- Arbeiter in immer weniger Betrieben zusammengefaBt und nach und nach der
nismus. In der Fabrik existiert ein toter Mechanismus unabhéngig von ihnen, und FlieBproduktion unterworfen. Der wachsende Vergesellschaftungsgrad der Produk-
sie werden ihm als lebendige Anhingsel einverleibt.“® RegelmaBigkeit und tion, der eine Abstimmung von industrieller Entwicklung und Produktion erforder-
kasernenhafte Disziplin werden der Masse der Arbeiter abverlangt. Die Ein- licht macht, kommt in der schnellen Ausdehnung der Zirkulationssphéare zumbeziehung von Frauen und Kindern in den ProduktionsprozeB entwertet die Ausdruck. Die Verdoppelung der Angestelltenzahl zwischen 1907 und 1925 auf
Arbeitskraft des Arbeiters.” 3,7 Mio ist im wesentlichen auf die gestiegene Bedeutung der BiirotatigkeitenDie industrielle Massenproduktion hat notwendig eine Vergesellschaftung der fur die Planung und Kontrolle, den Absatz und die Abrechnung der Produktion,Arbeit (horizontale und vertikale Aufgliederung der Produktion) und damit auch weniger auf den Anstieg der technischen Angestellten zuriickfiihren.” Dabei muB
der Leistungstatigkeit zur Folge. ,Wie eine Armee militirischer, bedarf eine unter betont werden, daB sich das stidndige Wachstum der Angestellten nicht gleich-dem Kommando desselben Kapitals zusammenwirkende Arbeitermasse indu- méBig, sondern in Abhéngigkeit von den Konjunkturzyklen, Strukturkrisen und
strieller Oberoffiziere (Dirigenten, managers) und Unteroffiziere (Arbeitsaufseher, politischen Bedingungen sehr wechselhaft vollzieht.
foremen, overlookers, contre-maitres), die wahrend des Arbeitsprozesses im »Im Zuge der technischen Entwicklung sinkt der Anteil der unmittelbaren Arbeiten
Namen des Kapitals kommandieren. Die Arbeit der Oberaufsicht befestigt sich zu am Arbeitsgegenstand des Fertigungsprozesses relativ und manchmal sogarihrer ausschlieBlichen Funktion.“® absolut gegeniiber den vermittelnden.“™ Die Zunahme der geistigen Arbeit im
Die Organisation der Arbeit im mechanisierten Industriebetrieb setzt die Trennung gesellschaftlichen ReproduktionsprozeB bedeutet eine Erhéhung des Qualifika-
der korperlichen von der geistigen Arbeit voll durch. Wahrend die Masse der tionsniveaus der gesamten Arbeitskraft der Gesellschaft und ist selbst nur Aus-
Arbeiter einfache Durchschnittsarbeit ohne besondere Entwicklung undFertigkeit’ druck des &konomischen Fortschritts in der geschichtlichen Entwicklung.
verrichtet, ist die geistige Arbeit von der unmittelbaren Produktion getrennt. Die Das Gesetz der zunehmenden Kompliziertheit der gesellschaftlichen Arbeit ist
Verwaltungs- und Aufsichtstatigkeiten sind delegierte Unternehmerfunktionen, den jedoch in seiner Wirkung bedingt durch die Entwicklung der Produktivkrafte und
technischen Angestellten obliegt die Planung und Vorbereitung der Produktion.” den Charakter der jeweiligen Produktionsverhaltnisse. Im Kapitalismus bleibt
Die Zerlegung des Produktionsprozesses in seine Grundbestandteile durch An- daher die ,Erhdhung des Qualifikationsniveaus der Arbeiterklasse. .. hinter dem
wendung der Naturwissenschaften, insbesondere der Mechanik, schreitet immer Wachstum der Qualifikation der gesamten Arbeitskraft der Gesellschaft zuriick".'s
weiter voran. ,Durch Maschinerie, chemische Prozesse und neue Verfahren walzt
sie besténdig mit der technischen Grundlage der Produktion die Funktionen der
Arbeiter und die gesellschaftliche Kombination und Kooperation des Arbeits- Wissenschaftlich-technische Revolution und staatsmonopolistischer Kapitalismus
prozesses um. Sie revolutioniert damit ebenso besténdig die Teilung der Arbeit im
Innern der Gesellschaft und schleudert unaufhérlich Kapitalmassen und Arbeiter- Wissenschaft und Produktion beginnen in ein neues Verhaltnis zu treten, als die
massen aus einem Produktionszweig in den andern. Die Natur der groBen Indu- Zuwachsrate der technischen Angestellten die der kaufmannischen Ubertrifft. In
strie bedingt daher Wechsel der Arbeit, FluB der Funktion, allseitige Beweglichkeit der elektrotechnischen und chemischen Industrie setzt diese Entwicklung bereits
des Arbeiters“." nach dem ersten Weltkrieg ein. Der Aufschwung der Militartechnik und Ristungs-Jedoch findet in dieser historischen Phase die Wissenschaft nicht systematisch forschung im zweiten Weltkrieg 148t die Verwissenschaftlichung der Produktion
Eingang in die Produktion, vielmehr entwickeln sich beide noch nebeneinander einen schnellen Anstieg nehmen und nach dem zweiten Weitkrieg zum Durch-
her. Wissenschaftliche Ergebnisse werden spontan und oft zufallig in der Produk- bruch kommen, mit einem Phasenverzug in den 60er Jahren auch in der BRD."
tion angewandt, die Hauptquelle von Wert und Mehrwert ist die korperliche Arbeit. Im Ubergang von der mechanisierten zur automatisierten Produktion treten kom-
Das absolute Wachstum der geistigen Arbeit, verkdrpert in der Zunahme der plex-automatisierte Fertigungs- und Datenverarbeitungssysteme an die Stelle derAngestelltenzahl, bleibt noch hinter dem der kérperlichen Arbeit zuriick, wenn- Maschinerie. Die Wissenschaft wird immer mehr zur unmittelbaren Produktivkraft,

sie revolutioniert die Produktion bestandig und steigert deren Effektivitat.
Die Einrichtung staatlicher und unternehmenseigener Forschungs- und Entwick-

$ K. Marx: Das Kapital, Bd. |, Frankfurt/M. 1972, S. 442,
¢ Ebenda, S.445 2 Vgl. H. Steiner: Soziale Strukturveranderungen im modernen Kapitalismus, Berlin 1967,7 Ebenda, S. 417. S.11 ff.
® Ebenda, S. 351.  Ebenda, 8.31 ff. — F. Deppe/H. Lange/L. Peter: Neue Arbeiterklasse?, a.a.0., S. 58.? Ebenda, S. 59. 4 H. Steiner: Soziale Strukturverénderungen..., a.a.0., S. 49.1° Vgl. F. Deppe/H. Lange/L. Peter: Neue Arbeiterklasse?, in: Die neue Arbeiterklasse, Frank- J. Kusmitschow: Probleme der Beziehung von technischem Fortschritt und Qualifikations-furt/M. 1970, S. 48. niveau, in: Konsequent, 2. Jg. Berlin-West 1971, Nr. 8, S. 15," K. Marx: Das Kapital, Bd. 1, a.a.0., S.511. '® J. D. Bernal: Die Wissenschaft in der Geschichte, Berlin 1967, S.5321f.
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lungsabteilungen macht den VergesellschaftungsprozeB der Wissenschaft deutlich.
Ca . Lo

Der roralisers VerschleiB derProduktionsmitiel volizieht sich in immer kiirzeren Der objektive Entwicklungsstand der Technik, die internationale Konkurrenz mit

Abstanden den sozialistischen Staaten und die der Monopole untereinander erzwingen die

Es ist nicht mehr der Arbeiter, der modifizierten Naturgegenstand als Mittelglied Anpassungdes staatsmonopolistischenSystems,soweit es dieHerrschafts-und
zwischen das Objekt und sich einschiebt; sondern den NaturprozeB, den er in Profitinteressen des Monopolkapitals zulassen. Diese Anpassung kann sich nur

einen industriellen umwandelt, schiebt er als Mittel zwischen sich und die unorga-
widersprichlich durchsetzen.

! oo

nische Natur, deren er sich bemeistert. Er tritt neben den ProduktionsprozeB, Der Prozef der Vollautomatisierung realisiert sich erst schrittweise in einigen
statt sein Hauptagent zu sein. In dieser Umwandlung ist es weder die unmittel- Wachstumindustrien (z.B.Mineraldiverarbeitung). Die UngleichmaBigkeit der Ent-

bare Arbeit, die der Mensch selbst verrichtet, noch die Zeit, die er arbeitet, son-
wicklung bedingt das Nebeneinanderbestehen von mechanisierten, teilautomati-

dern die Aneignung seiner eignen allgemeinen Produktivkraft, sein Verstandnis Sieriondy Mlicriisisnsa Produktionsverfahren und stellt daher auch unter-

der Natur und die Beherrschung derselben durch sein Dasein als Gesellschafts- schiedliche Anforderungen an die Qualifikation der Arbeiter und Angesteliten.

Kérper — in einem Wort die Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums, die Die Widersprichlichkeit der Qualifikationsentwicklung &duBert sich in der ,Stagna-

als der groBe Grundpfeiler der Produktion und des Reichstum erscheint.“"” tion oder auch dem Sinken des Qualifikationsniveaus einer Mehrheit der Arbeiter

Die wissenschaftlich-technische Revolution wélzt neben den Produktionsmitteln und Angestellien in einemKollektiv... (und dem) rasche(n) und Giberproportio-
auch den Charakter der Arbeitsfunktionen um. Die Bedeutung der manuellen nale(n) Steigen des Qualifikationsniveaus einer Minderheit von Beschiiftigten,
Arbeit nimmt ab. wihrend der Mensch mehr und mehr vor, neben und hinter dem

teilweise im selben Kollektiv, meist aber in den hdheren Produzenteneinheiten
3 \ : f «20

eigentlichen ProduktionsprozeB tétig ist. Arbeitsvorbereitung und Organisation
(technische Intelligenz, Wissenschaftler)".

des anlagengesteuerten Produktionsprozesses, die wissenschaftliche Durchdrin-

gung und sténdige Anpassung der Produktionsanlagen und -verfahren an den

Entwicklungsstand der Forschung werden zu den Hauptaufgaben des Menschen.
2. Entwicklung der Beschftigtenstruktur In der BRD

.Das Produkt verwandelt sich iiberhaupt aus dem unmittelbaren Produkt des indi- . |

viduellen Produzenten in ein gesellschaftliches, in das gemeinsame Produkt eines Sensyeren Aufschluf iber den Trend der Umschichtungsvorgéinge innerhalb der

Gesamtarbeiters, d. h. eines kombinierten Arbeitspersonals, dessen Glieder der
Gesellschaft liefert die Beschaftigtenstatistik. Obwohl die quantitativen Angaben

Handhabung des Arbeitsgegenstandes naher oder ferner stehen. Mit dem koope- wegen der sozialékonomisch unbegriindeten, arbeitsrechtlichen Kategorien nur

rativen Charakter des Arbeitsprozesses selbst erweitert sich daher notwendig 10) oishishan oubetaine SA siernsis dasempirische Material, das hin-

der Begriff der produktiven Arbeit und ihres Tragers, des produktiven Arbeiters.
Deutli :

uf diewirklichen Entwicklungstendenzen zulaft.
Um produktiv zu arbeiten, ist es nun nicht mehr nétig, selbst Hand anzulegen;

eutlich wird zunchst das sténdige Anwachsen der Unselbsténdigen, also der

es genilgt, Organ des Gesamtarbeiters zu sein, irgendeine seiner Unterfunktionen Lohnabhéngigen. Bei einer Steigerung der Erwerbsbevblkerung in der BRD von

zu vollziehen.*" 221 Mio 1950 auf 26,8 Mio 1970 und einem gleichzeitigen Sinken der Erwerbs-

Die Entwicklung der Produktivkrafte schafft die Méglichkeit, die Trennung von vi oo20 Frogh: sul ha Pozen nimmtder fail der Lohnabhéngigen
geistiger und kérperlicher Arbeit aufzuheben, die Arbeitszeit erheblich einzu- OL SS Peas zt re SY paganund ihre mithelfenden Familien-

schranken und die allseitige schopferische Entfaltung der Hauptproduktivkraft gehorigen, nders in der Landwirtschaft, werden in zunehmendem MaBe der

Mensch zu gewahrleisten. Ag unterworfen. Die soziale Polarisierung hat sich in den vergangenen

Die Durchsetzung der wissenschaftlich-technischen Revolution kann im staats-
0 Jahren schneller volizogen als in den davorliegenden 50 Jahren.

monopolistischen Kapitalismus jedoch nur modifiziert erfolgen, da das Privat- Di
eigentum an Produktionsmitteln und die private Aneignung gesellschaftlicher le Arbeiter und Angesteliten
Arbeit die Fesselung der Produktivkréfte notwendig macht.

i Lo ”

Die kapitalistische Produktion strebt besténdig, diese ihr immanenten Schranken nnerhalb der Gruppe der abhéngig Beschaftigten, die 1970 insgesamt 22,4 Mio

zu iberwinden, aber sie iberwindet sie nur durch Mittel, die ihr diese Schranken ausmacht, kristallisiert sich eine deutliche relative und seit einigen Jahren auch

aufs neue und auf gewaltigerm MaBstab entgegenstellen. Die wahre Schranke langfristig absolute Abnahme des Arbeiteranteils heraus (1970: 12,7 Mio = 56,4

der kapitalistischen Produktion ist das Kapital selbst, ist dies: daB das Kapital Prozent der abhéingig Beschattigten). Demgegeniiber ist die Zahl der Angestellten
und seine Selbstverwertung als Ausgangspunkt und Endpunkt, als Motiv und von 3,5 Mio 1950 auf 7,7 Mio 1970 angestiegen, was einer Anteilssteigerung von

Zweck der Produktion erscheint; daB die Produktion nur Produktion fiir das Kapital 225 auf 34,6 Prozent entspricht. Die Beamten sind dabei um 1,1 Mio auf 1,97 Mio

ist und nicht umgekehrt die Produktionsmittel bloBe Mittel fir eine sich stets erwei- 1970 angewachsen und stellen damit einen Anteil von 8,8 Prozent der abhéingig
ternde Gestaltung des Lebensprozesses fiir die Gesellschaft der Produzenten Beschéftigten.

ind."sin 2 B. Kaufhold/R. Melke/F. Sandow: Veranderung in der Qualifikationsstrukur der Indu-
striearbeiterschaft, in: IPW-Berichte 2/1972, Berlin, S.16, vgl. auch: Wirtschaftliche und

7 K. Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Okonomle, Frankfurt o. J., S.592f.
5,

Soziale Aspekte des technischen Wandels in der BRD, Frankfurt/M., 1. Band, S. 320 ff.
8 K, Marx: Das Kapital, Bd. |, a.a.0., S.531. 2

Statistisches Jahrbuch fiir die Bundesrepublik Deutschland 1971, S. 121.
¥ K, Marx: Das Kapital, Bd. Ill, MEW, 25, Berlin 1972, S. 260. Vgl. H. Steiner: Soziale Strukturverénderungen..., a.a.0., S.151f. — Arbeits- und sozial-

statistische Mitteilungen (AsM), Bonn, H. 6/1972, S. 196.
4
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Schon aus der allméhlichen Verringerung der Arbeiterzahlen, in denen heute eine absolute und relative Steigerung der Anzahl der technischen Angestellten.
mehr als 2 Mio ausléndische Arbeiter meist geringer Qualifikation enthalten sind, per Zuwachs an kaufménnischen Angestellten, der relativ zu dem der technischen
ist der tendenzielle Riickgang der Tétigkeit des Menschen in der unmittelbaren weiter zurlickbleiben wird, entspricht zum einen dem Vergesellschaftungsgrad der
Produktion abzulesen. In den USA hat diezany der Angestellten die der Arbeiter Arbeit und zum anderen den wachsenden Schwierigkeiten der Monopole bei der
bereits 1965 um 21 Prozent Uberschritten.? Realisierung der produzierten Waren.”
In der Verteilung der abhéngig Beschéftigten auf die einzelnen Wirtschaftsbe- Die leichte Abnahme des Arbeiteranteils an den abh#ngig Beschiftigten insge-
reiche verandert sich der Anteil der Lohnarbeiter im Produzierenden Gewerbe samt, die langfristige Verringerung auch der absoluten Zahl der Arbeiter ist

,nicht
(Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe) seit 1950 kaum (1950: 54,6 und Ausdruck einer Entproletarisierung, sondern ist auf die durch die Entwicklung der
1970: 55,3 Prozent). Davon arbeiten 1970 in der Industrie allein etwa 10 Mio oder Produktivkréfte bedingten Verdnderungen in der Berufs- und Tatigkeitsstruktur
44,4 Prozent aller abhédngig Beschaftigten. Obgleich auch die Sektoren Handel und auf das... Wachstum des ,tertidren Sektors' in der Wirtschaft der kapitalisti-
und Verkehr, private und offentliche Dienstleistungen langsam an Bedeutung ge- schen Lénder zuriickzufiihren“.” Die noch 1958 vorhandene Tendenz der Zu-
winnen mit insgesamt 8,8 Mio Lohnarbeitern 1970, bleibt die Industrie nach wie vor nahme des Arbeiteranteils mit wachsender BetriebsgréBe hat sich inzwischen
das Hauptbetétigungsfeld fiir die Arbeiter und wird es auch immer mehr fiir die umgekehrt. Betriebe mit mehr als 500 Beschaftigten weisen 1970 einen unter-
Angestellten. durchschnittlichen Arbeiteranteil von ca. 70 Prozent auf. 3

Der Anteil der Angestellten an den abhéngig Beschéftigten in der Industrie hat Die Zunahme der Beamten, die im Grunde einen Teil der im Staatsdienst ste-
sich zwischen 1958 und 1968 von 15,9 auf 22,4 Prozent erhoht, wahrend der Anteil henden Angesteliten bilden, ist Ausdruck der wachsenden Rolle des Staates im
der Arbeiter von 77,9 auf 72,8 Prozent gesunken ist.” VergesellschaftungsprozeB und in der Wahrnehmung und Durchsetzung staats-
In Wachstumsindustrien, die an der Spitze des technischen Fortschritts stehen monopolistischer Interessen.
(z.B. Erdol- und Erdgasgewinnung, chemische Industrie, Mineralolverarbeitung, Fiir die Masse der Angestellten und Beamten, vor allem der unteren und mittleren
Elektroindustrie und Maschinenbau) liegt dabei der Anteil der Angestellten weit Gruppen, gilt das prinzipiell gleiche Verhaltnis zu den Produktionsmitteln, unter-
iber dem Durchschnitt der gesamten Industrie. scheiden sich die Rolle in der gesellschaftlichen Organisation der Arbeit, Ent-
Der KonzentrationsprozeB sowie die zunehmende Vergesellschaftung der Arbeit lohnung und in zunehmendem MaB auch die soziale Herkunft nicht prinzipiell
kommt gerade in diesen Industriezweigen klar zum Ausdruck. Einer hohen Ab- von den Lebensbedingungen der Arbeiter.”” Die Umschichtungs- und Differenzie-
nahme der Arbeitsstétten steht ein (iberdurchschnittlicher Zuwachs an Beschéftig- rungsprozesse, die Veranderungen in der Qualifikationsstruktur finden daher im
ten gegeniiber.” In Industriebetrieben mit mehr als 1000 Beschéftigten haben wesentlichen innerhalb der Arbeiterklasse statt.
41 Prozent aller Industriebeschéftigten ihren Arbeitsplatz. In der Grundstoff- und
Produktionsgiiterindustrie arbeiten sogar 54,1 Prozent aller in diesem Industrie-

zweig Beschéftigten in den GroBunternehmen. In den Unternehmen mit {ber Die Intelligenz
1000 Beschéftigten Ubersteigt 1970 erstmals die Zahl der technischen Angesteliten
die der kaufméannischen. Mit dem Vordringen der Wissenschaft in der Produktion, der systematischen An-
Von 897 000 technischen Angestellten in der gesamten Industrie sind mehr als wendung neuer Forschungsergebnisse, veréndert sich notwendig der traditionelle
58 Prozent im Investitionsgiitersektor beschéaftigt. Der Anteil der technischen Aufgabenbereich wie auch die zahlenmé&Bige GroBe und Zusammensetzung der
Angesteliten an allen Beschaftigten in der Industrie betragt 1970 10,3 Prozent Intelligenzschicht. In den USA verneunfacht sich zwischen 1900 und 1968 die
gegenilber 6,1 Prozent 1958 und (bertrifft damit das Wachstum der kaufméanni- Gruppe der ,Spezialisten®, die in etwa der Intelligenzschicht entspricht, und ver-

schen und Verwaltungsangestellten deutlich. Absolut gesehen hat sich die Zahl grdBert ihren Anteil an den Beschéftigten von 4,3 auf 13,6 Prozent. Allein zwischen
der technischen Angestellten in der Industrie in diesen 12Jahren knapp verdoppelt. 1950 und 1960 erhéht sich die Zahl der Spezialisten um 47 Prozent und weist
Der Anteil der Frauen an Arbeitern und auch an Angestellten entspricht etwa dem damit die hdchste Steigerungsrate aller elf in den USA erfaBten Berufsgruppen
Gesamtdurchschnitt, dabei sind weibliche technische Angestellte und weibliche auf. Innerhalb der Gruppe der Spezialisten dominiert der Zuwachs der technischen
Facharbeiter weit unter dem Durchschnitt vertreten.”® Intelligenz.® :

Der technisch-wissenschaftliche Entwicklungsstand, der in den GroBunternehmen Nur bedingt vergleichbare Angaben aus der BRD weisen einen zunehmenden
und Wachstumsindustrien in der Regel am weitesten vorangeschritten ist, erfordert Anteil von Intelligenzberufsgruppen an der Erwerbsbevdlkerung nach, der 1961

7.4 Prozent ausmacht. Auch hier ist zwischen 1950 und 1961 der darin enthaltene
2 vgl. H. Jung: Zur Diskussion um den Inhalt des Begriffs ,Arbeiterklasse“ in: Das Argu- Anteil an Hoch-, Fachschulingenieuren und Technikern am stérksten gestiegen
fdEbendar's. go4- ors.5it (Prsaann errechnet) — vgl. H. Steiner: Soziale

auf 2.6 Prozent und hat sich damit gegeniiber 1950 fast verdoppelt. Wahrend der

Strukturveranderungen..., a.a.0., S.34.
25 Statistisches Jahrbuch fiir die Bundesrepublik Deutschland 1961, S.216f. und 1971,

S. 2041. (Lehrlinge nicht mitgerechnet). ? Vgl. H. Jung: Zur Diskussion ..., a.a.0., S.679.
26 Vgl. H. Steiner: Soziale Strukturveranderungen..., a.a.0., S.47. 3 H. Steiner: Soziale Strukturveranderungen..., a.a.0., S.50f.
27 Vgl. Wirtschaft und Statistik, H. 4/1972, 8.217. 91 AsM 6/1972, S. 194 (Prozentzahlen errechnet).
28 AsM 6/1972, S. 194 f. — Statistisches Jahrbuch fir die Bundesrepublik Deutschland 1961, 2 Vgl. H. Jung: Zur Diskussion. .., a.a.0., S.692f.
S.217 — vgl. H. Steiner: Soziale Strukturveranderungen..., a.a.0., S.50ff. # vgl. A. Melnikov: Intelligenz in den USA..., S.33f.
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Anteil von Hoch-, Ingenieur- und Technikerschulabsolventen an allen Erwerbs- des Qualifikationsniveaus der werktatigen Bevdlkerung. Insbesondere die An-

tétigen 1964 knapp 5 Prozent betrégt, liegt der Anteil der Fachschulabsolventen hebung des Bildungsniveaus der gesamten Gesellschaft, vor allem der Arbeiter-
allein bei gut 11 Prozent. Der Trend zur abhingigen Beschéftigung ist bei den Klasse, sowie die hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen in den sozialisti-

Absolventen von Hoch-, Ingenieur- und Technjgerschulen sehr deutlich, der Anteil schen Staaten zwingen die imperialistischen Lander zu erhdhten Anstrengungen.
ist mit ca. 83 Prozent etwas liber dem Sore Durchschnitt. Die Widerspriichlichkeit der Ausdehnung des Wissenschatfts- und Bildungssektors
Dabei ist der Beschéftigtenanteil von Ingenieuren und Technikern in Industrien in den kapitalistischen Landern liegt darin begriindet, daB einerseits ,die Rate

mit niedrigem Ausgangsniveau und in den Wachstumsindustrien zwischen 3 bis des technisch médglichen Produktionszuwachses in gewissem AusmaB von der

liber 6 Prozent (1950) und 5 bis liber 8 Prozent (1961) am stéirksten gestiegen.* Geschwindigkeit des wissenschaftlich-technischen Fortschritts"”, gerade bei abso-

Innerhalb der Lohnintelligenz finden wesentliche soziale Differenzierungsprozesse \uter Stagnation oder Riickgang der Erwerbstétigen, abhéngt, andererseits faux
statt. Ein kleine Gruppe hoherer Manager steigt in die Spitze der Unternehmens- frais fir den Bildungssektor sowohl auf die Profitrate als auch auf die Mehrwert-

hierarchie auf und versieht die komplizierter werdende Leitungstitigkeit der rate (driicken)".*
Monopole und der Staatsbiirokratie. Die Verfiigungsgewalt iber Produktion und Unter kapitalistischen Bedingungen besteht daher die Tendenz derMinimierung
Beschéftigte, das sehr hohe Einkommen, meist als Profitbeteiligung, unterscheidet der Ausgaben fiir den Bildungssektor. Allein das sich aus denAnforderungen
sie grundsétzlich von der Masse der Lohnintelligenz. Die héheren Manager wer- der Arbeitsplatzstruktur ergebende notwendige MaB der Erhéhung des Qualifika-

den in die Finanzoligarchie integriert. tionsniveaus wird der Arbeiterklasse zugestanden.
Die massenhafte Zunahme der Lohnintelligenz unterwirit diese den GesetzmaBig-
keiten der kapitalistischen Produktion, die sich u. a. in einer Zerlegung der geisti-
gen Arbeit in Routineaufgaben, in kollektiven Arbeitsformen, der Entwertung ihrer Die Wissenschaftsforderung
Qualifikation und zunehmender Austauschbarkeit 4uBert.* Die Arbeitsbedingungen
des GroBteils der Lohnintelligenz néhert sich denen der iibrigen Angestellten und Anders verhilt es sich mit den Wissenschaftsausgaben. Da die Forschungs- und
auch der Arbeiter immer mehr an. Die unterschiedliche Funktion in der Leitungs- Entwicklungskosten fiir neue Produktionsverfahren mit der Stufenleiter der Techni-

hierarchie, das deutlich héhere Einkommen unterscheiden sie von der Arbeiter- sierung zunehmen, ibersteigen diese die Kapitalkraft der mittleren und auch in

klasse. ,Die Tendenz zur Proletarisierung der Intelligenz ist eine fiihrende, herr- zunehmendem MaBe der groBen Unternehmen, so daB Forschungsinvestitionen
schende und progressive Linie ihrer Entwicklung.“* allein aus eigenen Mitteln fir sie unrentabel werden. Daher rihrt auch die Ver-

Insgesamt gesehen fiihrt die objektive Notwendigkeit der Steigerung der Produk- nachlassigung bestimmter Wissenschaftsbereiche. Dem Staat kommt hier die

tivkrafte und damit des gesellschaftlichen Qualifikationsniveaus unter kapitalisti- Aufgabe zu, ,den GesamtprozeB von Forschung und Entwicklung in gewissem
schen Bedingungen zu einem widerspriichlichen, ungleichzeitigen Entwicklungs- Umfang dem EinfluB privatwirtschaftlicher Kalkiile und isolierter Forscherinteres-

prozeB, ,der sowohl das Nebeneinander von wissenschaftlich-qualifizierter und sen zu entziehen und den Fortschritt von Wissenschaft und Technik imHinblick
einfacher, korperlicher Arbeit als auch die fortschreitende Polarisierung von qua- auf die Gkonomischen und gesellschaftlichen Erfordernisse gesellschaftlich zu

lifizierter und unqualifizierter, von leitender und ausfiihrender Arbeit um- organisieren*.*'
schlieBt".”” Die herkémmliche Struktur der Arbeiterklasse wird mehr und mehr Das aufeinander abgestimmte System von allgemeinerWissenschaftsférderung,
abgelost durch eine ,Differenzierung vom qualifizierten Arbeiter mit ingenieur- Schwerpunktforschungsprogramm und ressortbezogener Forschung kommt vor-

technischem Niveau, der in hohem Grad geistige Arbeit leistet, (iber den qualifi- nehmlich der Férderung von Schliisseltechnologien (Kern-, Luft- und Raumfahrt-

zierten Arbeiter der mechanischen Abteilungen, den mit Fachkenntnissen ausge- forschung, Datenverarbeitung, militarische Forschung) und den von internationalen

riisteten Arbeiter fir Wartung und Reparatur bis zu dem mechanische Tatigkeit Wettbewerbsverzerrungen“ betroffenen Industrien zugute. Den Hochschulen

an der FlieB- und TaktstraBe ausiibenden angelernten Arbeiter“®, die stindig (insbesondere den Sonderforschungsbereichen) und sonstigen staatlichen For-

weiterentwickelt. schungsinstituten (Max-Planck, Batelle- etc.) kommt dabei im wesentlichen die

Weiterentwicklung der Grundlagenforschung zu.” Bis 1985 rechnet man mit einer

Steigerung allein derallgemeinen’ Forschungsférderung von mehr als 400 Prozent

3. Tendenzen der Wissenschafts- und Bildungspolitik in der BRD gegeniiber 1970, also im Jahresdurchschnitt mehr als 26 Prozent*

Die Entwicklung von Wissenschaft, Technik und Produktion bedingt den Ausbau = J. Hirsch: Wissenschaftlich-technischer Fortschritt und politisches System, Frankfurt/M.
des Forschungs- und Bildungsbereichs und erfordert eine zunehmende Erhéhung 1970, S. 68. ;

© E. Altvater/F. Huisken: Die Kategorien produktive und unproduktive Arbeit im Rahmen der

Reproduktionsbedingungen des Kapitals, in: Materialien zur politischen Okonomie des
3 Materialien zur Klassen- und Sozialstruktur der BRD, in: Okonomische Theorie, politische Ausbildungssektors, Erlangen 1971, S. 239.

Strategie und Gewerkschaften, Frankfurt/M. 1971, S. 133 ff. 41 J. Hirsch: Wissenschaftlich-technischer Fortschritt..., aa.0., S.110f. — vgl. auch

35 Vgl. Autorenkollektiv: Der Imperialismus der BRD, Frankfurt/M. 1971, S.349f. Zwischenbericht der Bund-Lander-Kommission fiir Bildungsplanung (ber den Bildungs-
3% A. Mel‘nikov: Intelligenz in den USA..., a.a.0., S.46 — vgl. auch H. Steiner: Soziale gesamtplan und ein Bildungsbudget, Funfter Entwurf, Bonn 1971, S. Il H. 2.

Strukturverénderungen..., a.a.0., S.120. 42 Vgl, K. H. Roth/E. Kanzow: Unwissen als Ohnmacht. Zum Wechselverhiltnis von Kapital
¥ F. Deppe/H. Lange/L. Peter: Neue Arbeiterklasse?, a.a.0., S.67. und Wissenschaft, Berlin-West, 1970, S.338f.
3 Autorenkollektiv: Der Imperialismus der BRD, a.a.0., S. 345. 4 Vg. Zwischenbericht. , ., a.a.0., S. Il H/6f.
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Die Finanzierung der gesamten Ausgaben fiir Forschung und Entwicklung erfolgte durch das Hochschulrahmengesetz bzw. dessen Entwurf geprégten Hochschul
1969 zu 60 Prozent durch den Wirtschaftssektor, wobei in der Privatwirtschaft ausbildung.

.
~jedoch 68 Prozent, also 8 Prozent mehr, verbraucht wurden.” Die Differenz zwi- Die durch den Entwicklungsstand der Produktivkréfte notwendia Sa RAdsse bysschen Finanzierung und Verbrauch der Forschungsmittel gibt dabei noch keinen denzielle Aufhebung des biirgerlichen Siduasspriiieys > or pilinAufschluB (ber die Schwerpunktverteilung def Mittel auf einzelne zukunftstrachtige sprichlich und gebrochen durch. Der relativbreitere. Wg S odIndustriebranchen und Konzerne. Der Anteil der staatlich finanzierten bzw. an die Realschulen, Gymnasien undHochschulen beseitigtmo wh dos Kapitalsunterstitzten Forschungsprogramme in der Industrie machte 1967 28 Prozent an feindlichen, von der biirgerlichen Ideologie geprégten, ye errsc  lisehaftiichenden gesamten Wissenschaftsausgaben des Bundes aus. absichernden Inhalt der Ausbildung. »Die Nutzung

J loser, Jaogliechs iDie Ausgaben fiir Riistungsforschung und auch Weltraumforschung, wie fiir Erkenntnisse, des naturwissenschaftlichen Wissens un ng ung dorRiistungsproduktion Giberhaupt ,lésen also das Problem der Kapitalverwertung auf Kkeiten im Dienste des Kapitals zur Erhthung derProdu ori” geProzesrecht elegante Art, indem sie diese von den Gesetzen des Marktes {iberhaupt Ausbeutung der Arbeiterklasse, der ideologischen versen vo > oilden Zielbefreien...Solange die Ristungs- und Weltraumforschung staatliche Nachfrage ses, nicht zuletzt zum Selbstbetrug Uber die eigene ef o ive lr tir diepermanent selbst erzeugt, kdnnen die Riistungskapazitaten fast beliebig ausge- und Zweck des Monopolkapitals zum MiBbrauch der Wissen
dehnt werden, ohne daB die erzielten Profite durch die Beschranktheit der Mas- steigerung und Sicherung ihrer Maximalprofite. Ibstgesteckie Ziel infolgesenkautkraft bedroht wiirden“*, freilich um den Preis der Verschwendung gesell- Auch wenn die Ausbauplanung im Bildunsbereich das sel ote eeaschaftlichen Reichtums, der Erzeugung von Strukturkrisen und Inflationstendenzen. wirtschaftlicher Krisen und Einschrénkungen bzw. Una esSi rom MoncpohDie ausgewiesenen Ausgaben fiir Riistungsforschung sind seit 1955 kontinuierlich Ausgaben nicht erreicht, gibt die Tendenz doch AufschluB i

die wissenschaftlich-bis 1969 auf liber 1 Mrd. jahrlich angestiegen und bilden damit 26,2 Prozent der kapital langfristig fiir notwendig erachteten MaBnahmen, yn aGesamtaufwendungen des Bundes fiir Wissenschaft. EinschlieBlich der zumindest technische Revolution imSinne des Monopolkapitals ban 2 fi Ausbaudossekundér militartechnologisch verwertbaren Programme betragt der Anteil sogar Die Umstrukturierung des Bildungswesens in der BR se
fir spatere Auslese-56,7 Prozent.” Gegeniiber den USA und den westeuropéischen Landern besteht vorschulischen Bereichs zurVergréBerung des Peres ol Be on obendabei noch ein erheblicher Riickstand. Der leichte Riickgang der geplanten aus- prozesse und zur Freisetzung der Milter fur borutt lod pe wor Patel datgewiesenen Ausgaben fiir militérische Forschung Anfang der siebziger Jahre der langfristigen Einfilhrung des zehnten Pfiichtschu Teor ool on 0 Prozantdiirfte daher vor allem durch das Uberproportionale Wachstum der in den berufsqualifizierenden Bildungsgénge von 72 Prozent (1 ; a FiSchwerpunktprogrammen versteckten Mitte! fiir Rustungsforschung iiberkompen- (1985) eines Altersjahrgangs gesenkt werden, wobel si

h

eine

Dies diirfte alleinsiert werden.* bung vom dualen System hin zu Vollzeitschulen abzeichnet. ie!
anschon auf heftigen Widerstand der kleineren und mittleren Gewerbetreibende

stoBen, die sich dadurch um die billige Ausbeutung derArbeitskraftder Lehrlinge
Die ,Bildungsreform* geprellt sehen. Die Konflikte um die Einfilhrung von Blockunterricht in den Berufs-

schulen deuten darauf hin.
|Die notwendige Erhéhung des allgemeinen Qualifikationsniveaus wird begleitet Dariiberhinaus soll jedochder Anteil der Apsobiestes Jor Sekundarotute adivon einer Neubestimmung der bildungspolitischen Ziele: Orientierung an Tatig- statt eines Studiums sofort eine Lehr- bzw. Berufstal ig o n on Antailskeitsfeldern, Erhdhung der Flexibilitat zwischen Ausbildung und Beruf, Mobilitit nehmen, erheblich heraufgesetzt werden, so daB die reale Ser iiund Anpassungsfahigkeit der Arbeitskréfte, Ausschépfung der Begabungsreserven, der berufsqualifizierenden Bildungsgénge erheblich geringer ny (1970) autChancengleichheit und Leistungsfahigkeit sowie Differenzierung des Bildungs- Die studienbezogenen Bildungsgange sollen anteiimasigvon aenerangebots und der Bildungsgénge.®® In der Realitat, d.h. unter kapitalistischen ca. 21 Prozent erhoht werden,zusétzlich des Anteils JorLeis pariinthleBedingungen erstarrt der GroBteil dieser Ziele zum bloBen Anspruch, wird zur Ausbildungsgénge mit Hochschulreife, die fatsichiich ein b reits eine Ausfall-Ideologie. Die Trennung von Eliten- und Massenausbildung, verscharfte Selektion Die Absolventenquoten im Sekundarbereich 11 kalkul feren bel oi i fustelund Disziplinierung sind Bestandteile sowohl der Berufsausbildung wie auch der quote von 20 Prozent der Eingangszahlen in diesen Bereich ein,

985) Io AftersAnteil, der ein Hochschulstudium beginnt, von 24 bis 28 Prozent (1985) je
“Deutscher Bundestag, 6. Wahlperiode: Erganzung zu Drucksache VI/3251, Tabelle 27 jahrgang gerechnetwird2

ot ian Wissenschaftlich-technischer Fortschritt..., a.a.0., S. 166.
Der H hulausbau

“7 vgl. R.Rilling:Kriegs n issens itikil 3
Lo .

va Fn Go egsforschung awnJor Tans ar reer aruck Im tertiiren Bereich wird dem zunehmenden ,Bedarf anAStuder8 vary Hirsch: Wissenschaftlich-technischer Fortschritt..., a.a.0., S.103. géngen entsprochen. Zur Begriindung muB ,der aus der wiSsansshamonen on43 VR pmdeshericht Forschung IV, Statistik, in: Erganzung zur Bundestagsdrucksache wicklung resultierende Zwang zur Umsetzung wissenschaftlicher Methos

50 A i
N

.He idoBitTRIEES sor sore svunsrngron 020.3.
Bd.1, 8.541. $2 Zwischenbericht.. ., a.a.0., S.1l A/311.
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— eine(r) breite(n) Mittelschicht von technisch-wissenschaftlich qualifizierten, diffe-
Be orth Piss®isralian,Firdists verkirzten Studiengénge renziertJ mobilen und fungiblen Spezialisten (,Rezepteanwender*)
nal, Studiengange fir Sozialarbeit a on onaratiches medizinisches Perso-

— eine(r) breite(n) untere(n) Schicht ohne jede Aufstiegschance in unserer

berater, fiir Fremdsprachenberufe, fir Rechtspfleger ps Roe mchaiian, fr Steuer- hierarchischen und modernen Leistungsgesellschaft* (qualifizierte Hilfsarbeiter).“*
tungsdienst, fiir die Informatik poy Physik di ger, flr en gehobenenVerwal- Die Ausbauschwerpunkte werden insbesondere in ihrer inneren Differenzierung,

DiegeplantenStudentenzahlen pybei Ee Ud ie Ingenieutbergist) aber auch in ihrem Umfang von massiven industriellen Interessen gepragt.”’ Die
500 000 bis 1985, was etwa einer Verdoppelung seit geo onca.450 000 bis vielschichtige Gliederung und Differenzierung des Bildungswesens erméglicht mit

Steigerung des Anteils der dreijahrigen as 5 entspricht, eine rasche seinen vielféltigen Selektionshiirden eine im wesentlichen klassenspezifische
auf 26,1 Prozent (1985) vor. Dabei soll der Anteil 0 no von ne Prozent (1969) Sozialisation und die Orientierung an den Herrschaftsinteressen des Monopol-

Lehrerstudiengénge langfristig leicht abnehmen, v

r Ge pnd oder vierjéhrigen) kapitals. Die Ausbildungsbedingungen reproduzieren nur die Klassenwiderspriiche

82,4 Prozent (1985). Die Zahl der Studienanfa
; von 35, Jozont (1969) auf ca. am Arbeitsplatz in der Produktion. Ebensowenig wie die Polarisierung der Beschéaf-

géingen soll 1985 knapp die ZahlCe don QreiiSarigen Studien- tigten® die allen Lohnarbeitern gemeinsamen Klassenmerkmale und -interessen

jeweils ca. 8 Prozent des Geburtsjahrgangs DeVierjahrigen erreichen und aufhebt, so wenig kdnnen die realen Interessen der Masse der Schiller, Lehrlinge
Die Aufschliisselung der Studentenzahl ”

. |

und Studenten an einer demokratischen Ausbildung mit umfassender Qualifikation

Schwerpunktsetzung im hic conan
nach Fachrichtungsgruppen zeigt die unterdriickt werden.’ Die Konflikte im Ausbildungssektor zeigen dies.

1. Verdreifachung im Bereich der Ingeni — |

Die neuesten Kiirzungsvorschlage fir den Bildungsbereich sind Ausdruck der

der Anteil von 21,7 Prozent ligOT ehatu)pri 280 000, wobei prinzipiellen Unféhigkeit des kapitalistischen Systems, die wirtschaftliche und

werden soll. Die dreijahrigen Studiengéinge
s

’
(1985) hochgeschraubt gesellschaftliche Entwicklung im Interesse der werktatigen Bevélkerung, der

Drittel der Ingenieurstudenten Sengingy vision hierkontinuierlich knapp zwei Schiller, Lehrlinge und Studenten zu planen und durchzufiihren. Eine verénderte

gegeniiber dreijahrigenStudiengéingen botiagt a Sopenten von vierjéhrigen Schwerpunktsetzung des Monopolkapitals zur Sicherung der Verwertungsbedin-
2. Steigerung im Boroish der Nature 2

:3,6.

)
gungen legt den Bildungsplanern finanzielle Abstriche von ca. 5 Mrd. DM fiir den

Nichtlehramtsstudenten stellen davo: as Bien Gi das2.75fache bis 1985. Die Zeitraum von 1970-1975 auf, so daB das Gesamtvolumen der Ausgaben fiir den

Wobei Sich ihr Antell lanai
eon ova 45 Prozent (1965), das sind ca. 100 000, Bildungsbereich von ca. 53 Mrd. DM nicht einmal die Hohe der bereits 1970/71

der naturwissenschaftli a isi gsganiherids lberdurchschnittlichenWachstum verbrauchten Riistungsausgaben erreichen soll.$1a

Studiengangea Shemissiudesisnverindem soll. Diedreijahrigen Die Folge ist die Fortschreibung des materiellen Elends an den Schulen und Hoch-

uber 8 Prozent.
ell an den Nichtlehrerstudenten bis 1985 auf schulen. Die ,Bildungsreform* wird vertagt, der Numerus clausus an allen Hoch-

3. knappe Verdoppelung im Bereich der Medizi i
schulen weiter verscharft durch ,geeignete Zulassungskriterien, die eine klassen-

Wirtschaftswhsenecnelion bis 1985. Der A edizin sowieder Rechts-, Sozial- und spezifische und politische Selektion der Auszubildenden erméglichen. Die West-

den Rechts-, Wirtschafts. ung orbs?ai esa dreijéhrigen Studiengénge in .deutsche Rektorenkonferenz und die Kultusministerkonferenz haben sich nach

ber 30 Prozent (1985) angehoben werden.
en soll von 10 Prozent (1969) auf dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes iiber den Numerus clausus in diesem

4. Anhebung im Bereich der Kulturwissi
:

. |

Jahr bereits darilber verstandigt, ein entsprechender Staatsvertrag steht bevor.

Lehramtsstudenten machen ca. 80 aTa pan 8: on bis1985.Die Die erforderlichen Einsparungen in Hohe von 5 Mrd. DM sollen durch eine gréBere

Bereich aus.
udenten in diesem Anzahl an Schiilern im dualen System, die Sanktionierung des personellen und

Aufbau ji a i i ; raumlichen Notstands an Schulen und Hochschulen, die Kiirzung des Zuwachses

Nur To a eo 545 1a43Pozar dor St semen vorgesehen. an Verwaltungsausgaben um 40 Prozent sowie an Studentenzahlen um 80 000 bis

einbezogen werden.
9 in die Graduiertenférderung 1975 einschlieBlich Einschrinkung bzw. Nichterhdhung der Ausbildungsforderung

" ,

61bDas gesamteAusbildungssystem wie auch die Planungen fiir die nachsten 15 Jahre
erbracht werden.

sind durch eineGrundtendenz gekennzeichnet: der Ausrichtung von Anzahl und $ J. Hirsch/St. Leibfried: Materialien zur Wissenschafts- und Bildungspolitik, Frankfurt/M.

Quatiistonsstiis der Ausbildungsplétze an die Interessen derKapitalverwertung. ”
1974, S. 521.

/70. 5.84— br d Zur L d t haftlich
ie rigide Ti -

i . Lo
.

" Vgl. BDI-Jahresbericht 1969/70, S.

— besonders: Zur Lage der naturwissenschaftlich-

Die gis nar vr Massen und Elitenausbildung kommt in einer Funktions- toshnischen Bildung in der Bundesrepublik Deutschland 1970, Memorandum des Prési-

@ us on Qualifikationsebenen zum Ausdruck: dialarbeitskreises fir Forschungspolitik des Bundesverbandes der Deutschen Industrie

»— (dem) Nachwuchspotential fiir Forschung und fiir politisch-8konomisch-admi: e.V., BDI-Drucksache, Kéln 1970, Nr. 89.

nistrati i i i al “

i

6 gl. H. Kern/M. Schumann: Industriearbeit und ArbeiterbewuBtsein, Frankfurt 1970, Bd.|,rative Leitungsfunktionen (,Integrationsspezialisten®,
, Rezeptemacher*) iso —- die Rezension von S. Herkommer: Vom Elend der Industriesoziologie, in: Sozia~

listische Politik, 4. Jg. Nr. 16, Berlin-West 1972, S. 78 ff.
6 vgl. Verband Deutscher Studentenschaften: Zentrale Forderungen und Aktionslosungen

3 Ebenda, S. II B/4. fiir den Kampf gegen das Hochschulrahmengesetz, in: vds-press, Bonn, 12.11.71, auch:

> i Empfehlungen... nach 1970, a.a.0., Zusammenfassung,S. 11. & Sunes des vds fir ein demokratisches Hochschulgesetz, in: vds-press Nr. 42, Bonn,

sl Ber ca. 7 Prozent in Lehramtsstudiengéngen. Vgl. Zwischenbericht. .. a.a.0., 61aVgl. Drucksache 49/72 des besonderen Gremiums fiir bildungspolitische Prioritten bei

56 Ebenda, S.VI B/37 ff. (Prozentzahl
der Bund-Lander-Kommission fiir Bildungsplanung vom 30.8.72, S.2.

7 Evonda, S11 B/7 und S11 Bag ooo 61b Ebenda, S. 8ff.
12
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Wiéhrend die miserablen Ausbildungsbedingungen die Heranbildung umfassender 5. Auswirkungen auf die sozlale Lage der technischen Intelligenz
gesellschaftsbezogener Qualifikation systematisch untergraben, Bundeswehr-

. m infolhochschulen eingerichtet und Stiftungsuniversititen geplant werden, beabsichtigt pas (berproportionale Wachstum der Zahl der technischen Angestellten in 3geman, im Hochschulbereich durch Beibehalten der Zielwerte fiir alleKurzstudien- der zunehmenden Verwissenschaftlichung der Produktion wird von einer orgénge®'c die Studienreform im Interesse. ges Monopolkapitals auf dem Ricken anderung der Tétigkeitsbereiche und -aufgaben begleitet.Die mit der gesell-
der Studenten und letztlich auch der lr und Angestellten durchzusetzen. schaftlichen Entwicklung fortschreitende Arbeitsteilung beméchtigt sich auch iDer Hinweis auf die ,knappen” staatlichen Mittel dient dabei als Vorwand, um geistigen Arbeit, zerlegt und zergliedert diese in Detail-,Routine- und Spendingeinerseits von den wirklichen, imperialistischen Zielen der Monopole abzulenken gaben und bewirkt so eine innere Differenzierung dergeistigenLohnarbeAes 2

ie
und andererseits den wachsenden Widerstand der demokratischen und sozialisti- durch die kapitalistische Betriebshierarchie pervertiert und auf die Spitze getrieben
schen Studenten gegen den Abbau demokratischer Rechte mittels materieller ird.und politischer Druckmittel zu unterdriicken, Zundichst ,kommt jedoch die Hoéherqualifizierung des industriellen Gesamt-

arbeiters recht eindeutig im Wachstum der Zahl und der Qualifikation der techni-

schen Angestellten, der betrieblichen wissenschaftlich-technischen Intelligenz in
4. Qualifikationsstruktur und Wert der Arbeltskraft den Forschungs-, Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen, des ingenieur-

technischen Personals in der Fertigung und denbeigeordneten Bereichen (.2)
Eine Erhdhung des Qualifikationsniveaus bewirkt nun eine Erhdhung des Wertes zum Ausdruck”. Unterdessen erfolgt mit der Mechanisierung der BOR ngder Arbeitskraft, denn die ,Arbeit, die als hdhere, kompliziertere Arbeit gegen- Verwaltungsarbeiten eine Dequalifizierung der unteren und mittleren kaufmé&nni-
ber der gesellschaftlichen Durchschnittsarbeit gilt, ist die AuBerung einer Arbeits- schen Angestelltentétigkeiten.

}kraft, worin héhere Bildungskosten eingehen, deren Produktion mehr Zeit kostet Zwei Grundlinien sind daher fir die Entwicklung der Gruppedertechnischen An-
und die daher einen hoheren Wert hat als die einfache Arbeitskraft*.? Daran gesteliten unter staatsmonopolistischen Bedingungen charakteristisch: iberdurch-
andert auch die Tatsache nichts, daB die Aufwendung fiir Bildung ,Bestandteil schnittliches Wachstum und innere Polarisierung. Wiumverteilter Revenue“® sind und nicht direkt zu Lasten des einzelnengehen. Die Zahl der technischen Angestellten inder Industrie,demwesentlichen oAndererseits bedeutet das aber auch nicht, das jede Erhdhung der Bildungskosten schaftsbereich, in dem technische Lohnarbeiter tétig sind”, betrégt 1970 897 2»unmittelbar durch die Erhdhung von auf die Mehrwertrate* (Hervorhebung durch das entspricht 3,3 Prozent der Erwerbsbevélkerung, 11,6 Prozent S88 anges :mich -1.H.)* driickt. Die realen Verhéltnisse zeigen, daB nicht Jeder qualifizierte ten Uberhaupt und 44,6 Prozent aller Angesteliten in der Industrie.Seit i

x
al

Arbeiter noch zusétzlich die gesamten Kosten seiner Ausblidung ausbezahlt sich die Zahl der technischen Angestellten hier etwa verzweieinhalbfacht. avonbekommt. entfallen allein 512000 oder 57,2 Prozent aller technischen Angestellten auf dieVielmehr ,entwertet sich daher (mit einigen Ausnahmen) im Fortgang der kapita- Investitionsgiiterindustrie. In den Industriebetrieben mit mehr als 1000 Be
listischen Produktion die Arbeitskraft dieser Leute; ihr Lohn sinkt, wahrend ihre tigten arbeiten 1970 schon 51,5 Prozent aller technischen Angesteliten in 0)Arbeitsféhigkeit zunimmt“.* Sowohl die zunehmende Vergesellschaftung der Bil- Industrie und stellen damit 12,9 Prozent aller Beschaftigten in dieser Devel S-dungskosten als auch die massenhafte Konkurrenz der qualifizierten Lohnarbeiter gréBenklasse gegeniiber ca. 7,7 Prozent 1958. In manchen Wachstumsbrancl $untereinander senkt den individuellen Wert ihrer Arbeitskraft immer mehr auf den diirfte der Anteil an den Beschaftigten bereits zwischen 20 und 30 Prozen
~durchschnittlichen Wert herab. betragen.

. . 0Der relativ h6here Wert der hochqualifizierten Arbeitskraft gegeniiber dem durch- Wenn man von ca. 135 000 Diplomingenieuren in der BRD im Jahre 1971 susgeh? i

schnittlich qualifizierten Lohnarbeiter &uBert sich auch in der Produktion von kann man nach Abzug einer Rate von ca. 10ProzentAngesteliten und, ln onverhdltnismaBig héheren Werten. Da der Preis der Ware Arbeitskraft im langfristi- im offentlichen Dienst” und ca. 10 Prozent Selbsténdigen mit einem nel iygen Mittel dem Wert der Ware Arbeitskraft entspricht, driickt sich dies in einem In ca. 110000 Diplomingenieuren oder ca. 12 Prozent der technischen Angeste hoder Regel hheren Einkommen des hochqualifizierten Lohnarbeiters aus, ohne daB in der Industrie rechnen. Auf einenDiplomingenieur kommen gedeaviriy poyhier besondere Zuwendungen fiir seine Korrumpierung oder als Entschadigung drei graduierte Ingenieure. Industrie und Wissenschattsplaner setzen den zukiinftifiir eine zeitweilige Knappheit auf dem Arbeitskraftemarkt berlicksichtigt sind. Eine gen ,Bedarf“ jedoch mit 1:4 an’, so da von ca. 400 000 graduierten Ingenieuren
wesentliche Aufstockung der Einkommen fiir die Masse derjenigen, die sich einer
langeren Ausbildung unterziehen, ist daher nicht zu erwarten.

“ /
.
Sandow: Verénderungen... a.a.0., S.22.

Mehr Bildung bewirkt allein keinen sozialen Aufstieg und erbringt, solange diese &7 ay a Beschattigten in der Industrie (hier einschl. Baugewerbe)
den durchschnittiichen Qualifikationsanforderungen entspricht, in der Regel keinen

w i dige asBSI i Lange/L. Peter: Neue Arbeiterklasse?, a.2.0.,héheren Anteil am gesellschaftlichen Reichtum.
S.701.

—"

} o. 5.52” AsM 6/1972, S. 1941. - hi Wi. Siemer,Sozsle.CR ae a.a.0., 8.52.

= an DasKapital, Bd. |, aa0, S.211f. n Von MioAngeetenton Waren 1970 ca. 900.000 im Sifentlichen Dienst tatig, das ent-
¢ K. H. Roth/E. Kanzow: Unwissen als Ohnmacht..., a.a.0., S.761f. spricht etwa 8,5 Prozent. Vgl. AsM 11/1971, S. 292.¢ E. Altvater/F. Huisken: Die Kategorien ..., a.a.0., S.239. 7 yigl. Materialien zur Klassen- und Sozialstruktur der BRD, a.a.0., S. 136.
“ K. Marx: Das Kapital. Bd. lll, Mew 25, Berlin 1972, S.312. 7 ygl. Wissenschaftsrat: Empfehlungen... nach 1970, a.a.0., Bd.2, S.2031.
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etwa 320 000 in der Industrie beschéftigt sind. Das entspricht einem Anteil von ca.
33 Prozent an den technischen Angesteliten. pie Betriebshierarchie
Detaillierte Untersuchungen in Wachstumsbranchen, insbesondere GroBkonzernen
zeigen, daB mit der technischen Entwicklung die Zahl der wissenschaftiichen Hilfs- Mit der Konzentration der technischen Angesteliten im Forschungs-, Entwicklungs-
kréfte wesentlich schneller ansteigt als die der Wissenschaftler selbst.Qualifizierte und Konstruktionsbereich werden auch diese der kapitalistischen Betriebs-
Arbeitskraft wird im Zuge der Arbeitsteiluflg durch relativ unqualifizierte ersetzt* hierarchie unterworfen und in sie eingeordnet. Die durch den Grad der Vergesell-
Mit dem Auf- und Ausbau von monopoleigenen Forschungs- undEntwicklungs- schaftung der Produktion mégliche und notwendige demokratische Beteiligung und

zentren wird auch die Arbeit der Ingenieure, Techniker und Wissenschaftler weit- Mitbestimmung der Arbeiter und Angesteliten ber die Produktion widerspricht
gehendst rationalisiert, um den an Bedeutung gewinnenden Kostenfaktor For- jedoch den Kapitalverwertungsinteressen. Allein diejenigen Angestellten, vornehm-
schungsaufwendungen herabzudriicken, wenigstens relativ gesehen. lich aus der Intelligenz rekrutiert, die ihre Arbeitskraft bedingungslos dem Profit-

.

* prinzip unterordnen, werden in der pyramidenférmigen Leitungshierarchie einige
Die Arbeitsbedingungen stufen erklimmen.

pas Mittel des Aufstiegsanreizes bildet einen der ausgeprégtesten Hebel zur

Gerade die Arbeit der unteren und mittleren Qualifikationsgruppen bis hinauf zu pisziplinierung der abhéngig Beschftigten. Stellen- und Gehaltsabstufungen, die
den Sachbearbeitern nimmt mehr und mehr den Charakter geistiger FlieBband- Illusion des ,Aufstiegs fiir den Tuchtigen“, materielle und ideologische Korrum-
arbeit an. Fachliche Einseitigkeit, Monotonie und strenge Abgrenzung zu den pierung bilden die Grundlage fir den vom Kapital geschirten Konkurrenzkampf
benachbarten Aufgabenfeldern lassen die Arbeitsfahigkeit der wissenschaftlichen um finanziellen und beruflichen Aufstieg. Die Techniker, graduierten und diplo-
und technischen Detailarbeiter verkimmern und entwerten damit ihre Arbeitskraft, mierten Ingenieure sollen sich in ihren Leistungen fiir das Unternehmen gegen-
so daB sie im Fortgang der technischen Entwicklung immer in Gefahr geraten, seitig (bertreffen und ausspielen, die Solidaritat untergraben und die allen

freigesetzt zu werden. gemeinsame Stellung zu den Produktionsmitteln, die Tatsache der Ausbeutung
Die Tatigkeit der Konstrukteure in den Zeichensalen der Konzerne, an den ReiB- ihrer Arbeitskraft durch das Kapital nicht wahrnehmen.
brettern der Ingenieurbiiros gleicht in Ablauf, Akkordhetze und Uberwachung der Chancengleichheit besteht in der Industrie nicht fiir die technischen Angestellten.
eigenen Arbeit in vielerlei Hinsicht der Maschinen- oder FlieBband- und Reparatur- Der Anteil der graduierten Ingenieure, die in Fiihrungspositionen der Unterneh-

arbeit in den Produktionshallen. Etwa die Halfte aller Ingenieure in den GroB- menshierarchie gelangen, ist weitaus geringer als ihr Anteil an den technischen
betrieben ist in Forschung, Entwicklung und Konstruktion tatig.” Auch dem und kaufmannischen Angestellten iiberhaupt.” Der Stellenkegel von Monopol-
geistigen Detailarbeiter wird mehr und mehr die Einsicht in Ziel und Zweck, den unternehmen wie Siemens macht deutlich, daB der Zugang in die Unternehmens-

gesellschaftlichen Nutzen der Produktion und auch in die Bedingungen und die fiihrung nur fiir eine Minderheit offen ist. Bei Siemens erreichten nach 30 und mehr
Héhe der Profitwirtschaft verwehrt. Er wird vom Produkt seiner Arbeit vollstindig Berufsjahren 30 Prozent der Diplomingenieure und Naturwissenschaftier bzw.

getrennt, indem das Ganze, das Ergebnis der Titigkeit des Kollektivs ihm ver- Diplommathematiker Stellungen vom Prokuristen an aufwdrts. Von den gradu
schlossen bleibt. Er arbeitet wie der manuelle Lohnarbeiter entfremdet.”® ierten Ingenieuren kamen sogar nur 10 Prozent in diese Vorgesetztenstufen. Dabei
Keineswegs ist die Arbeitssituation der technischen Intelligenz den Arbeitsbedin- besitzen die kaufménnischen Angestellten bessere Aufstiegschancen als die tech-

gungen der Arbeiter und der Masse der unteren Angestelltengruppen schon nischen.””
“gleichzusetzen. Viele Privilegien und Vergiinstigungen sowie der Grad an Arbeits- Dariiberhinaus ist nach wie vor die soziale Herkunft eine der entscheidenden
autonomie unterscheiden die Tatigkeit der technischen Intelligenz, vor allem der Voraussetzungen fiir den beruflichen Aufstieg. Neuere Untersuchungen bestatigen,
oberen Gruppen, von der des Produktionsarbeiters. Die Technisierung und Auto- daB die Fihrungsgruppen der westdeutschen Gesellschaft, in der Wirtschaft und

matisierung befreien jedoch auch diesen immer mehr von der unmittelbaren Verwaltung, abgesehen von wenigen Ausnahmen aus der Oberschicht der Bour-

Tétigkeit in der Produktion, neue Formen der Kooperation von Ingenieuren und geoisie stammen. ,Leitende Angestellte... verdanken ihren Erfolg nicht allein

qualifizierten Produktionsarbeitern treten langfristig an seine Stelle, begleitet von dem eigenen Bemihen. Um in Spitzenstellungen zu gelangen, mu man schon in

der relativen Dequalifizierung breiter Teile einfacher Maschinenarbeiter im Kapita- ihrer Nahe geboren sein.... je hoher der Rang des Vaters und des GroBvaters war,

lismus. desto giinstiger sind die Aussichten, das oberste Ziel der Karriere, den Vorstands-
In der Tendenz bewegen sich die Arbeitsbedingungen der Masse der technischen posten, zu erreichen."® Die Mehrzahl der technischen Intelligenz bleibt in den[main vor allem der unteren und mittleren Kategorien, und die der Arbeiter unteren und mittleren Réngen der Angestelltenhierarchie hangen.
und anderen Angestellten aufeinander zu, sie gleichen einander an.” Die schon fiir den Bereich der Produktion sichtbar gewordene Polarisierung der

7 Ce WH . |
Beschaftigten setzt sich auch im Bereich der technischen Entwicklungs- und

Farhan ins ed ye Yaa fagsuch Konstruktionsarbeiten fort. Eine zahlenméBig kleine Gruppe von hochqualifizierten

or a Sitisierung technischer Intelligenz, in: Sozialistische Politik, Berlin-West 1969,
7S Vgl. H. Steiner: Soziale Strukturveranderungen..., a.a.0., S.123. 7 i

:
Di i Filhrungskréaften fir die Wirtschaft, Kéin 1967

76 WeYau, Intelligenz unter Monopolherrschaft, in: DWI-Forschungshefte, 4.Jg., iNhi Cir mannanZahlenmatarial yauenban. 9

Lo i

77 Vgl. H. Steiner: Soziale Strukturveranderungen..., a.a.0., S.1201. eo merialion romBeriratia dn oeAon Tan. re
16

® WH Pross/K. W. Boetticher: Manager des Kapitalismus, Frankfurt/M. 1971, S. 49.
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Wissenschaftlern und Ingenieuren, oft mit der Promotion ausgestattet®’, ist in den hrzahl der Techniker und Ingenieure bleibt jedoch nur der Weg in die Indu-oberen Fiihrungspositionen als Agent des Kapitals* tatig und wird dafiir dem oor Ye eines Aufstiegs in die Unternehmensfiihrung erwartet sie erhohter
entsprechend honoriert. Fir die Masse der technischen Intelligenz bleibt dieser SS

der Arbeitskraft und soziale Unsicherheit mit fortschreitendem Alter.Aufstieg verschlossen, sie teilen mit den Arbeitern ,die handfesten industriellen ~~ Vers
inem durchschnittlichen Monatseinkommen (brutto) von 2000 bis 2500 DM fiir

Kontlikistoffe — Hohe des Gehalts, Arbaptsbewertung, Arbeitsplatzsicherheit, Um- ~~ Mit raduierten Ingenieur und 2500 bis 3000 DM fiir den Diplomingenieur im Jahreschulung und Weiterbildung im Zuge technologischer Innovationen” Oe enterscheiden diese sich doch noch erheblich von dem durchschnittlichen

pBruttomonatseinkommen der Arbeiter von ca. 1400 DM®* und auch dem der ande-Das Einkommen
ren Angestellten. Dies beruht im wesentlichen auf dem héheren Wert ihrerArbeits-

zu einem geringeren Teil auf Sondervergiinstigungen und Bestechungs-Das durchschnittliche Bruttomonatseinkommen liegt bei den technischenAngestell- nage das ,ten mit 1890 DM (Januar 1972) zwar um ca. 500 DM (ber dem der kaufméanni- ge
schen®, jedoch verschleiern diese Angaben den relativ hohen Anteil von gering
qualifizierten kaufménnnischen Angestellten (Verkéuferinnen, Sekretérinnen), ins-

je Klassenlage der technischen Intelligenzbesondere Frauen. Noch 1965 lag das monatliche Durchschnittseinkommen der Die
Diplomkaufleute in der Industrie mit ca. 1900 DM um etwa 50 DM iiber dem der

Das hohere Einkommen &ndert jedoch nichts daran, daB die Mehrzahl der techni-Dijiomiagenue, wahrend die graduierten Ingenieure mit ca. 1600 DM zufrieden
schen Intelligenz der kapitalistischen Ausbeutung unterworfen ist ua 2 Sse)sein muBten.

il di itragt. SchlieBlich verschlechtert si
Niederséchsische Erhebungen in der Industrie zeigen, daB trotz der langfristigen GETe ea norgo der Monopolbourgeoisie.Tendenz der Zunahme qualifizierter Arbeit, insbesondere bei den technischen fre Profite der Monopole (wachsen) schneller als die Einkommen s&mtlicherAngestellten, die Gehaltsdifferenzen zwischen den verschiedenen Leistungsgrup- Kategorien von Beschéftigten, auf deren Arbeit sie beruhen, auch als die der in
pen, wenn auch nicht absolut, so doch relativ geringer geworden sind. ; Intelligenz.“"Konzernen arbeitenden Vertreter der Intelligenz.Von Bedeutung fiir die Zukunftsaussichten der jungen Techniker, Ingenieure und gon mit dem Ubergang zum Monopolkapitalismus verloren gegangene Interessen-Biplomingsnistire ist die Tatsache, daB sich zum einen die Anfangsgehlter

identitat zwischen Bourgeoisie und Intelligenz wechselt Uber in den objektivensthablid eR msrsthsigen als dieEndgehalier und zum 21as/s: ab dem
ii epruch zwischen der der Intelligenz zugedachten Aufgabe als Lieferant von

Zwanzigsten Berufsjahr, also ghia mit 45 bis 50 Jahren, die Einkommen relativ Herrschaftswissenschaft fir das Monopolkapital und der den eigenen Interessen

a aprom zunéchst hohere Verdienstchal die
der Wetviih gar \usligena i Feseie gar Mlsoahing uid

ncen, di isi
:

:
.

zunehmenden Proletarisierung.
. iCobarsThaminen nd damss ho bo doemenaneer’, 5,898 Go i dr oraenvaton na Znvlsaton de Kopel n don Hidencnralr

in don GroBuntormshmen A as
r

ne ;
Aspriche in der Regel maBig kleinen, aufgrund der Skonomischen Starke jedoch politisch &

hsKonkan zwischenen Kienbetiabenund derGroondusvsundenKaur, 1027 Monopolourgaolis unierwirt ese mit Hi dos impeiaisischenStaatsuf bzw. : i i i aB aht nur die Arbeiterklasse, sondern in zunehmendem
- die Abwerbung von qualifizierten Arbeitskraften. Demgegenilber sind die Inge- miohtmonopolistischen Schichten, die groBe Teile der in einfacher Warenproduk-nieure langfristig gesehen als Angestellte und Beamte des Staates materiell besser tion geschaffenen Werte bzw. des in kleinen und mittelgroBen Betrieben erzeug-gestellt. Allerdings verdienen sie in den ersten Berufsjahren erheblichweniger ten Mehrwerts an das Monopolkapital abfiihren miissen.als in der Industrie, mit Zunehmendem Alter wird ihr Einkommen nicht geringer, Die Gesellschaft spaltet sich damit unter staatsmonopolistischenBedingungensondern steigt kontinuierlich.

zusehends in zwei antagonistische Lager: in die ,Herrschenden in Industrie, Ban-
taat auf der einen und in die Mehrheit des Volkes auf der anderen®' Auf 4759 Diplompriifungen in den Ingenieurwissenschaften 1963 kamen 680 Doktorate, Korum ® aa

Jdas sind ca. 14 P t. Vgl. Statistisches Jahrbuch fiir die Bund: blik Deutschland :

. . . : ;1971, s: 831
rozent. Ya a " or cle Bundesrepublik Deutschlan

Die soziale Stellung der Masse der technischen Intelligenz in der Industrie unter-
: 3Jorsommer Snudiungsiendenzen...., aa0, Nr.8, S.11. scheidet sich in ihren wesentlichen Merkmalen nicht grundsétzlich von der der

h H.7—
, S. 257.

; i i i

ur eine® vgl. M. Gronau: Dis angestellte technische Intelligenz — eine Lohnarbeiterschicht, in: Alppisiisess Se leben a opal 7 ra a bestizennKapitalMarxismus-Digest 1/1971, Frankfurt, S. 131. geringe Chance, diesem Schicksal zu .® Vgl. R. Geumann: Gehilter und Beschiftigtenstruktur der Angestellten in der Industrie i i tiven Gesamtarbeiters direkt an der19641971, in: Statistische Monatshefte fiir Niedersachsen, 26. Jg.. H.5 1852, & 103 1 ausgebeutet und sind als Teil des produktive
® Vgl. Arbeitskreis Ingenieure und Naturwisschenschaftler in der DeutschenAngestellteniSenshounnge 1!Dalen 71. Zur sozialen Situation in der deut- ® ygl. Statistisches Janu J ieBunun Deutsyznd ne Sh ol Hie3 . S.8f1. 90 + Di | echnische i .-n220,S. =

vgl. -7 men Daan, Ingenio: gon 1971, in: Materialien zum Berufsbild des go Kapitals, Konzentration und Wirtschaftspolitik in der Bundesre-
aschinenbauers, a.a.0., S.13f. Dabei ist die Annahme der zunehmenden Angleichun: kfurt/M. 1969,S. 164f.der Anteile von Dr. Ing., Dipl. Ing. und Ing. grad. in der GroBindustrie wegen Yor poi n i] Senki Soziale Strukturveranderungen ..., a.a.0., S.127.

o geinden Représentativitét der VDI-Mitglieder irrig. 91a Thesen des Diisseldorfer Parteitags der Deutschen Kommunistischen Parte, Diisseldorfgl. Arbeitskreis Ingenieure und Naturwissenschaftler.. .; Gehaltsumfrage .. ., a.a.0., S. 32. 1971, S. 50.
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MGoneripiiiion beteiligt. Ihre Arbeit nimmt immer mehr einen kollektiven Ostkunde im Schulunterricht -
arakter an. lhrer sozialen Herkunft nach kommt ein stindig wachsender Teil :

1 1 i

aus der Arbeiterklasse. Der Anteil der Eltern ausArbeltertamior liegt hier er- Antikommunismus n Aktion
heblich héher als bei anderen Intelligenzberufsgruppen, dies gilt insbesondere
fiir die Techniker und graduierten Ingenifure.” Hannelore Viehmann und Reinhard Hamel
Ihr Platz in der gesellschattlichen Organisation der Arbeit ist weitgestreut, im
Durchschnitt jedoch iber dem der Arbeiterklasse stehend, weil sie neben ihrer
fachlichen Tatigkeit in mehr oder minder groBem Umfang Leitungsaufgaben zu wenn wir als Studenten eine Demokratisierung der Lehr- und Studieninhalte
erfiillen haben. Die Qualifikation und damit der Wert ihrer Arbeitskraft ist hdher fordern — und diese Forderung gilt es gerade in diesem Semester in fast allen
als der der Mehrheit der Arbeiterklasse. Daraus resultiert auch im wesentlichen Fachbereichen im Zusammenhang mit der Entwicklung von neuen, integrierten
ein hoheres Einkommen der angesteliten technischen Intelligenz. Ausbildungsvorgangen soweit zu konkretisieren und mit Inhalt zu filllen, daB fort-
Dies Einkommen wird zum gréBten Teil fir die Reproduktionskosten der eigenen schrittliche alternative Bildungskonzeptionen durchgesetzt und institutionalisiert
Arbeitskraft aufgewandt. Der Lebensstandard ist damit relativ héher als der der werden kénnen —, so kénnen wir dabei nicht nur von dem bisher an der Uni
Masse der Arbeiterklasse, jedoch unterscheidet sich der Anteil am gesellschaft- Gelernten und Gelehrten ausgehen, vielmehr haben wir auch die praktische Um-~

lichen Reichtum nicht wesentlich von dem der Arbeiterklasse. setzung in den jeweiligen Berufen mitzureflektieren. Das heiBt z. B. fiir alle Studie-
Die Verfiigungsgewalt {iber die Produktionsmittel und die gesellschatftlich geschaf- renden, die ein Lehramt anstreben, daB sie sich schon heute mit Wehrkunde,
fenen Werte besitzen weder die Arbeiter noch die Angehdrigen der angestellten Arbeitslehre, Ostkunde-Empfehlungen, Totalitarismusrichtlinien u. &. politisch aus-
technischen Intelligenz und die anderenAngestellten. einandersetzen miissen, da das z.T. militaristische, revanchistische, unwissen-
Aufgrund der Ubereinstimmung der sozialen Lage der Masse der lohnabhéngigen schaftliche Bildungsgut zwar Unterrichtsgegenstand in den Schulen, aber nicht
technischen Intelligenz hinsichtlich vieler wesentlicher objektiver Kriterien mit den immer an der Hochschule ist. Hier soll nun die , Deutsche Ostkunde“ wegen ihrer
Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiterklasse im staatsmonopolistischen aktuellen Bedeutung im Zusammenhang mit den Vertrdgen von Moskau und
Kapitalismus kénnen daher die unteren und mittleren Gruppen der angestellten Warschau néher betrachtet werden.”
technischen Intelligenz, also die Techniker, die Mehrheit der graduierten Ingeni-
eure und ein noch geringer Teil der Diplomingenieure zur Arbeiterklassegerech-net werde.” Unterdessen volizieht auch die obere Gruppe der lohnabh&ngigen Entstehungsgeschichte der Ostkunde

technischen Intelligenz, im wesentlichen Diplomingenieure und ein Teil der gra-duierten Ingenieure in der mittleren Fiihrungsebene der Unternehmen, einen Schon bald nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges bildeten Lehrer und Erzie-

Differenzierungsprozes, so daB die Mehrzahl von ihnen sich in einem sozialékono- her, die aus ehemaligen ostdeutschen Gebieten umgesiedelt wurden oder vor der
mischen Ann&herungsprozeB an die Arbeiterklasse befindet und schlieBlich teil- sowjetischen Armee geflohen waren, im Rahmen der groBen Zusammenschliisse

weise nach und nach in diese ,hinabsinken* wird. der ,Vertriebenen®, der Landsmannschaften und des BvD (Bund der vertriebenen
Die objektive Grundlage fiir gemeinsame Interessen und Ziele von Arbeiterklasse Deutschen) in fast allen Bundeslédndern der BRD Arbeitskreise als Anreger und
und angestellter technischer Intelligenz im Klassenkampf erwichst sowohl aus Bahnbrecher ostkundlicher Bestrebungen. Von besonderer Bedeutung war die

dem zunehmenden Widerspruch zwischen Monopolkapital und allen antimonopo- ostkundliche Arbeit sudetendeutscher Erzieherkreise. Kader der NS-Erziehung
listischen Kraften als aus der wachsenden Anndherung der sozialen Lebensbe- wie Prof. Lemberg, StR. Dr. Dr. Lehmann, Schulrat Zintl u.a. trafen sich bereits
dingungen bzw. dem Ubergang eines Teiles der technischen Intelligenz in die 1946, wo u. a. ,Vorschlage fiir die Aufnahme des sudetendeutschen und schlesi-
Arbeiterklasse selbst, auch wenn gegenwartig die ,objektive Klassenzugehérig- schen Kulturerbes in die Lehrerordnung an bayerischen Schulen*? diskutiert wur-
keit und das BewuBtsein davon bei der Mehrzahl auseinanderfallen®.” den.

In der Folgezeit gingen ehemalige NS-Funktionére und ihre Gesinnungsfreunde
daran, im Rahmen derkirchlichenHilfsausschiisse und schon bestehender Fliicht-
lingsorganisationen? die gesamte organisierte Vertriebenenarbeit mit nationalisti-
schem und revanchistischem Gedankengut zu durchdringen, wobel sie ankniipften

* Im Rahmen dieses Aufsatzes kann nicht ausfiihrlich auf die &konomische und gesell-
schaftliche Entwicklung der BRD und in internationalem MaBstab eingegangen werden.
Die Nachkriegsentwicklung muB als weitgehend bekannt vorausgesetzt werden.

! Lehmann, Ernst und Albert Schettler: Zehn Jahre Bundesarbeitsgemeinschaft fir deut-
2 Nn aronmenBaiwiungsindagn.... a.a.0., Nr.4 S.78 — auch A. Mel‘nikov: Sens a, oarbih 2s gesaniiau

9% .

oy Saw Del ke
| .

2 ikani: z.B. erst seit dem 10.83.1947 ,nicht-TEDkononsicneTheor:poliamneSuategsune Gewerteshmmenwar Roperkiass". Bolitecha:Organisaionende FiUGHinge Gestatet, 65 gab. a1 nach Kaine. afaeren

S. Herkommer: Entwicklungstendenzen ..., a.a.0., Nr.4 S.77.
! Organisationsformen.
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an die materielle Not, die bei dem entsprechenden Personenkreis noch viel gréBer schlugen sich neue Bemiihungen auf zwei Ebenen nieder. Erstens sollte Ostkunde
war als bei der (brigen Bevélkerung. Der Eliteorganisation der sudetendeutschen nicht langer auf eine ostdeutsche Heimatkunde vom Westen her reduziert |
nationalistischen Kréfte, dem Witiko-Bund, gelang es, bestimmenden Einflug auf pleiben, sondern Unterrichtsprinzip werden, d.h. alle Unterrichtsfacher sollten
die Aktivitaten vertriebener Lehrer, die sudetendeutsche Landsmannschaft, den ostkundlich durchdrungen werden. Zweitens sollte Ostkunde iiber das ,nationale
BvD bis hin auf staatliche Institutionen undyOrosne auszuiiben. Von ihm wurde Anliegen* hinaus auf die Behandlung der Vélker und Staaten ,

Ostmitteleuropas*
auch die EinfluBnahme auf das Erziehungswesen durch die Heimatvertriebenen ausgedehnt werden. Lehmann, der damals Leiter der Lehrerfortbildungsstétte
gefordert und forciert. Als wichtigste Aufgabe dort wurde angesehen, ,das geistige Reinhardswaldschule (bei Kassel) war, trug diese Diskussion in Tagungen hinein
und kulturelle Erbe" der ,verlorenen Heimat" zu wahren. Um die ,unschétzbare und formulierte zusammen mit Lemberg und Plail die sog. ,Kasseler Leitsétze"
Bedeutung" des ,unverlierbaren geistigen Erbes"” zu wiirdigen und zu verbreiten, (1952), die Grundlage aller weiteren Uberlegungen und Richtlinien wurden. Eine
konstituierten sich allerorts ostkundlich interessierte Lehrergruppen: sudeten-

von Lemberg vorgenommene Umarbeitung wurde Ausgangspunkt und Grund-
deutsche Erziehergruppe im Adalbert-Stifter-Verein, Arbeitsgemeinschaft sudeten-

|age der spateren ,Empfehlungen zur Ostkunde" der Kultusministerkonferenz
deutscher Erzieher (1952), Arbeitsgemeinschaft donauschwébischer Lehrer e.V. und des Gutachtens ,Osteuropa in der politischen Bildung" des Deutschen
(1947), Arbeitskreis Schleswig-Holstein ostheimatkundlicher Unterricht (1950) sowie Ausschusses fiir das Erziehungs- und Bildungswesen. In der Folgezeit arbeiteten
entsprechende Arbeitsgruppen in Landsmannschaften, Kulturwerken und BvD. Ostkundeexperten an ,Ratschiagen und Behelfen fiir die ostkundliche Unter-
DaB die Bemiithungen der nationalistischen Erzieherkreise auf ,fruchtbaren Boden* richtsarbeit*? Auf einer Tagung sudetendeutscher Erzieher pladierte Lemberg
fielen, zeigte sich sehr schnell. Nachdem mit der Griindung des westdeutschen entgegen friheren Auffassungen von Ostkunde, der ein romantisch-verkidrtes
Separatstaates und teilweise schon vorher die demokratischen Grundsitze des Helmatbild zugrunde lag, fir eine ,gegenwartsnahe“ Kunde vom Osten. Er ver-
Potsdamer Abkommens endgiiltig ad acta gelegt worden waren, fand die mate- langte, ,.daB der heutigen Jugend der deutsche Osten nicht als verlorene Heimat,
rielle und ideologische Unterstiitzung der ,Vertriebenen“arbeit zunehmend offener also als Erinnerung, sondern nur noch als verheiBene Heimat, also als Aufgabe,
statt, und die Kultusbiirokratien der Lander wirkten offiziell bei der Durchsetzung lebendig zu machen ist“. Eine verheiBene Heimat", sagt Lemberg, ,muB ver-
ostkundlicher Bestrebungen mit. Am 31. Januar 1951 ordnete der Kultusminister dient werden durch Leid, durch Arbeit und durch schépferische Phantasie®,d.h.
von Schleswig-Holstein in dem ErlaB zum Unterricht iiber den ostdeutschen unter der Jugend ,muB ein deutliches Bild dieser verheiBenen Heimat entstehen,
Raum" an, daB ,die Besinnung auf den deutschen Osten ... ein wesentlicher der Vélkerordnung, die sie erfiillen, des Neuanfangs, den sie gestaltensoll.... HierBestandteil des Unterrichts in den Volksschulen wie in allen geeigneten Fachern liegt die Werbekraft, die diese Heimat auf die junge Generation ausiiben kann,
der weiterfiihrenden Schulen sein"* soll. Der Kultusminister Baden-Wiirttembergs nicht in den riihmenden Aufzdhlungen vergangener Taten und Werke.""
verfiigte am 1. 3. 1951 durch ErlaB, im Unterricht aller Schulen die alten Heimat- Am 3. Juni 1953 richtete die , Deutsche Partei" — stark durchsetzt mit Vertriebenen-
gebiete der vertriebenen Deutschen und das dort heimische Kulturgut angemessen funktionéren und ehemaligen NS-Funktiondren — einen Antrag an den Bundestag,
zu bericksichtigen*.* Weitere &hnliche und vertiefende Bestimmungen erschienen auf die Lander (Kulturhoheit) einzuwirken, um eine ,griindliche Kenntnis tber die

! am 28. Mérz 1951 vom Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen, am 23. deutschen Ostgebiete, Osteuropas und Siidosteuropas in den Schulen und Bil-
Januar 1951 vom bayerischen Staatsministerium fir Unterricht und Kultus, am dungsstatten“? zu pflegen und verstarkt fiir die Einrichtung von Lehrstiihlen und
5.2. 1952 vom Kultusminister in Niedersachsen. Es wurde gefordert, ,die Kennt- Forschungsmaglichkeiten fiir die ostdeutsche, osteuropéische und siidosteuropéi-
nisse der z. Z. von Deutschland getrennten Gebiete im Osten, der Menschen und sche Lander- und Wirtschaftskunde®™ zu sorgen. Diesem Antrag wurde entspro-
ihrer Geschichte wachzuhalten und das Wissen um ihren Beitrag zur abendléndi- chen und den Landerregierungen empfohlen, die Ostkunde zu einem integrieren-
schen Kulturgemeinschaft zu vertiefen®.* den Bestandteil jeglichen Unterrichts zu machen. Um die Arbeit iiber die lands-
Zunéchst wurde deutsche Ostkunde weitgehend als sogenannte ostdeutsche Hei- mannschaftiichen Schranken hinauszutragen, wurde am 2. Oktober 1953 eine
matkunde unter dem Gesichtspunkt der Wiedergewinnung der angestammten Arbeitsgemeinschaft fiir Ostkunde im Unterricht” gebildet (1954 umbenannt in
Heimat” (Lehmann) erteilt. Aber als Anhangsel an den ibrigen Unterricht und .Bundesarbeitsgemeinschaft fiir deutsche Ostkunde im Unterricht — BDOIU). In
ohne die ,innere Bereitschaft" und

,aligemeine Verpflichtung“ der Lehrer blieb die fiihrenden Positionen fanden sich Vertriebenenfunktionére (Valjavec, Zintl). Durch
beabsichtigte Wirkung aus und die Initiatoren berieten neue Mittel und Wege. die reichlich flieBenden Mittel des Bundes, der Lander und Gemeinden konnte die
Besonders in den ,Grundsétzen zur ostkundlichen Durchdringung aller Unter- BDOIU, die sich in den folgenden Jahren in Landes- und Kreisorganisationen
richtsfécher"® und einer Denkschrift Lembergs an den hessischen Kultusminister gliederte, eine wahre Flut von Schulbiichern, Unterrichtsmaterialien, Landkarten,
3 Ostkunde im Unterricht, Bd. II Hannover-Linden 1964, S.73 (Jahrbuch I). Schriften zur Ostkunde u. a. Publikationen produzieren.Danebentrat sie in Lehr-
¢ ErlaB vom 31.1.1951 V2/V4, Amtsblatt 9/1951, S.111, géngen, Tagungen und Veranstaltungen z. T. in Zusammenarbeit mit den Kultus-
5 2 Bact Ostlandkunde im Unterricht, Grundsétze und Praxis, KdIn-Braunschweig, 1956,
¢ Zit. nach: Beschliisse, Gutachten und Richtlinien zur politischen Bildung und zur Ost- . Ebenda, S.65.

.
, nterricht, in: Der deutsche Osten im UnteraBeyeriscnen Suswministertum ir Unterricht und Kis, Winehen nan J em roe tanomeinschaft sudetendeutscher Erzie-

7 Lehmann, Ernst: Deutsche Ostkunde als Geschichte, Ostdeutschland im Unterricht, Trois- her, Miinchen 1955, S.7.
dorf 1956, S. 67. "" Ebenda, S.9.

® Ausgearbeitet auf einer Beratung ,der Landeskulturstelle des Landesverbandes der . Bundestagsdrucksache Nr. 3196/1952.
Heimatvertriebenen in Hessen auf dem Ludwigstein“, vergl. Jahrbuch I, S.63. ® Ebenda.
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ministerien, Kirchen oder kulturellen Institutionen derVertriebenenorganisationen in, so wurde bereits die Ausdehnung und gréBere Gegenwartsnihe der Auf-an die Offentlichkeit. S0penstellung der Ostkunde angedeutet. Lemberg forderte ein ,wahrheits-Im Mérz 1956 erschien das Gutachten des deutschen Ausschusses ,Osteuropa in Oe ous” Bild vom Osten
,wie er sich heute entwickelt". Dort wiirde

,sowjetisiert",der politischen Bildung“. Neben einigen positiven Aspekten wird eine revanchisti- ge fuhrte er weiter aus, ,neue Volksschichten steigen auf, ein neues VerhiltnisscheGrundeinstellung (Alleinvertretungsgnspruch) zum Ausdruck gebracht und die or Arbeit, zum Staat, zum gemeinsamen Leben reift heran, das sich nachher nichtBeschéftigung mit Osteuropa als antikhmmunistiach Indoktrination propagiert: Z ntach mit Spruchkammern wird ausrotten lassen“.” Es gelte, die iiberwiegend»Da auch in Mitteldeutschland die Jugend systematisch geschult wird, muB ‘die defensive Ostkunde aus der Schiitzengrabenperspektive“'® herauszufithren. Ost-Jugend Westdeutschlands ebenso systematisch liber die Grundlagen und Konse- Kunde sei so in der Lage, als ,gesamtdeutsches Anliegen* (verg. ,verheiBenequenzen kommunistischer politischer Systeme unterrichtet werden; schon unsere Heimat"), in ,abendléndischer Verantwortung“" alle Jugendlichen anzusprechen.Jugend muB imstande sein, gegeniiber kommunistischen Gedankengangen eine paneben soll der Blick iiber die Staats- und Volksgrenzen hinaus auf das ganzeauf geistige Freiheit und soziale Verantwortung gegriindete Lebensfrom wirksam Ostmitteleuropa gerichtet“* werden. Die ,{iberragende und unbestrittene Leistungzu vertreten.” (Abschnitt III) Dieses Gutachten konnte erst durch den BeschluB der des deutschen Volkes, ... diese Rdume fiir die européische Kultur“*' gesichert zuKMK,Empfehlungen zur Ostkunde"* administrativ umgesetzt werden (13. Dez. haben, muB herausgestrichen werden. Dem ostkundlichen Unterricht wird zur ver-1956). Die ,Handschrift* bewzhrter Ostkunde-Spezialisten (Lemberg und Zintl waren pflichtenden Aufgabe gemacht, zu lehren, ,daB die ostdeutschen Gebietsverlustein dem von der KMK eingesetzten AusschuB tatig) ist unverkennbar: Ostkunde und die Zerstérung der deutschen Volksinseln in Ostmitteleuropa auch abend-soll zur ,Lésung* des Schicksals Deutschlands und Europas beitragen, die Ein- Jandische Verluste von Weltbedeutung“* sind und die ,unaufgebbare deutschesicht in die Notwendigkeit .. . der Wiedervereinigung* vermitteln und ,das politi- Mitverantwortung fir die Gestaltung Ostmitteleuropas“* besonders hervorzuhebensche, geselischaftliche und wirtschaftliche System, das zur Zeit Osteuropa ... sei. Ostkundeunterricht miisse nunmehr diesen deutschen wie europaischenbeherrscht, durchschaubar“ machen. Nicht eine Neubesinnung der deutschen Schicksalsraum zwischen Ostsee und Mittelmeer, zwischen Deutschland und demGeschichtsauffassung wird gefordert, sondern ein Ruckgriff ,zu einer die Volks- Ural, in das BewuBtsein aller freien Europ&er"* heben. Es wird vor einem ,,Europa-geschichte, Sozialgeschichte und Kulturgeschichte einbeziehenden Geschichts- gedanken" gewarnt, der ,am Eisernen Vorhang endet“. Ein solches Europa ,gibtbetrachtung“ der vélkischen Grenzlandkunde und Volkskunde der Weimarer Repu- sich selbst auf, leugnet seine eigene Geschichte und leistet dem Sowjetimperia-blik und des Dritten Reiches wird verlangt. lismus — gewollt oder ungewollt — Vorschub“. Wer fiir ein solches Europa eintritt,Der Geschichtsunterricht ,muB die Volker Osteuropas, insbesondere aber die ~mégen augenblickliche politische Notwendigkeiten, westeuropdische Angst vordeutsche Ostsiedlungsbewegung, die wirtschaftlichen und politischen Probleme einem deutschen Nationalismus oder Imperialismus® ihn dazu veranlassen, 148tOstmitteleuropas, die Vertreibung der Deutschen und die Sowijetisierung Ost- awirklich geschichtliches VerantwortungsbewuBtsein vermissen“. Der deutschemitteleuropas und der SBZ einbeziehen® und muB, wenn er seine Aufgabe erfiillen Osten diirfe nicht vernachléssigt werden, denn ,gerade die Abwehr osteuropai-soll, die Zeitgeschichte umfassen ,und bis in die Gegenwart heraufgefiihrt* wer- scher oder gar asiatischer Aggressionen hat diesen Vélkern und Volksgruppenden. Unter diesen Aspekten wird eine Uberpriifung aller Bildungs- und Lehrpléne ein SendungsbewuBtsein als ,Grenzraum des Abendlandes*, ,Bollwerk der Christen-sowie der Lehr- und Lernmittel gefordert. Des weiteren wird auf das umfassende heit' verliehen, das sie gegenwartig der sowjetischen Umzentrierung weithinArsenal ostkundlicher Methoden der BDOIU zuriickgegriffen: MitAusstellungen, widerstehen1aBt.... Wir brauchen eine Neuordnung Europas ...*_kulturellen u. 4. Veranstaltungen, Namensgebung, Patenschaften und Schiiler- Auch der Apologetik von Hitlers ,Volk-ohne-Raum*“-Theorie bedienen sich diefahrten nach West-Berlin, in die DDR oder an die ,Zonengrenze“ soll Ostkunde ostkundlichen Experten bei der Begriindung ihrer Gebietsanspriiche. Willimekméglichst ,anschaulich” und ,gegenwartsnah® ihre Wirkung auf die Schiiler nicht schreibt in seinem Aufsatz ,Warum wir auf die deutschen Ostgebiete nicht ver-verfehlen. Die Empfehlungen machen darauf aufmerksam, daB ,als Mittel der zichten dirfen”: ,Sollte noch einmal eine Weltwirtschaftskrise kommen vom Aus-Férderung und Vertiefung der Ostkunde* die Hilfestellung von »sachkundigen maB der um 1930
..., dann werden wir erst so recht merken, wie sehr uns dieund aufgeschiossenen Lehrern“™ sich bewéhrt hat, was eine direkte Empfehlung deutschen Ostgebiete fehlen... Schon wahrend der letzten beiden Weltkriegeder Arbeitsgemeinschaften der ,heimatvertriebenen Lehrer und der Arbeits- konnte das deutsche Volk nur unter &uBerst groBen Anstrengungen ernéhrtgemeinschaften fir deutsche Ostkunde im Unterricht bedeutet. werden, heute aber, da ihm die Kornkammern OstpreuBens, Pommerns undMit dem BeschluB der KMK vom 13. Dez. 1956 wurde Ostkunde auch in den dbri- Schlesiens fehlen, wiirde es . . .

kaum einige Monate iiberstehen. Es geht also hier,gen Bundeslandern verordnet. wie wir sehen, um Fragen der nackten Existenz, die uns zwingen, das zuriick-
Inhalt und Intention der Ostkunde v Lemberg, Eugen: Der deutsche Osten im Unterricht, a.a.0., S.7.

Warde anfangs — etwa bi Mitte a Co
»Leman, Ernst: Deutsche Ostkunde als Geschichte, a.a.O., S.71.

Ostiunde.Untorrioht die Ate abe eser finfziger Jahre — dem schulischen 2 Aus: ,Grundstze fir die Behandlung des deutschen Ostens im Unterricht" in: Derg fe] , eine
,Kunde vom deutschen Osten” zu

5
deutsche Osten im Unterricht, a.a.0., S.35-51.

™ Abgedruckt in: Empfehlungen und Gutachten des Deutschen Ausschusses fiir das Erzie- ey Saganaut Bagrancking UadiZistetung 0p Okie, Jn Davie

"
hungs- und Bildungswesen, Folge 2, Stuttgart 1957, S.9—16. 2 DO 4/1962, S.311.Abgedruckt in: Berndt, Giinther und Reinhard Strecker: Polen — ein Schauermérchen  Ebenda, S. 30.oder:Gehirnwésche fiir Generationen, Reinbek 1971, S. 96-99. !

24Strosche: Ostmitteleuropa und seine Véiker, in: DO 4/1961, S.83.Alle Zitate ebenda.
* Lehmann, Ernst: Hat der Westen eine Idee oder eine Sendung? in: DO 1/1960, S.7.
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zufordern, was auf Grund einer 700 Jahre wihrenden deutschen Kulturleistung ZumAusdruck: Schon weil Ostmitteleuropaheute kommunistisch beherrscht ist,
auf ewig unser ist und uns nur durch staatlich sanktionierten Raub genommen ist ostkunde antikommunistisch, das aber entschieden. ..

werden konnte.“*
So wurde eine der Hauptaufgaben der Ostkunde die Propagierung der Forderung
nach ,Riickgewinnung*, , Befreiung desgeutschen Ostens“ oder ,Eingliederung*. Anpassung an historische Verinderungen
Parallel mit der westdeutschen und westeuropéischen auBenpolitischen Aggressi-

} CL i Ivitat (,roll-back“-Strategie) fand das Streben nach einer »Neuordnung Europas* pekanntermaBen setzten sich nach dem Zweiten Weltkriegdie ideologischen Wider:Eingang in ostkundliche Erziehungsvorstellungen. Lehmann war es, der es sich sprilche zwischen den Méchten der Anti-Hitler-Koalition sehrschnel wiefor¢ rennicht nehmen lieB, offen diese Zielsetzung des Ostkundeunterrichts zu formulieren: und miindeten in den Kaiten Krieg. Gleichzeitig muB daranerinnert ge 2,Er wolle ,im Rahmen von Erziehung und Bildung ... den Anspruch auf die unauf- die Sowjetunion aufgrund ihrer Verdienste im Kampf gegen den Hitle ast jsgebbaren Gebiete wachhalten und die deutsche Jugend fir eine neue Ausfahrt und ihrer enormen Verluste bei der Bevolkerung aller am ZweitenWeltkrieg llim Auftrage Europas vorbereiten ..."? Es wird zynisch zugegeben, daB man bei teiligten LanderAnerkennung gefunden hatte.Behinderte diese Tatsache ag
dieser ,Neugestaltung" alle dort ansassigen Bewohner vertreiben will. Man soll das Friedensinteresse der Volkeranfénglichdie auBenpolitischen Intentionen 2dabei den ,umgesiedelten Polen und Tschechen

... nicht mit allzu groBer Senti- _roll-back”-Strategie, so erforderte das insbesondere in der Bundesrepublik die
mentalitat begegnen*.” Restauration der Herrschaft des GroBkapitals und die Remilitarisierung im Rah-
Zunehmend tritt zu Ende der fiinfziger Jahre die Auseinandersetzung mit dem men der Politik der Starke“ innenpolitisch antidemokratische MaBnahmen (KPD-
Kommunismus und den sozialistischen Landern in den Mittelpunkt der Bemiihun-  verbot) und die Verbreitung antikommunistischer Vorstellungen bzw. das An-gen. Unter der Devise: ,Um dem leidenschaftlichen Bekenntnis der kommunisti- kniipfen an antikommunistische Vorurteile. Diese Aufgabe mute in erster Linie
schen Welt einigermaBen begegnen zu kénnen, ist es unabdingbar, zunéchst ein durch die politische Padagogik(,Deutsche Ostkunde)geleistet werden.
festes Wissen liber Ostmitteleuropa und Osteuropa zu besitzen,"” wendet man pie Zeitspanne Ende der flnfziger bisAnfang der sechziger Jahre warbesonderssich verstarkt der Abwehr und Bekampfung des wachsenden Einflusses der sozia- gepragt: 1. durch das Erstarken des sozialistischen Lagers (»Sputnikschock ,

listischen Lander zu. Durch einen intensiven Ostkundeunterricht auf allen Ebenen kubanische Revolution etc.) und die daraus resultierende Notwendigkeit der Neu-
der Schule soll die Jugend ,gegen die sowjetischen Unterwanderungsabsichten reflexion der Politik der Starke“; 2. in der BRD durch das Hervortreten von
immunisiert*® werden. Die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus ist fiir widerstandsbewegungen gegen die angestrebte Atombewafinung der NATO und
uns alle eine Notwendigkeit, die uns im Zwange unserer leidigen und permanen- der Bundeswehr, die Notstandsgesetze, die »MaBhalte"-Politik und den unver-ten Konfrontation mit der ,Welt driiben' erst recht offenbar geworden ist...“ anderten Konfrontationskurs gegeniiber den sozialistischen Staaten. Diese Wider-
Deshalb schlieBt Ostkunde

,Mitteldeutschland wie Volks-China, ja mittelbar sogar spriiche filhrten zu einer Schwéchung der CDU/CSU (Verlust der absoluten Mehr-manches Land der afro-asiatischen, sogar der mittel- und siidamerikanischen heit im Bundestag, ,Spiegel-Affare”) und zu einer zunehmend antikommunisti-
Welt ein; sie hat Marx, Engels, Lenin, Stalin, Chruschtschow und Ulbricht, die schen Ausrichtung der Programmatik der SPD (Godesberger Programm); 3. durch
marxistisch-leninistische Ideologie in Theorie und Praxis, Ostpadagogik, Ostrecht die rege Diskussion um Ziel, Inhalte und Methoden der politischen Bildung.usw. ebenso anzusprechen wie die Geistes-, Kultur- undZivilisationsstrukturen Die durch Hakenkreuzschmierereien aufgeschreckteOffentlichkeit wartder politi-
der deutschen Volksgruppen und nichtdeutschen Volker im Osten, und zwar von schen Bildung mangelnde Bewdltigung der Vergangenheit vor.Gleichzeitig charak-einst wie von heute.“ Die gegenwartigen Vorkommnisse in Afrika

... sollten die terisierte z. B. H. Weber die gesellschattiiche und padagogische Situation 1961 so:
Augen dafiir 6ffnen, daB die Gewahrung des Selbstbestimmungsrechts eine ge- Er stellte fest, ,daB es fiir den Padagogen auBerordentlich schwerist, jungenwisse volkische Reife voraussetzt..."* Hier wire eine ,Hilfe fir die jungen Menschen die Werte westlicher Demokratie nahezubringen...", und folgerte:
Nationalstaaten nétig, um auch dort den EinfluB des Kommunismus zuriickzu- .Was ware begreiflicher, als daB man dieses schwierige padagogische Unter-dréngen. Eine Unterstiitzung durch diese Lander fiir die Politik der Bundesregie- nehmen durch anschaulich vergleichende Hinweise auf die nichtdemokratischenrung schaffe letztlich auch die Chance... einer Neubesiedlung der deutschen (totalitéren) Staaten kommunistischer oder faschistischer Pragung erleichtert! In
Ostgebiete”.* Dr. Fritz Gause, Schriftleiter der ,Deutschen Ostkunde”, brachte gewisser Weise kénnen wir sogar dankbar sein, daB uns dieseVergleiche in doydie politisch-ideologische Zielsetzung der Ostkunde, ihr beherrschendes Element, Gegenwart und jiingsten Vergangenheit zur Verfigung stehen. Ohne sie wire

diese Aufgabe weitaus schwieriger zu bewaltigen."*
nm .

os .
. . - wegon: Warum wir nicht auf die deutschen Ostgebiete verzichten diirfen, in:

1. Totalitarismusdoktrin
» Wilma ara > <r

hd ht zuletzt durch die Hetzkampagne9 yz moa . . .

in. Unter diesen Bedingungen und nachdem — nicht zuletzt dur ieR a Fragen im Geschichtsunterricht der hoheren Schulen, in: deree gun mit dem 13. August 1961 eine Atmosphére in der Bundes-3 Lehmann, Ernst: Antwortende oder dialogische Ostkunde? in: DO 4/1961, S.75.Chonda,Sg. o>. Ostkunde = gestern, heute und morgen, in: DO 1/1262, S.3.
® Gause, Fritz: Miversténdnisse um die Ostkunde, in: DO 4/1967, S. 87.

»Lehmann, Ernst: Ostkundliche Brennpunkte politischer Bildung, in: DO Jahrbuch 1, S. 60. * Zit. nach: vds (hrsg.): Materialien zur Lehrerausbildung 2, in der Reihe Hochschulpoliti-% Ders.: Ostkundliche Schwerpunkte politischer Erziehung, in: DO 2/1961, S.32. sche Materialien 7, Bonn, o.J., (1971) S.7.
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republik geschaffen wurde, die die Gleichsetzung von kommunistischem und pemokratie im politischen Bereich wieder abbauen und in autoritire Formen
nationalsozialistischem ,Terror* glaubhaft erscheinen lieB, konnte die KMK die aberleiten méchte. Fiir das BewuBtsein der biirgerlichen Demokratie verwandelt
oben gegebene Anregung aufgreifen und in den ,Richtlinien fiir die Behandlun

\

i i
:

des a. Ontortioht beschlieBen und damit offiziell rn oo oo iylina imarsations In elas gemsiisoe; Asse

ean er aiewna Seng is delTosaiie/iiing Sn Zugleich erweist sich die Totalitarismusideologie als Ideologie der Herrschenden:
n wese| aben itischen rer rklért, da- ient i i i

-

mit wurde die Gisichotang Yon Faschismus i Bolschowiomus™ verordnet. sie dient » Sw yd gon; Kaya Soon pi dor rr ha
Die Richtlinien reflektieren nicht so sehr die mangelnde Bewiltigung des Faschis-

herrschaft, indem sie fast ausschlieBlich als antikommunistische Waffe eingesetz
: | -

wird.rus ae SIShY Toissrkiss: ihniang der Dicer JanveSoe das Soaier Sol 4. ,Die ,Totalitarismus'-Doktrin erméglicht ihren Verfechtern, einzelne faschistische
le ,Tragheit in Westdeutschland’ um in. die panische Furcht, ,daB eine Jugend, rbrechen zu ,verurteilen’, gleichzeitig aber die Klassengrundlage des Faschis-

die in politischer Desintegration und ohne fest umrissene politisch-demokratische on zu negieren, «© Im Zusammenhang mit einer personalistischen oder meta-Ordnungsvorstellungenheranwéchst, einer l&ngeren Periode friedlicher Koexistenz physischen Geschichtsauffassung verhinderte die Totalitarismusdoktrin somit so-
nicht gewachsen sein wird “ Deshalb miiBten ,Schiiler und Studenten die Her- wohl eine ernsthafte Entnazifizierung als auch eine radikale Demokratisierung,Qusisiysnung des Kommunismuserkenien und den Verlockungen der Ideologie vielmehr leistete sie der Verfestigung autoritarer Strukturen und der Rehabilitie-

ler dstlichen Welt widerstehen lernen®. isti istoi a

rung faschistischer bzw. faschistoider Krafte Vorschub.
Dies wird besonders deutlich, wenn man in Betracht zieht, daB in den ,Richt- 2. Ein wichtiges Anliegen dieser Ideologie besteht darin, die Ablehnung der
linien“ die Behandlung des Faschismus zunachst auf den Nationalsozialismus und unbestreitbaren Untaten des Hitlerfaschismus in Antikommunismus umzukeh-
dann auf Hitlers Politik reduziert wird (,Im Unterricht {iber den Nationalsozialis- ren“! Durch das Schema der Gleichsetzung gelingt es, die Erfahrungen unter
mus missen dem Schiller die Maslosigkeit Hitlers unddie innere Notwendigkeit der faschistischen Diktatur, die einen breiten Antifaschismus bewirkt hatten, gegenger J gem erisnhdan dae verwerficheZielsetzung* 1 den Kommunismus zu mobilisieren, denn: Hitler ist tot, und ,Der Feindunsererie ,verbrecherischen Methoden® des ,Bolschewismus“ nach wie vor existen Tage ist der lebendige Kommunismus, nicht der tote Nationalsozialismus®“.
scheinen (,Im Unterricht {liber den Bolschewismus ist dem Schiiler der weltweite Dieser Mechanismus lenkt zugleich von den gesellschaftlichen Prozessen imAnspruchurd Je aap 2yap 3% us eigenen Lande abund gibt keine ag] aSs Gia) der Demokratisierung —

»

©

»sel
8

Faschisierung ist angeblich sowieso nicht mehr méglich.
des ,Bolschewismus" ztiert: ,gewaltsame Machtiibernahme durch eine Minder- 3 pie auBenpolitische Funktion der Totalitarismusideologie l4uft darauf hinaus,het{Oidaberrevolution) - Sesoigig SS7bistsy buanden Schichen je) die sozialistischen Staaten als aggressiv hinzustellen (vergl. ,Richtlinien), um
chaltung aller Gegner — Unterdriickung der Religionsgemeinschaften — Unter- reaktiondre Biindnisse (wie die NATO) mit den anderen imperialistischen Lan-yorfung tne Yo x Sok ads) Beebunoen (For-  dern hochzuspielen, die Militarisierung voranzutreiben und Ansétze zur Entspan-
erung von Aufsténden) — Ausbeutung der Menschen durch staatliche Zwangs- nungspolitik, wenn nicht zu verhindern, so doch wenigstens zu verzégern.Mise — die Sepsipndies als Instrument des permanenten Terrors — An- 4. Gleichzeitig dient die Totalitarismusdoktrin als Disziplinierungsinstrument nach

nexion Ostpolens, der baltischen Lander und Bessarabiens — imperialistische innen. Unter ,Berufung auf die notwendige ,Geschlossenheit’ der Nation nach
Politik wahrend des ,GroBen Vaterlandischen Krieges* (Eroberungen in Ost- und auBen, d. h. gegeniiber den sozialistischen Staaten, wird von innergesellschaft-Ostmitteleuropa und Ostasien) — gewaltsame Umsiedlung ganzer Bevdlkerungs- lichen Interessenkonflikten abzulenken versucht und werden Klassenwiderspriiche
gruppen — Seuaiisims Schaffung der ,Volksdemokratien’ unter Suet) Sowltischan verschleiert (,Industriegesellschaft”, ,pluralistische Gesellschaft etc.). Soziale
Zusicherung und MiBachtung des Selbstbestimmungsrechts der Vélker — die Bewegungen im eigenen Land werden nur durch die Linse derAgententheoriekommunistische Gewaltherrschaft in der Sowjetzone — Bolschewisierung Chi-  gesehen, werden zur Jfiinften Kolonne“. Berufsverbote z.B. kénnen so als not-
nas — Doppelziingigkeit der ,Koexistenz' — MiBbrauch der Friedenssehnsucht wendiges Mittel gegen ,Radikale” oder ,Extreme” beider Couleurs ausgegebender Volker — Einmischungs- und Infiltrationspolitik gegeniiber den jungen Staaten werden.
Asiens und pitas,Zersetzungsarbeit der kommunistischen Parteien und Tarn- S. Fir die politische Padagogik ist von besonderer Bedeutung, daB durch die
organisationen in den nichtkommunistischen Landern...* Gegeniiberstellung von Demokratie und Diktatur, ,sozialer Marktwirtschaft* undNicht umsonst ist die Totalitarismusideologie in der ,biirgerlichen Demokratie® ~Zwangswirtschaft, ,Freiheit* und ,Unfreiheit“ etc. im Rahmen der Totali-
der BRD im Zeichen monopolkapitalistischer Produktionsverhiltnisse vorherr- tarismusdoktrin alle Werte der ,westlichen freien Welt“ sofort in Form ihres

Sense Ideologie. ase Wigs SSeraion das »totalitiren” Gegenbildes ins Auge springen, und da dessen negativer Charakterische in der ichen Demokratie selber, die in der Tat von
.

p
. cen . Co TI .

* Kiihnl, Reinhard: Deutschland zwischen Demokratie und Faschismus, Zur Problematikzwei Seiten bedroht ist: von der Linken, die die Prinzipien der Demokratie auch der birgerlichen Gesellschaft seit 1918, Minchen 1971, S. 145.in Wirtschaft und Gesellschaft durchsetzen, und von der Rechten, die auch die “ Lozek, Gerhard: Die antikommunistische ,Totalitarismus“-Doktrin, in: Autorenkollektiv:
Pp Winedor biirgerlichen Geschichtsschreibung, Kéin 1970, S. 40.

onda.37 Abgedruckt in: Berndt/Strecker: Polen... a.a.0., S.99-102. “ ADN-Information 1963, Nr.23, Berlin 23. Januar, Blatt 1, zit. nach: Lozek/Syrbe: Ge-* Zit. nach: Wallraven/Dietrich: Politische Pédagogik. Aus dem Vokabular der Anpassung, schichtsschreiber contra Geschichte, ber die antinationale yo fith-Miinchen 1970, S. 46. render westdeutscher Historiker, Berlin 1964, S.109.
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eindeutig scheint, brauchen sie selbst (die westlichen Werte) nicht mehr hinterfragt oe u.a.: Die Bundesarbeitsgemeinschaft fiir deutsche Ostkunde im Unterricht
oder an der Wirklichkeit Uberprift zu werden. Die Totalitarismusdoktrin erweist rd von der Bundesregierung gefordert. Sie stiitzt sich in ihrer Arbeit auf die
sich somit als wichtiger Faktor der Erziehung, wenn es um affirmatives Verhalten,  pmpfehlungen der Standigen Konferenz der Kultusminister vom Jahre 1956 zur

Aufrechterhaltung des Status quo, Perpetuierung antikommunistischer Vorurteile, ~~ ggtkunde im Unterricht und die entsprechenden Erlasse. Sieunterstiitzt keine
autoritére Strukturen und Verhinderung®einer tatsachlichen ,Aufarbeitung® der pestrebungen, die geeignet waren, die Deutschlandpolitik der Bundesregierung
Vergangenheit geht, die in der Lage ware, ,Geschichte und die Rolle der Men- und ihre Bemiihungen um ein besserss Verhilinis zu den osteuropaischen und
schen in ihr" zu begreifen. siidosteuropdischen Staaten zu stéren."* Dennoch reagierten z.B. die Vertrie-
Es drfte durch die Darstellung der sozialen Funktion der Totalitarismusrichtlinien ~~ pgnenorganisationen unmiBversténdlich und ganz empdrt. Im Deutschen Ost-
klar geworden sein, daB sie die Ostkundeempfehlungen keineswegs auBer Kraft gens vom 15.6.65 wird Kai Hermann diffamiert, er. sei ausgezogen, ,im Ge-
setzten, sondern diese vielmehr konkretisierten und mit praktisch-methodischen wand der Arbeitsgemeinschaft braune Flecken zu finden und (en) machte aus den
Handreichungen versahen. gpritzern gleich eine tiefbraune Garderobe.... Ob ihnder Beifall und die Zu-

stimmung der Moskauer Iswestija’... stort, wissen wirnicht, "#

2. ,Neue Ostpolitik“ und
,Deutsche Ostkunde“: Aufgabe des Feindbildes? Aufgrund der Kritik setzte die GEW Hamburg, die selbst lange der Landesarbeits-gemeinschaft angehdrte, im Herbst 1965 eine Kommission ein, die nach einer aus-

Parallel zur Uberwindung der
,Politik der Starke“ durch das sog. Gleichgewicht fiihrlichen Untersuchung der BDOIU zu dem Ergebnis kam: ,Solange sich die

des Schreckens muBte ausgehend von den USA die ,roll-back“-Strategie auf- Arbeitsgemeinschaft nicht von vielen ihrer Mitarbeiter trennt, nicht die Herausgabe
gegeben und durch die Politik des Briickenschlags" ersetzt werden. Das ver- rechtsradikaler Schriften einstellt — solange ist sie fiir unsere Schulen nicht trag-
énderte Krafteverhltnis im internationalen MaBstab machte einen Umdenkungs- par, und die Schulbehdrden waren gut beraten, wenn sie das Wirken der Bundes~
prozeB auch in der BRD notwendig. Kann zwar im Rahmen dieses Aufsatzes arbeitsgemeinschaft in unseren Schulen verbieten.““ Uber die Unterrichtsmateria-
dieser ProzeB nicht ausgefiihrt werden, so ist doch weitlaufig bekannt, daB sich lien heiBt es: ,Hier werden auf dem Umweg (ber eine zur nationalen Verpflichtung
die CDU/CSU als unféhig erwies, sich innen- und auBenpolitisch den veranderten verabsolutierte Ostkunde gegen unsere Demokratie dieselben Vorwiirfe, zum Teil
Bedingungen anzupassen und zunehmend auch von den westlichen Biindnispart- mit denselben Vokabeln erhoben wie in der Weimarer Republik von denjenigen,
nern isoliert wurde. Dies hatte zur Folge, daB sie nach dem ,Zwischenspiel* die diese Republik 1933 stiirzten.“® Nach weiteren aufsehenerregenden Zeitungs-
GroBe Koalition von einer SPD/FDP-Regierung abgelést wurde. Dabei ist die grtikeln wertete Schmidt, Vertreter der ,Arbeitsgemeinschaft donauschwabischer
sogenannte , Neue Ostpolitik“ der SPD/FDP-Regierung durch den Versuch gekenn- Lehrer“, die vorgetragene Kritik: ,Diese Angriffe bestatigen nur, daB die ostkund-
zeichnet, sich einerseits dem verinderten Krafteverhiltnis in Europa anzupassen, liche Arbeit richtig liegt.“*” Trotz allem ist nicht zu {ibersehen, daB die Kritik auch
um zugleich aber die eigenen Ausgangspositionen zur Uberwindung des Sozialis- die Ostkundler zum Nachdenken brachte und taktische Variationen bewirkte. Etwa
mus dadurch zu verbessern, daB man, insbesondere auf ideologischem Gebiet, seit 1966 ist die Ostkunde in einem ProzeB der Umstrukturierung begriffen”. ,Sie
Einwirkungsversuche unternimmt. Das steht hinter den Worten Willy Brandts, den strebt immer stérker von einer bloB retrospektiven Ausrichtung weg zu einer Sicht
Status quo nicht einfrieren zu lassen, sondern ihn schrittweise abzubauen und ihrer Inhalte, die zukunftweisende Tendenzen freilegt und aufmerksam beob-
dann zu Gberwinden“.® achtet... Die Beziehungen des deutschen Volkes zu seinen &stlichen Nachbarn
Den Zielen dieser AuBenpolitik entsprechen die Forderung der Kriegswissen- bleiben nicht fiir alle Ewigkeit auf dem gegenwartigen Stand eingefroren. In dem
schaft, der weitere Ausbau des militarisch-industriellen Komplexes, dieForcierung heute in Gang kommenden Dialog zeichnen sich neue Stationen ab ..."*® Hier wird
des Ristungsetats genauso wie die Beibehaltung der

, Deutschen Ostkunde®. die Anpassung an die neue ,Politik des Briickenschlages” deutlich.
Ahnlich wie die Politik der CDU/CSU-Regierungen (geplante Notstandsgesetze, Wie die zukunftweisenden Tendenzen der Ostkunde aussehen, sei am Beispiel
angestrebte Atombewaffnung der NATO und der Bundeswehr, Politik des ,MaB- der Ereignisse in der CSSR 1968 aufgezeigt: CDU-Abgeordneter Stingl erklarte
haltens“ und der ,formierten Gesellschaft”, Konfrontationskurs gegeniiber soziali- riickblickend: ,Besuche in der alten Heimat trugen dazu bei, bei den Tschechen
stischen Léndern etc.) geriet auch die Deutsche Ostkunde seit Anfang der sech- die Sehnsucht nach der Freiheit wachzuhalten."' Dr. Schifer schrieb im

,Witiko-ziger Jahre in die &ffentliche Diskussion und Kritik. Durch einen Artikel in .Die Brief" vom Dez. 1968: ,Die Politik der kleinen Schritte..., die...nicht unsere
Zeit" vom 9.4. 1965 von Kai Hermann zum Thema: ,Nach Ostland woll'n wir Parteidiplomaten, sondern nur unsere Touristen machen kénnen, bedarf natirlich
reiten

... Seltsame Empfehlungen fiir den Ostkunde-Unterricht* wurde eine offent- einiger Vorbereitung, bevor diese Boten von Volk zu Volk etwas erreichen kén-
liche Auseinandersetzung iiber Inhalt, Form und vor allem die Initiatoren der Ost- nen.“*? Schon im Februar 1968 wuBte die ,Sudetendeutsche Zeitung“ von Bezie-
kunde ausgeldst. Schon am 12. Mai 1965 verlangte der FDP-Bundestagsabgeord- hungen zu einem ,,namhaften Exponenten der Prager Reformer” zu berichten, ,der
nete Dr. Kohut wihrend einer Fragestunde des Bundestages von Minister Mende 5 Zi. : n | ) >

it. nach: ebenda, S.4.Auskunft dariiber, ob die Bundesregierung eine weitere Unterstiitzung der “ Zit. nach: Neue Kommentare, Nr. 15/1965, S.5.
BDOIU ,mti ihrer Deutschlandpolitik und ihren Bemiihungen um ein besseres % Zit. nach: Neue Kommentare, Nr. 1/1966, S.6.
Verhéltnis zu den osteuropaischen Staaten fiir vereinbar®* hélt. Die Antwort lau- “ ii nach: ebenda, S. 61.y

5 Zit. nach: ebenda, S. 8.
o . 5 Zit. nach: DO 4/1966, S.91f.

Brandt, Willy: Friedenspolitik in Europa, Ffm 1968, S. 83. Zit. nach: Neue Kommentare, Nr. 5/1969, S.3.# Zit. nach: Neue Kommentare Nr. 11/1965, S. 4. * Zit. nach: ebenda.
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bereits vor einem Gremium der Ackermann-Gemeinde sprach“.® Auf einer ,Erzie- ~~ yzten die Bedeutung dieser Vertrdge und einer SR2SISHN Supine)
hertagung beim Sudetendeutschen Tag 1968“ erklarte der 1.Vorsitzende der gicherheitskonferenz aufgezeigt und das Interesse der Bevdlkerung an Frieden
JArbeitsgemeinschaft sudetendeutscher Erzieher“, Theo Keil, ,daB die Liberalisie- nd Entspannung in Europa bekundet, so wissen wir doch sehr wohl, dagies
rungsbestrebungen dieses Frilhjahrs in dey CSSR eben doch bewiesen hitten, yertrage keine Garantie fir den Verzicht auf gewaltsame Grenzrevisionen sind.

daB man es nicht mit ,unabanderlichen I zu tun habe, denen man sich ver- wir konnen sicher sein, da durch sie die Handelsbeziehungen zwischen der

zichtend beugen misse".* Die Sudetendeutschen wollen nicht ,verzichten“ — das gAD und sozialistischen Landern stark intensiviert werden, und daraus werden
wird vom 1. Vorsitzenden unumwunden eingestanden. Mehr noch, sie entwickeln nicht zuletzt jene Teile der Monapolbourgeoisie ihre Profite beziehen, die heute

,Denkmodelle“ und ,Planspiele“, mischen sich in die inneren Angelegenheiten noch lautstark auf die «Neue Ostpolitik” der Bundesregierung schimpfen und
eines souverénen Staates, der CSSR, ein, um ihre revanchistischen Zielvorstellun- gemagogisch von ,Verrat" und Verkauf unseres Vaterlandes" reden. Das weist
gen zu realisieren. 5 gdaraufhin, daB die demokratischen Massenakivitaten sich nichtmit der Ratifizie-
Die letzte programmatische Arbeit vom Herbst 1971 weist als ,Zukunftsaufgabe (ung im Bundestagerschopfendiirfen.Vielmehr miissen jetzt Schritte in Angriff

der Ostkunde” aus, die Erfahrungen der letzten Jahre beriicksichtigend: ,Gerade genommen werden, die eine Ratifizierung der Vertrége von Moskau und War-

das Bemiihen, eine geniigende Kenntnis {ber die Mentalitat, Uber das Volkstum, schau auf gesellschaftlicher Ebene vorantreiben, die helfen, das Interesse an

{iber Geschichte und Wirtschaft dieser Volker zu erhalten und im Unterricht wieder Frieden dauerhaft zu sichern unddie materiellen InteressenderArbeiterklasse
zu vermitteln, ist und bleibt das Hauptanliegen der Ostkunde. Die interessanten und ihrer Biindnisschichten, die an die Vertrége und eine européische Friedens-

Wandlungen innerhalb des Marxismus in Osteuropa zwingen uns heute zu einem ordnunggelkniipttsind, durchzugeizen, .

AuBerst differenzierten Bild von der kommunistischen Welt. Jahrlich aber bringt gesonders fruns, die wir alle im Bildungs- undAusbildungswesen tatig sind,
der moderne Massentourismus Hunderttausende der bundesdeutschen Urlauber pesteht jetzt nicht nur die Chance, sondern die Notwendigkeit, unsereBildungs-
an das Schwarze Meer, an den Plattensee und in das Riesengebirge. Viele dieser und Studieninhalte einer Revision zu unterziehen. Wenn von offizieller Seite die
deutschen Touristen sind kaum der Schule entwachsen. Sollen sie der staatlich pestehenden Grenzen in Europa und in Deutschland anerkannt werden und die

gelenkten Touristenpropaganda hilflos ausgeliefert werden? Oder sollen sie in der Politikder friedlichen Koexistenz sozialistischer undkapitalistischer Lander zum
Lage sein, auch ein sinnvolles Gesprach mit den Osteuropéern zu fiihren?“* Bestandteil und Priifstein der SPD/FDP-Regierungspolitik wurde, dann miissen

DaB die Ostkunde dabei ihre urspiingliche Zielsetzung nicht aufgegeben hat, die demokratischen Krafte, die gegen einen Riickfall der BRD in den Kalten Krieg

macht Fechner noch einmal klar: ,Das ist ndmlich der neueste Einwand: die gekampft haben, jetzt ihre eigenen positiven Forderungen formulieren und er-

Wandlungen der deutschen Ostpolitik' hitten auf die ,Ostkunde’...,wenig ab- kampfen. Wir miissen die groBe Chance fir den ideologischen Kamp, die in den

gefarbt'. Dazu ist zu bemerken: Ostvertriagen als Mdglichkeit real erscheint, nutzen: den Abbau desAntikommu-
1. Die Bundesregierung hat sich wiederholt und aufs neue zur Praambel des nismus in Angriff nehmen, die Fragwirdigkeit einer sozial-liberalenRegierungs-
Grundgesetzes bekannt. Die deutsche Einheit bleibt das unverriickbare Ziel. koalition aufzeigen, wenn sie einerseits eine realistischere Ostpolitik verfolgt und
2, Der Bundeskanzler hat in seiner Regierungserkldrung vom 28. Oktober 1969 gleichzeitig Antikommunistenbeschliisse faBt und Demokraten und Sozialisten
ausdriicklich und unmiBverstandlich die ,Kontinuitat' der deutschen AuBenpolitik aus dem Offentlichen Dienst verbannen will. D. h. auch, daB wir weiterhin gemein-

betont. sam mit anderen fortschrittlichen Organisationen (GEW, DFU, DKP, BAK, vds
3. Selbst wenn die Befiirchtungen zutrifen, daB man sich anschicke, gewollt oder etc.) fir eine Demokratisierung der Bildungs- und Lehrinhalte und fir die bedin-
ungewollt, auf bisher gehaltene Positionen zu verzichten, kénnte das die Aufgaben gungslose Streichung von »Ostkundeempfehlungen undTotalitarismusrichtlinien
der Ostkunde, wie sie amtlich niedergelegt sind, nicht tangieren: die Ostkunde soll und die Einstellung der finanziellen und ideologischen Unterstiitzung der BDOIU
keine Politik machen, sondern Fakten vermitteln und daraus Urteile erméglichen.“* durch die Bundes- und Landesregierung kampfen.Wirwenden uns gegen eine

Die letzte Stellungnahme zeigt genauso deutlich wie die offizielle Steigerung der Uberarbeitung der Ostkundeempfehlungen, wie sie zur Zeit von der KMK ange-

materiellen Unterstiitzung der Vertriebenen und der BDOIU¥, daB ,Neue Ost- strebt wird. Sie kénnte nur das Ziel haben, Be- oder Uberwiltigungsversuchedes
politik” und ,Deutsche Ostkunde® sich offensichtlich kaum widersprechen. Sozialismus geschickter zu vermitteln, imperialistische Zielsetzungen im Sinne

von Ausweichungsstrategien zeitgeméaBer zu verpacken, die offiziellen Unterrichts-
linien der Neuen Ostpolitik* anzupassen. Wir, die wir gemeinsam mit allen de-

3. Vertriige von Moskau und Warschau und immer noch Deutsche Ostkunde? mokratischen Kraften der BRD fiir die juristische Ratifizierung der Vertrage von

Moskau und Warschau gekampft haben, kampfen weiterhin fir ihre Durchsetzung

Im Bundestag wurden die Vertrage von Moskau und Warschau ratifiziert. Haben auf allen gesellschaftlichen Ebenen!

auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder demokratische Aktivi-

53 Zit. nach: ebenda, S.4.
54 Sudetendeutscher Erzieherbrief, 4/68, S.119.
55 Kuhne, Hans: Ist Ostkunde-Unterricht noch zeitgem&B? in DO 3/1971, S.71.
5 Fechner, Helmuth: Unmut iiber die Ostkunde, in: DO 1/2/70, S.6.
57 Vergl.: Georg Herde: Zur entspannungsfeindlichen Rolle der Vertriebenenverbande, in:
Blatter f. det. u. intern. Politik 4/1972, S. 352-366.
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. FET] . -Marxistisch-leninistische Dialektik oder
. . .

oe maoistische Pseudodialektik?

eee NO1 en F Gunter Klimaszewski und Eberhard Thomas
°Sie mal @ 0000000000, Es ist heute offensichtlich, daB die Politik der Gruppe um Mao Zedong, der seine

@ \deen” als Erbe und Weiterentwicklung des Gedankengutes von K. Marx und

els und W. I. Lenin ausgibt’, nichts mit dem Marxismus-Leninismus gemeinLife Story £. Eng g

@® Die Machtwé hat. Diese zahlenmaBig kleine Gruppe bedient sich riicksichtslos der ihr zur Ver-
le Machtwchter, Koln. “qung stehenden Mittel der Gewalt oder Demagogie, um ihre Ziele durchzusetzen.Das bisher erfolgreichste filgund

Ttg00000000° Programm der Kélner Polit- gie steht der Sowjetunion und der internationalen kommunistischen Bewegung

o® kabarettisten gehdrt zu O feindlich gegeniiber und fordert sogar zum Sturz der Sowjetregierung auf, ver-

@ unserem "Programm o unglimpft andere marxistisch-leninistische Parteien und Politiker als ,Revisio-
® RKRKKKKK Bo junge Horer" Qo nisten"?, betreibt eine offensive und umfangreiche Spaltertétigkeit in der inter-

@® ee osenp Qo nationalen kommunistischen Bewegung und schreckt selbst vor abenteuerlichen

Qo : ’ ’ @ militdrischen Provokationen gegeniiber anderen, auch sozialistischen Staaten,
® Lokomotive Qo nicht zuriick. Immer offener bemiiht sich die Pekinger Gruppe um ein Biindnis

® X XXX X X X X Die Lokomotive aus Kreuzberg o mit dem US-Imperialismus gegen die Sowjetunion und andere sozialistische Staa-

® ist eine neue Politrock-Gruppe, o ten. Eine prinzipielle Auseinandersetzung mit dem Maoismus ist daher als grund-
o F

die auf Anhieb durchschlagenden o sétzliche Frage der Einheit und Geschlossenheit der marxistisch-leninistischen

o Rotsehen kann jeder. Erfolg hatte. Musik und Text ® Theorie dringend erforderlich. ,Eine allseitige marxistisch-leninistische Analyse
® horenSiemal rot! igsNiveau, ® des Klasseninhalts der Vorgénge in China in den letzten Jahren und der Wurzeln

° DerersteSampler des plane- awaits ie dATRR Lay ® des heutigen Kurses der Fihrer der KP Chinas, der die sozialistischen Errungen-
® Variags bietet Lieder aus allen verdrischt. ?

® schaften des chinesischen Volkes gefahrdet, ist eine groBe und ernste Aufgabe.“
® AE ASProsukion 30-cm-LP, stereo ® Zahlreiche marxistische Philosophen und Gesellschaftswissenschaftler der So-

o Bestell-Nr. S 0300, DM 10,~ Bestell-Nr.S99101,DM 22,~ ® wjetunion und anderer sozialistischer Lander arbeiten seit mehreren Jahren an

an

' ’
i i Lésung.*

ua mie Sveretp, Kitnor, psn, Chile rer
L aS$ DiemissinKier,Hisch, Liederaus Chile mit der S$ Die Fithrungen der KPdSU und anderer Kommunistischer und Arbeiterparteien

Theodorakis, Juan&José Ry bekanntesten chilenischen ® haben wiederholt auf den gewaltigen Schaden hingewiesen, den die Politik die-

Gruppe ,Quilapayun” ® ser Gruppe in der kommunistischen Weltbewegung, der nationalen Befreiungs-

® DieterSiiverkriip Serie Sieg 7 ® bewegung, in anderen progressiven geselischaftlichen Strémungen und im eige-

® zusammengesammelte 30-cm-LP, stereo,mit Textheft ® nen Lande angerichtet hat und anrichtet. Der VIII. Parteitag der SED charakteri-

° Werke Bestell-Nr.S88105,DM 22,— ® sierte diese Politik folgerichtig als ,ernstes Hindernis fiir die weitere Festigung

® Die bissigsten Chansons, ®
der Einheit der sozialistischen Staaten und der gesamten kommunistischen Welt-

Hits und Oratorien von und mit \S ® bewegung, fiir die Vereinigung aller antiimperialistischen Kréfte. Die groBmacht-0 Dieter Stverkriip zum ersten 4 chauvinistische und antisowjetische Politik der Mao-Gruppe in Peking wendet
o Mal aufeinerBilligplatte o sich gegen alle sozialistischen Lander und alle marxistisch-leninistischen Par-
a 30-cm-LP, stereo o teien.“®

Bestell-Nr. S 0200, DM 15,— q ®2 @ ! Statut des IX. Parteitages der KPCh. Peking 1969. S.126/127; Bericht an den IX. Partei-Ge® tag der KPCh. Peking 1969. S. 78/79.

. 2 Pekinger Rundschau. Nr. 21 vom 27.Mal 1969. S.2; Bericht an den IX. Parteitag der
KPCh. 8. 10f., 98—100, 102.

Verlag ,,pldne“ GmbH @ ? Internationale Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien. Berlin 1969. S.196.
46 Dortmund, Ruhrallee 62 * Aus der umfangreichen sowjetischen Literatur sei an dieser Stelle auf drei Titel verwie-
Abt. 28 sen: M. L. Altaiski/V. G. Georgiew: Das antimarxistische Wesen der philosophischen

LY Ansichten Mao Zedongs. Moskau 1969; F. W. Konstantinow/M. I.Sidon Kritik der@® theoretischen Konzeptionen Mao Zedongs. Moskau 1970; M. I. Sladowski/G. D. Suchart-V00000000000000000 schik: Die chinesische Volksrepublik. Moskau 1970.
® Bericht des Zentralkomitees an den VIII. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands. Berichterstatter: E. Honecker. Berlin 1971. S. 103.
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Bei der Rechtfertigung ihrer abenteuerlichen Innen- und AuBenpolitik und ihrer ein DifferenzierungsprozeB zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb der anti-

|

Versuche, die internationale kommunistische Bewegung zu spalten, berufen sich jmperialistischen Bewegung, der bis in die Reihen der noch ungeniigend gefestig-
die Maoisten héufig auf die marxistisch-leninistische Dialektik und den dialek~

ten KPCh hinein wirksam wurde und unter anderem in den Auseinandersetzun-
tischen und historischen Materialismus. Diese Versicherungen miissen mit dem gen um die vom VIII. Parteitag der KPCh aufgeworfenen Grundfragen der Innen-
gleichen MiBtrauen betrachtet werden jie die Behauptungen, daf die philoso |.4 AuBenpolitik Chinas Ausdruck fand. Wenn in neuerer Zeit Theoretiker davon
phischen Auffassungen Mao Zedongs eine Weiterentwicklung und gewissermaBen qusgehen, daB Mao Zedong den Marxismus-Leninismus nicht anders verstehen
der hochste Gipfel des Marxismus-Leninismus seien. Sie bediirfen einer beson- konnte, als im Rahmen der ,traditionellen* chinesischen Philosophie und Ideolo-
deren Analyse, da sie auf eine verschleierte Verfalschung der marxistisch-leni- gie, daB also der Revisionismus ,unvermeidlich" war, so gehen sie in idealisti-
nistischen Philosophie und insbesondere der materialistischen Dialektik hinaus- geher und fatalistischer Manier an den historischen Tatsachen vorbei.
laufen. ; Nach einer Einschatzung von P. Fedossejew’ ist der Maoismus kleinbiirgerlicher
Eine entsprechende Analyse weist aus, daB bestimmte Unzulénglichkeiten in der ponapartismus, der zur Rechtfertigung seiner Politik Elemente von Theorien und
Verarbeitung und Darstellung des dialektischen Materialismus, die bereits in Lehren verschiedenster Richtungen der eigenen Geschichte und philosophischen
Maos philosophischen Verbffentlichungen der dreiBiger Jahre enthalten waren, Tradition, des birgerlichen und kleinbirgerlichen Denkens, ,linker“ und rechter
in der Folgezeit, insbesondere seit den fiinfziger Jahren, zu einer Entstellung der gyisionistischer Stromungen innerhalb der internationalen Arbeiterbewegung auf-
Philosophie des Marxismus-Leninismus ausgeweitet wurden, die als Rechtferti- greift und sie als ,schopferische Anwendung” und ,Weiterentwicklung“ des Mar-
gung einer in zunehmendem MaBe antimarxistischen Politik diente. xismus-Leninismus unter den in China herrschenden Bedingungen ausgibt. Die

Selbstverstandlich vermag eine bloBe Analyse der philosophischen Auffassungen kleinbirgerliche Ideologie hat jedoch in der weltweiten Auseinandersetzung mit
Mao Zedongs und seiner Anhanger die historisch-kritische Analyse ihrer sozialen dem Imperialismus keine ,unabhéngige* Stellung, und es wird immer deutlicher,
und historischen Wurzeln nicht zu ersetzen. Die Entstellungen auf ideologischem  daB das auch fiir den Maoismus gilt, dessen nationalistische und antisowjetische
Gebiet sind nicht Ursache, sondern Folge und ideologischer Reflex der Klassen-  Haltung ihn objektiv auf die Seite der biirgerlichen Ideologie stellt, zur Stiitze und
position der Maoisten. Die Analyse der philosophischen Ansichten vermag jedoch ~~ zum Spekulationsobjekt des Imperialismus werden I4Bt. Unter dieser Vorausset-
die Parallelitat zwischen einer antileninistischen Politik und den entsprechenden ~~ zung ware die Frage zu beantworten, wie eine derartige Strémung in der Zeit
Verfalschungen der marxistisch-leninistischen Philosophie aufzudecken und da- einer wachsenden antiimperialistischen nationalen Befreiungsbewegung und unter
mit auch die Gemeinsamkeit ihrer Klassenwurzel zu demonstrieren. Wenn zu den in China herrschenden historischen, dkonomischen, sozialen und politischen
diesem Zweck wiederholt auf politische Konsequenzen verwiesen wird, die sich ~~ Bedingungen ihre Machtposition durchsetzen konnte. Die Herrschaft des Feuda-
aus der maoistischen Revision der marxistisch-leninistischen Dialektik ergeben,  lismus, die 6konomische und kulturelle Riicksténdigkeit, das Uberwiegen klein-
so ist das im Sinne des Nachweises der Parallelitat von politischen und philoso- ~~ biirgerlicher Schichten, vor allem der Bauernschaft, die zahlenmaBige Schwéche,
phischen Entstellungen, nicht als historische Erkldrung zu werten. wenig entwickelte Organisation und BewuBtheit des Industrieproletariats und die
Die historisch-kritische Analyse hatte von objektiven gesellschaftlichen Ursachen ~~ damit verbundene Stellung und Zusammensetzung der KPCh sind einige dieser
und Beziehungen auszugehen. Zweifellos gibt es entsprechende, die maoistische ~~ Bedingungen. Der Bonapartismus stiitzt sich vorwiegend auf den Machtapparat
Revision des Marxismus-Leninismus begiinstigende Bedingungen in China. Den- des Uberbaues, die Armee, Administration, Ideologie und bestimmte Organisa-
noch muB betont werden: Keine Revision des Marxismus-Leninismus ist unver- ~~ tionsformen und appelliert an die kleinbirgerliche Mehrheit. Alle diese Zige
meidlich, obwohl der Revisionismus objektive soziale Wurzeln hat. In jedem Fall ~~ treffen wir im Maoismus tatsachlich an.

wirkt er den Grundgesetzen der historischen Entwicklung entgegen und wirft Daraus erklért sich auch die Art und Weise, in der die maoistische Gruppe die
diejenigen zuriick, die sich auf ihn orientieren. Die aligemeine Tendenz der histo- ~~ Marxistisch-leninistische Philosophie ,auslegt", und die anscheinende Prinzipien-
rischen Entwicklung ist gegen den Revisionismus gerichtet, und dementsprechend losigkeit ihrer politischen Strategie und Taktik. Der marxistisch-leninistischen
bestehen auch in China nach wie vor objektive Bedingungen fiir eine konsequent Terminologie wird der Inhalt einer in China geradezu traditionellen, schematisch

marxistisch-leninistisch orientierte Entwicklung. Die antiimperialistische und anti- ~~ 9¢handhabten Art von ,urwiichsiger” Dialektik unterschoben, die, mag sie in der
feudale nationale und soziale Befreiungsbewegung in China entfaltete sich unter ~~ Geschichte auch zeitweilig eine progressive Rolle gespielt haben, keinesfalls mit
dem EinfluB der GroBen Sozialistischen Oktoberrevolution in RuBland und siegte 6" Wissenschaftlich fundierten materialistischen Dialektik des Marxismus-Leni-
unter den Bedingungen der Existenz eines sozialistischen Weltsystems, der bri- "Mus vergleichbar oder gar identisch ist. Derartige Unterschiebungen sind als
derlichen internationalistischen Hilfe der Sowjetunion und anderer sozialistischer ~~ rsthafte Verfélschungen zu werten, die ihrerseits weitreichende Konsequenzen
Lander fir die chinesischen Werktétigen. Gerade dor Einflup des Marxismus-

[UF Ideologie und Politik haben.

Leninismus auf die antiimperialistische Bewegung in China bewirkte, daB die Xx Xk Xx
kleinbiirgerlich-nationalistischen Kréfte, die sich ihr anschlossen, lange Zeit als biMarxisten auftraten und sich noch heute als Marxisten tarnen. Zwischen den '& Maoisten berufen sich standig auf die materialistische Dialektik und wieder-
theoretischen Inkonsequenzen der dreiBiger Jahre und den heutigen Entstellun- holen, dap die Lehre vom Widerspruch als Triebkraft und Quelle der Entwicklung
gen in Philosophie und Politik besteht kein mechanischer, ,schicksalhafter* Zu- “W. Schilling: Ei fui H Mao Teet Weilheim/Oberb Tt B15sammenhang im Sinne eines historischen Fatalismus, sondern es vollzog sich 7 Neyes ostet =Sissi Miao se-tung. Weilheim/Oberbayern1971.S.

1641.
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in ihrem Rahmen eine zentrale Stellung einnimmt. Die Interpretation, die sie Kategorien deduzierbar, sondern vom jeweiligen historischen Stand der Kennt-
dieser Feststellung geben, unterscheidet sich jedoch grundlegend von der des pisse des betreffenden Gegenstandes abhéngig. Ihre eigentliche theoretische

Marxismus-Leninismus. Arbeit konzentrierten Marx und Engels auf eine dieser Bewegungsformen, die
Die marxistisch-leninistische Philosophie ist die Philosophie der Arbeiterklasse, osellschaftiiche, und innerhalb dieser vor allem auf die umfassende Analyse
jener Klasse, die unmittelbarer Produzentf®ler materiellen Lebensbedingungen der Snchst einer Gesellschaftsordnung, der kapitalistischen. Es kam auf diesem fir

Gesellschaft ist, die die am weitesten entwickelten Produktionsinstrumente inBe- die Bestimmung der Strategie und Taktik der Arbeiterbewegung entschieden

wegung setzt. Sie ist zugleich diejenige ausgebeutete Klasse der Geschichte, die wichtigsten Gebiet nicht nur darauf an, Widerspriiche zu konstatieren, sondern
am meisten an der revolutionaren Veranderung der auf Ausbeutung beruhenden wesentliche Entwicklungsgesetze und Tendenzen theoretisch zu bestimmen und

gesellschaftlichen Verhéltnisse und infolgedessen an der vollstandigenAufdeckung in ihrem konkreten Verlauf zu verfolgen, um die jeweils fiir den Kampf der Arbeiter-
der Bewegungs- und Entwicklungsgesetze der Gesellschaft interessiert ist. Eine Klasse wesentlichen SchluBfolgerungen ziehen zu kénnen.

philosophische Theorie der Verénderung und Entwicklung, mit der Karl Marx in
fir die genaue Einschatzung geselischaftlich-historischer Prozesse, die der Kampf

jungen Jahren bekannt wurde, war die Hegelsche Dialektik. Fir sie volizog sich
der Arbeiterklasse um die Erfilllung ihrer historischen Aufgabe erfordert, ist nicht

die Entwicklung jedoch in der Welt der Begriffe, wihrend die Arbeiterklasse die aur die Kenntnis der
,Anatomie” der betreffenden Gesellschaftsordnung, sondern

wirkliche Welt zu verandern hatte. ,Meine dialektische Methode ist der Grundlage gariber hinaus eine prazise historisch-konkrete Analyse wesentlicher Verande-
nach von der Hegelschen nicht nur verschieden, sondern ihr direktesGegenteil”, rungen im Verlauf ihrer Entwicklung, eine méglichst umfassende Einschatzung der

schrieb Marx. ,Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts anderes als das im Men- Krafteverhéltnisse und der Kréftegruppierungen u.a.m. notwendig. W.I.Lenin

schenkopf umgesetzte und ubersetzte Materielle."’ Es kam ihm also darauf an, verstand es meisterhaft, diese Methode zu handhaben. Der Griindlichkeit der

die materielle Grund!age der Entwicklung im Detail zu untersuchen und ihre Ge- Analyse wie der theoretischen Verarbeitung vom Standpunkt der Dialektik und

setzméBigkeiten zu erfassen. Im Ergebnis jahrelanger griindlicher Arbeit entdeckte im Interesse der Lésung der geschichtlichen Aufgabe der Arbeiterklasse sind alle

er in den materiellen Lebensverhéltnissen, in der Produktionsweise derGesell- seine wesentlichen Leistungen bei der Weiterentwicklung der Theorie von Marx

schaft, die Wurzel ihrer sozialen, politischen und geistigen Beziehungen, die und Engels zu verdanken. In der Auseinandersetzung mit den Volkstiimlern um

Grundgesetze ihrer historischen Bewegung und Entwicklung.” Die Arbeiterklasse die Entwicklung des Kapitalismus in RuBland und die Grundfragen der revolutio-

war nun nicht nur in der Lage, ihre konomischen Kémpfe erfolgreicher zu fihren, naren Strategie und Taktik betonte er:
,, ...

die Marxsche Theorie besteht in der

sondern vermochte auch die Ursachen der Klassenverhéltnisse und der kapita-  yntersuchung und Erklarung der Entwicklung der wirtschaftlichen Verhaltnisse

listischen Ausbeutung zu erkennen. Auf dieser Grundlage waren auch die reale pestimmter Lander, und ihre ,Anwendung’ auf RuBland kann nur darin bestehen,
Méglichkeit und der Weg zu bestimmen, auf dem die Ausbeutung berhaupt zu unter Ausnutzung der erarbeiteten Mittel der materialistischen Methode und der

beseitigen war: Das kapitalistische Eigentum, das Kapital alsgesellschaftliche theoretischen politischen Okonomie die russischen Produktionsverhiltnisse und

Erscheinung reproduzierte den Klassengegensatz aufs neue. Es war also weder ihre Entwicklung zu untersuchen.“"

mbglich, ihn durch bloBen Appell an die Moral der Menschen noch durch die Es ware in diesem Sinne bereits ein grober Fehler, die marxistische Philosophie
alleinige Anderung der Machtverhltnisse, die politische Revolution, zu vernichten. von der politischen Okonomie von Karl Marx oder seiner Geschichtsauffassung
Die Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse konnte nur die [osgeldst zu betrachten. Die philosophische Begriindung der GesetzméBigkeit der

notwendige Voraussetzung fiir die revolutiondre Umgestaltung der gesamten Entwicklung in Natur, Gesellschaft und im Denken wird folgerichtig in der Ge-

Gesellschaft, insbesondere die Beseitigung des Privateigentums an den gesell-  schichts- und Gesellschaftstheorie und der politischen Okonomie umgesetzt und im

schaftlichen Produktionsmitteln und die Errichtung sozialistischer Produktions- Detail durchgefiihrt, was eine notwendige Konsequenz ihrer materialistischen
verhéltnisse sein. Auffassung und Handhabung der Dialektik ist.” Dieser Standpunkt schloB einen

Die materialistische Dialektik von Marx und Engels filhrte also zwangslaufig auf formalen, rein ,deduktionistischen Gebrauch dialektischer Kategorien, wie er bis
das griindliche Studium der objektiven Gesetze der realen Entwicklung, in der die dahin in der Philosophie weit verbreitet war, prinzipiell aus: ,, ...die Prinzipien
notwendigen, inneren Zusammenhange und Widerspriiche aufzufinden sind, die sie sind nicht der Ausgangspunkt der Untersuchung, sondern ihr Endergebnis; sie

vorantreiben. Das ist im allgemeinen fiir beliebige, isolierte Dinge nicht sinnvoll. werden nicht auf Natur und Mensc¢hengeschichte angewandt, sondern aus ihnen
Daher fiihrten die Klassiker des Marxismus-Leninismus selbst dort, wo es ihnen  abstrahiert; nicht die Natur und das Reich des Menschen richten sich nach den

lediglich darauf ankam, die Allgemeingliltigkeit der Dialektik zu demonstrieren, Prinzipien, sondern die Prinzipien sind nur insoweit richtig, als sie mit Natur und

nicht einfach beliebige ,Einzelbeispiele” an. Sie verwiesen in der Regel auf die Geschichte stimmen. Das ist die einzige materialistische Auffassung der Sache,
grundlegenden ,,groBen Bewegungsformen® der Materie und auf die ihre Bewe- und die entgegenstehende... ist idealistisch, stellt die Sache vollstandig auf den

gung bestimmenden objektiven Widerspriiche in der fiir die betreffende Bewe- Kopf und konstruiert die wirkliche Welt aus dem Gedanken, aus irgendwo vor der

gungsform spezifischen Gestalt. Diese war selbstversténdlich nicht aus bloBen

® Mao Tse-tung: Ausgewahlte Werke. Bd. 1. Berlin 1957. S. 353. "W. I. Lenin: Was sind die ,Volksfreunde” und wie kdmpfen sie gegen die Sozialdemo-
? K. Marx: Das Kapital. In: K. Marx/F. Engels: Werke. Bd. 23. Berlin 1962. S. 27.

.»
kraten? In: W. I. Lenin: Werke. Bd. 1. Berlin 1961. S. 267.

WK. Marx: Zur Kritik der Politischen Okonomie. In: K. Marx/F. Engels: Werke. Bd. 13. F. Engels: Herrn Eugen Diihrings Umwalzung der Wissenschaft. In: K. Marx/F. Engels:
Berlin 1964. S.81. Werke. Bd. 20. Berlin 1962. S. 25.

38 39

TO Ea



I
Welt von Ewigkeit bestehenden Schematen, Schemen oder Kategorien, ganz wie 1s willkiirlich festgelegtes Attribut benutzt. Diese Inversion von Begriffen muB
— ein Hegel."" 2 durchschauen, um die ,Dialektik® des Maoismus richtig beurteilen zu

Bei der systematischen Handhabung der materialistischen Dialektik geht es dem- Ronen.
entsprechend primar weder um irgendwelche Beispiele von Dualitat oder Gegen- £s ware unhistorisch und unkorrekt, zu behaupten, Mao Zedong habe diesen
satzlichkeit in den Dingen und Erscheilingen, die in anderem Zusammenhang, ynterschied {ibersehen. Er selbst zitiert in seinen Arbeiten entsprechende AuBe-

etwa zu bloBen Demonstrationszwecken, eine gewisse Berechtigung haben mogen, qungen von Marx, Engels und Lenin und fiihrt eine entsprechende Polemik gegen
noch um eine nur formale Darstellung zweier oder mehrerer unterschiedlicher yulgdren Evolutionismus'é, Schematismus und Dogmatismus", ordnet in verschie-

oder entgegengesetzter Seiten ein und derselben Sache ohne den Nachweis ihrer denen Fallen auch die traditionelle urwiichsige Dialektik™ oder idealistische, meta-

inneren Beziehung und wechselseitigen materiellen Bedingtheit." Ein derartiger physische Anschauungen chinesischer Philosophen richtig ein.” Dennoch bleibt

Gebrauch selbst philosophisch endgiiltig gesicherter Kategorien und Grundgesetze seine Auffassung der Dialektik &uBerlich, formal, dringt sie nicht in das Wesen

filhrt zum Eklektizismus, zur bewuBten oder unbewuBten Deklaration unwesent- der objektiven Prozesse ein. Das ist in seinen Arbeiten der dreiBiger Jahre zu

licher Zusammenhange als wesentliche, 4ffnet der Willkiir im Umgang mit ,dia-  smerken, wird jedoch durch zahlreiche im Prinzip richtige marxistische Darstel-

lektischen" Kategorien Tir und Tor. Auf den ersten Blick ist daran nicht zu erken- |ungen uberdeckt.

nen, daB es sich um eine idealistische Version der Dialektik handelt, da man sich pereits in den philosophischen Schriften der dreiBiger Jahre fallen vor allem in

dabei durchaus verbal auf Formulierungen von Marx, Engels und Lenin beziehen der Widerspruchsdialektik drei Tendenzen auf, die im Laufe der Zeit, insbeson-

kann. dere seit den fiinfziger Jahren, immer deutlicher hervortreten und sich als idea-

* ok Xk listische Inversion des Marxismus-Leninismus manifestieren: die Tendenzen zu

gchematismus und formaler Begriffsdialektik, die Tendenzen zur Verabsolutie-

Im Rechenschaftsbericht des IX. Parteitages der KPCh'® und anderen Dokumenten (ung des Kampfes der Gegensétze gegeniiber ihrer inneren Einheit und wechsel-

und Publikationen werden die Ideen Mao Zedongs als Marxismus-Leninismus seitigen Bedingtheit, die Uberbetonung des Besonderen der Widerspriiche gegen-
unserer Epoche ausgegeben. Tatsache ist jedoch, daB der Maoismus die marxisti- iiber ihrem Allgemeinen. Die Tendenz zu Schematismus und formaler Begriffs-
sche Terminologie immer starker mit dem Inhalt einer in China traditionellen dialektik wird deutlich, wenn man untersucht, wie Mao Zedong Lenins Ausfiihrun-

.urwiichsigen Dialektik" verbindet. Es wire nichts dagegen einzuwenden, wenn gen zur Frage der Dialektik® bereits in den ersten philosophischen Arbeiten in-

es sich darum handelt, bei der Popularisierung der marxistisch-leninistischen terpretierte und die von ihm iibernommenen Gedankengénge weiterfiihrte. Lenin

Philosophie an progressive nationale Traditionen anzukniipfen, um zu zeigen, daB nent die Erkenntnis aller Vorgénge in der Welt, ihre Auffassung als Einheit und

und inwieweit sie eine naive ,Vorahnung“ der konsequent wissenschaftlichen Dia- Kampf von Gegensétzen die Bedingung fiir deren Erkenntnis in ihrer Selbstbewe-

lektik enthalten, bei gleichzeitiger historisch-kritischer Analyse ihrer geschicht- gung und Entwicklung: ,Die Richtigkeit dieser Seite des Inhalts der Dialektik

lichen Stellung und ihres Inhalts vom Standpunkt der Arbeiterklasse und der muB an Hand der Geschichte der Wissenschaft gepriift werden."?' Er fiihrt dann

marxistisch-leninistischen Philosophie. Keinesfalls darf jedoch eine kompromiB- einige Wissenschaftsbereiche an, um die oben gestellte Forderung zu skizzieren.

lerische Verwischung dieser Grenzen zugelassen werden, die zwangslaufig —

trotz anderweitiger Beteuerung — zu einer Verschleierung der Grenzen zwischen Mao Zedong greift diese Skizze auf und fahrt unmittelbar fort: ,Angriff und Ver-

materialistischer und idealistischer Dialektik fihren muB. Bei Mao Zedong fehlt teidigung, Vormarsch und Riickzug, Sieg und Niederlage im Kriege — das alles

eine konsequent marxistische Analyse der nationalen ,Traditionen“ nahezu véllig. sind einander widersprechende Erscheinungen. Ohne die eine Seite existiert die

Das fiihrt zu einer sténdigen Vermischung von materialistischer und ,,urwiichsiger” andere auch nicht. Der Kampf und die Verbindung dieser beiden Seiten unter-

oder idealistischer Dialektik und zu einem aprioristischéen Gebrauch philosophi- einander bilden das einheitliche Ganze des Krieges, treiben die Entwicklung des

scher Kategorien, der von den Klassikern des Marxismus-Leninismus berall Krieges vorwirts und entscheiden den Ausgang des Krieges."* Das verlagert
dort, wo er ihnen begegnete, auf das schéarfste bekdmpft wurde. jedoch das Problem auf die formale Seite. Lenin geht es dagegen um

,die Erfor-

Dem philosophischen Inhalt nach handelt es sich also darum, daB man unter an- ~~ schung des Widerspruchs im Wesen der Dinge selbst”. Er hitte — und hat —

fanglicher Beibehaltung der marxistischen Terminologie einen als Abstraktion ~~ das Wesen des Krieges niemals so eingeschétzt, sondern auf die ihm bergeord-
aus der wirklichen Welt aufzufassenden philosophischen Begriff mit einem ,ewi- nete Bewegungsform, die gesellschaftliche, bezogen: Kriege sind ein Produkt

gen Prinzip“ vertauscht, das dann nahezu nach Belieben in die Wirklichkeit hin- gesellschaftlich-historischer Widerspriiche, wurzeln letzten Endes in bestimmten

ein interpretiert werden kann, ohne objektive, notwendige und wesentliche Zu- Klasseninteressen und -gegensatzen, und danach ist ihr Charakter zu bestim-

sammenhénge zu représentieren. Die philosophische Kategorie wird faktisch als

transzendentes, von der materiellen Welt unabhéngig existierendes Gebilde oder » Mao Tse-tung: Ausgewahite Werke. Bd. 1. S.355 f.
» Ebenda: S.366 1,371 1.

,,
Ebenda: S.3581.

1 Ebenda: 8.33. o
Ebenda: S. 355,

“ W. I. Lenin: Philosophische Hefte. In: W. I. Lenin: Werke. Bd. 38. Berlin 1964. S.3381.; a
W- I. Lenin: Philosophische Hefte. In: W. I. Lenin: Werke. Bd. 38. S. 338 ff.

W. I. Lenin: Was sind die ,Volksfreunde“ und wie kdmpfen sie gegen die Sozialdemo- »
Ebenda: S.338.

kraten? In: W. I. Lenin: Werke. Bd. 1. S. 156 f. 2
Mao Tse-tung: Ausgewdhlte Werke. Bd. 1. S. 361.

5 Bericht an den IX. Parteitag der KPCh. S.78f. W. 1. Lenin: Philosophische Werke. In: W. I. Lenin: Werke. Bd. 38. S. 240.
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men. Mao Zedong geht indessen auf die Form, die Erscheinung und damit selbst sel, erinnert stark an Laudses ,Buch vom Dau™ und vom D&". Es enthélt eine

unter das Niveau der von Lenin kritisch erwéhnten ,Beispiele“ zuriick. elementare Dialektik, die stark an die Dialektik Heraklits erinnert, wenn sie auch

Ahnliche Interpretationen findet man wiederholt. Wahrend Lenin von der dialek- weniger theoretisch ausgebaut ist. ,Der Gegensatz ist das Wirken des Dau*, heiBt

tischen Konzeption der Entwicklung, der Ayitassung der Entwicklung als Einheit ¢s darin®, und an anderer Stelle: ,Denn Sein und Nichtsein erzeugen einander.

der Gegensiitze schreibt: ,...nur sie liefeft den Schliissel ...
zum Vergehen des das Schwere und das Leichte schaffen einander, das Lange und das Kurzebedin-

Alten und Entstehen des Neuen", schreibt Mao: Wir sagen oft: ,Das Neue Ist gen einander, das Hohe und das Niedrige bestimmen einander, die Tne, wenn

das Alte ab.’ Die Abldsung des Alten durch das Neue ist ein allgemeines und sie zusammenflieBen, harmonieren miteinander, das Vorhergehende und das Dar-

unumstéBliches Gesetz des Weltalls ...
In jeder Erscheinung ist der Widerspruch auffolgende folgen aufeinander.“® ,Das Unvollkommene wird vollkommen, das

zwischen Neuem und Altem enthalten, der einen vielfaltigen und komplizierten Krumme wird gerade, das Leere wirdvoll, dasAlte wird vom Neuen abgelést ..."*

Kampf erzeugt.“* Das ist lediglich eine Tautologie, bestenfalls eine Metapher. Das Dau erzeugt Eins, Eins erzeugt Zwei, Zwei erzeugt Drei und Drei erzeugt

Man mag es bei oberfléchlicher Betrachtung als sachlich richtig, wenn auch banal alle Wesen. Alle Wesen tragen in sich Yin und Yang... Hi

hingehen lassen, wenn es an anderer Stelle heiBt: ,Kann irgendeine der einander piese Lehre hat in China eine lange Tradition. Sie findet sich bereits in den

entgegengesetzten Erscheinungen oder einer der im BewuBtsein des Menschen altesten philosophischen Quellen und durchdringt alle wichtigen historischen
entstehenden in ihrer Bedeutung gegensétzlichen Begriffe einzeln existieren? stromungen der chinesischen Philosophie. Der (&ltere) Dauismus Laudses ist im

Ohne Leben kein Tod; ohne Tod kein Leben. Ohne Oben kein Unten; ohne Unten Feudalismus entstanden, in einer Zeit, in der die bisher Ublichen Naturalabgaben

kein Oben. Ohne Ungliick kein Glick; ohne Glick kein Ungliick. Ohne Leichtes durch Steuern ersetzt, die bestehenden Formen von Gemeineigentum durch das

nichts Schweres; ohne Schweres nichts Leichtes.“?* Merkwiirdig sind bereits die privateigentum an Grund und Boden verdréngt wurden. Er trat fiir das unter-

weiteren Behauptungen, daB es ohne Pachter keine Grundbesitzer und ohne driickte Volk und gegen die ,neue Ordnung“ auf, war fiir eine Riickkehr zu den

Kolonien und Halbkolonien keine imperialistische nationale Unterdriickung geben alten Verhéltnissen. Er betonte zwar immer wieder die ,Einheit” (des Gegensitz-

solle. Es leuchtet wohl ein, daB ein Grundbesitzer auch ohne Pachter, auf andere lichen), sah Harmonie, Ruhe und Passivitét als Ideal an — also als das Gegenteil

Art seinen Besitz verwalten und bewirtschaften lassen kann, wie es auch viel- dessen, was wir in der jiingsten Zeit im Maoismus ausgepragt antreffen. Eine

faltige Formen der imperialistischen nationalen Unterdriickung geben kann, die andere, in der Philosophie und im gesamten Geistesleben des feudalen China

nicht allein durch Begriffe wie ,Kolonie* und ,Halbkolonie® zu erfassen sind. sehr einfluBreiche Lehre, der Konfuzianismus, nahm die Lehre vom Yin und Yang

Wihrend Lenin auf den Kampf der Gegensatze als das allgemeine Gesetz reflek- ebenfalls in sich auf. Seit Ende des zweiten Jahrhunderts wurde der Konfuzia-

tiert, das die Entwicklung vorantreibt, bezieht sich Mao auf tautologische Umstel- nismus zur feudalen Staatsphilosophie und -ideologie erhoben und die Person

lungen korrelativer Begriffe, eine formal-logische Beziehung, die dariiber hinaus des Konfuzius kultisch verehrt. Der Konfuzianismus war stark gesellschaftlich-

in halbwegs komplizierten Fallen nicht mehrmit den objektiv-realen Verhéitnissen ethisch orientiert, die von ihm vorgegebenen Verhaltensnormen und -regeln

{ibereinstimmt, sondern ihnen begrifflich aufgepragt wird. Was soll man von der waren im Sinne der feudalen Kasten- und Standeordnung auf eine ,Beruhigung“

Behauptung halten, daB Krieg und Frieden Erscheinungen sind, die sich inein- der gesellschaftlichen Konflikte und Klassenkampfe gerichtet, wurden rituell ge-

ander verwandeln® (selbst wenn deren  wechselseitige Verbindung“ auf die Klas- predigt und durchgesetzt. Beide Lehren, der Dauismus wie derKonfuzianismus,
sengesellschaft und bestimmte Bedingungen eingeschrénkt wird)”, Niederlagen waren sozialutopisch und konservativ. Auf die chinesische Philosophie iibten
sich in Siege verwandeln?®® Eine derartige Begriffsdialektik abstrahiert gerade beide einen groBen, bis in die neueste Zeit nachwirkenden EinfluB aus.

von den materiellen Beziehungen, Kréften, Verhaltnissen, Bedingungen, auf die Trotz der dffentlichen Abgrenzung des Maoismus vom Dauismus wie vom Konfu-

es im wesentlichen ankommt, ohne deren Einbeziehung man nicht von materia- zianismus 14Bt sich demonstrieren, daB bereits in den ersten philosophischen

listischer Dialektik sprechen kann.
Schriften Mao Zedongs die Tendenz sichtbar wird, auf die alte chinesische Philo-

Zweifellos erinnert diese Art des Umgangs mit dialektischen Kategorien und sophie zuriickzugreifen; diese Tendenz wird in jiingster Zeit bis zur krassen Ent-

Begriffen an die Dialektik Hegels und einiger Vertreter der Junghegelianer, stellung und zum groben MiBbrauch des Namens der marxistisch-leninistischen

einige Gedankengéinge Proudhons, Diihrings, Lassalles, Kautskys, in mehrfacher Dialektik, zur Revision der materialistischen Dialektik durch eine subjektivisti-

Hinsicht auch an die Dialektik Heraklits und — die alte chinesische Philosophie. sche, idealistische Begriffsdialektik ausgeweitet.

Wir Chinesen sagen haufig: Sie sind gegensétzlich, aber sie bringen einander
hervor' “¥; diese Aussage findet sich nachweislich in der Chronik von Bangu, * kk

einem Historiker des ersten Jahrhunderts. Die zitierte Formulierung Maos, daB

die Ablésung des Alten durch das Neue ein ,allgemeines Gesetz desWeltalls“*
Dau" bedet i ", i i i

"eoongy a8.
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Ebenda: S.32, 8.96.
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Wakhrend, wiewir zuzeigen versuchten, paschonisfiechieAuffassungendes Wider, ratierbaren Bedingtheit wird preisgegeben, ihr ,Kampf* verabsolutiert und imspruchsprinzips,die stets dieTendenz Sins:bloBen unddoktrinar funidtionieren- J ST eines Widerstreits entgegengerichteter Urgewalten gefaBt. Entgegen dieserdenBegriffsdialektik nisich tragen, schon in ea ifiish Schriien Maos erihal; 5 fassung betonte Lenin die folgende Strategie in der Bewaltigung von Wider-ten waren, sind sie in den theoretischen Artikeln der KPCh in den letzten Jahren A

riichen: ,Wir haben gelernt, wie und wann man Gegensétze vereinen mus, undzur Grundhaltung geworden. Einzelne dialqtisch Klingende Aussagen imRah- sp
die Hauptsache ist: in unserer Revolution haben wir dreieinhalb Jahre hin-men der Charakterisierung des Widerspruchsprinzips werden mechanistisch in- vars raktisch wiederholt Gegensatze vereinigt."”terpretiert, dabei mit gem Prinzip selbst identifiziert und als reinesDonksctisma dur egeniber weiB die maoistische ,Dialektik“ “ur zu behaupten, daB die For-46 eatengeselischaftlichenProzessen aufgepragt. Charakteristisch erin ist mel ,Spaltung von Eins in Zwei" eine innere Beziehung zum Widerspruchsprinzipie rechnung mitder These von der »Kombination von Zwei zuEins' , die hat. Diese wird allerdings von ihren Theoretikern mehr als anmaBend so formu-alsGrundlagesiner ¥oakitiongren Philosophie 2urRestaurierung des Kapitalismus art: Die Idee, da sich die Dinge von einem in zwei spalten, wie sie vom Vor-gekennzeichnet wird Dem wird die nrevolutionére Theseder »Spaltung von sitzenden Mao vorgetragen wurde, faBt das Gesetz von der Einheit der Gegen-Eins in Zwei entgegengestelit. Das dialektisch-materialistische Widerspruchs- satze am tiefsten und klarsten zusammen und erfaBt den Kern der materialisti-

prinzip wirdheute n Sine von der Gruppe der revolutiondrenKritik an der schen Dialektik.“** Es fallt nicht schwer, einzusehen, daB man mit der formalenZentralenParteihochschule verfaBtenund daher représentativenArtikel zu dem
Anwendung jener Formel die unsinnigsten Konstellationen zu dialektischen Ge-Begriffsschema »Spaltung von Eins in Zwei degradiert. Dies geschieht nicht, um gensétzen erklaren und zwischen ihnen den Kampf fordern kann. Im gesellschaft-Plausibilitétserklarungen fir propagandistische Zwecke zu haben, sondern als
lichen Bereich ist damit der subjektivistischen Willkiir in der Betrachtung vonvorgeblich theoretische Basis firdie Losung allerProbleme inder WeitYor nistorischen Prozessen Tir und Tor gedffnet. Da von einem materialistischenheute. .Die revolutionéreDialektik des die Dinge spalten sich von einem in zwei Ausgangspunkt bei der Analyse gesellschaftlicher Prozesse nichts mehr (brig-ist dieproletarischewissenschaftliche Weltanschauung undMethodologie, ist die geblieben ist, wirkte die maoistische Dialektik als dogmatisch erstarrte Formel,philosophischeGrundlage fir die Lehre des Vorsitzenden Mao in bezug aufdie in die ein beliebiger Inhalt hineininterpretiert werden kann. Insbesondere kannFortsetzung der Revolution unter den Bedingungen der Diktatur des Proletariats." jede andere theoretische und politische Konzeption innerhalb des Landes und

Damit wird deutlich, daB das Abgleiten in reine Begriffsdialektik keine bloBe theo- gegebenenfalls auch in anderen sozialistischen Landern und den kommunisti-
retische Fehlleistung ist, sondern im Dienst einer sie in ihrer jeweiligen Gestalt schen und Arbeiterparteien als reaktionar verurteilt werden, als Theorie, von der
bestimmenden Politik steht. Sie ist die sich ,theoretisch“ gebirdende Plattform man sich konsequent allseitig trennen miisse, weil das Gesetz ,Trennung von
fir die Auseinandersetzungen mit jeder Art von Mao-Gegnern, unabhéngig von Eins in Zwei“ universell sei und es so verlange. Das innerparteiliche Leben wird
ihrer real vertretenen Klassenposition. Die Universalitit desWiderspruchsprinzips demzufolge nicht vom Kampf um die ideologische Einheit, sondern vom subjek-
verwandelt sich hier in seine rein ontologische Behauptung. Sein Charakter als tivistischen Suchen neuer Konflikte bestimmt, wobei der langwierige Klassen-
Gesetz der Erkenntnis, seine Konkretheit und seine kritisch-revolutiondre Funk- kampf schematisch durch das Postulieren eines ebenso langfristigen ,Linien-
tion bei der Analyse von Entwicklungsprozessen geht damit véllig verloren. Was* kampfes” in der Partei zum Prinzip ihrer gesamten Tétigkeit erhoben wird. Die
Ubrigbleibt, ist eine Sammlung von theoretisch nicht begriindeten und begriind- innerparteilichen Machtkémpfe im Sinne der Durchsetzung des hegemonistischen
baren Regeln, die kein vermitteindes Netz von Begriffen und Gesetzen kennt, Mao-Kurses wurden zum Ausdruck der realen Dialektik erkldrt und daraus fiir
wie es die Anwendung der materialistischen Dialektik charakterisiert. Die Orien- die weitere Arbeit folgende ,Strategie” entwickelt: ,Aber wenn man nun an-

tierung auf die konkrete marxistisch-leninistische Analyse der wirklichen Prozesse nimmt, daB unsere Reihen von nun an hundertprozentig rein waren und es keinen
wird nicht nur véllig ausgeschaltet, sondern auch das Begriffssystem dieser Linienkampf und keinen ideologischen Kampf mehr gébe, dann entspricht diese
Sammlung bleibt einer rationalen Analyse vollig unzuganglich. Damit werden naive Denkweise nicht der materialistischen Dialektik. Nach dem Prinzip des die
»ewige Wahrheiten“ verkiindet, die keine Uberpriifung zulassen. Die Wahrheit, Dinge spalten sich von einem in zwei, ist die Sauberkeit relativ, die Unsauberkeit
die es zu erkennen gilt, ist aber zumindest seit Hegel, sicher aber seit Marx, absolut.“!
Engels und Lenin, ,nicht mehr eine Sammlung fertiger dogmatischer Sitze, die, Um das BewuBtsein der Massen zu stimulieren, wird fortlaufend die »Trennung
einmal gefunden, nur auswendig gelernt sein wollen; die Wahrheit lag nun in von Eins in Zwei“ als Vorgang hingestellt, der die Entwicklung sowohl der revo-
dem ProzeB des Erkennens selbst, in der langen geschichtlichen Entwicklung der lutionaren Bewegung insgesamt als auch der chinesischen Gesellschaft voran-
Wissenschaft“. In der maoistischen Interpretation werden die Seiten eines Wider- treibe und unter allen Bedingungen gut" ist. Natiirlich lassen sich ernst zu neh-
spruchs im Sinne verschiedener Mythologien als unverséhnliche, sich iiberall und mende Gkonomische, kulturelle, wissenschaftliche und politische Tatsachen, die
grundsétzlich als feindlich gegeniiberstehende Prinzipien aufgefaBt, die in einem dieser Grundorientierung zutiefst widersprechen, auf die Dauer nicht verheim-
ewigen Konflikt leben, keinerlei Beziehungen zueinander haben und auch keine lichen. Die Entartung des ,Kerns der Dialektik” in Form des Prinzips der ,Tren-
Losung erfahren kénnen. Das Moment ihrer ,Einheit* und wissenschaftlich kon- nung von Eins in Zwei“ beweist erneut, wie immanent der Zusammenhang zwi-

Schen Dialektikverfalschung und nationalistischer hegemonistischer und biirger-
% Vertieft die revolutionére groBe Kritik entfalten. In: Hongqi 1971. Heft 3. »¥ Ebenda.

o
W- 1. Lenin: Ober die Gewerkschaften. In: W. I. Lenin: Werke. Bd. 32. Berlin 1961. S. 10.

* F. Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. «a
Jertieft die revolutionare groBe Kritik entfalten. In: Hongqi 1971. Heft 3.

In: K. Marx/F. Engels: Werke. Bd. 21. Berlin 1962. S.267. Ebenda.
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licher Politik ist und daB er auch zutage tritt, falls kommunistische und Arbeiter- ginheit und Kampf der Gegensétze zu kennzeichnen ist, im Zusammenhang mit

parteien oder ihre Filhrer sich von der sozialen Basis des historischen Fort- der Selbstbewegung und Entwicklung im Wesen der Dinge und Erscheinungen
schritts und der Weltanschauung der Arbeiterklasse in ihrer Gesamtheit losen. selbst. »Spaltung des Einheitlichen in einander ausschlieBende Gegensétze und

In groBeren historischen Zusammenhéngen gesehen, ist die Mao-Politik nur ein dasWechselverhaltnis zwischen ihnen.” Diese Beziehung selbst kann unter ver-

besonders gravierendes und groBte soziale@nd politische Konflikte ausiésendes schiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden.

Beispiel fir ,ultralinken* Revisionismus. Lenins Charakterisierung des Wesens Fur die materialistische Dialektik bedeutet ,Einheit der Gegensétze" zunachst

des Revisionismus ist auch fiir ihn zutreffend: ,AuBerordentlich breite Schichten nichts anderes als die gesetzméBige materielle Bedingtheit und Untrennbarkeit

jener Klassen, die bei der Formulierung ihrer Aufgaben den Marxismus nicht der peiden Seiten innerhalb ein und derselben Qualitat. Das schlieBt ein, daB in

{ibergehen konnen, hatten sich in der vorhergehenden Epoche den Marxismus ihrem Rahmen eine bestimmte ,Kongruenz, Identitat, Wirkungsgleichheit* be-

héchst einseitig und entstellt angeeignet, indem sie sich diese oder jene ,Losun- steht, die zur Folge hat, daB diese Einheit relativ besténdig bleibt, d. h. tber-

gen’, diese oder jene Antworten auf taktische Fragen eingeprégt hatten, ohne die haupt eine Zeitlang existenzféhig ist. ,Die Einheit der Gegensétze ist bedingt,
marxistischen Kriterien dieser Antworten begriffen zu haben... DieWiederholung zeitweilig, verganglich, relativ. Der Kampf der einander ausschlieBenden Gegen-
der auswendig gelernten, aber nicht verstandenen, nicht durchdachten ,Losun- satze ist absolut, wie die Entwicklung, die Bewegung absolut ist.“** Das kann fir

gen’ fiihrte zu einer starken Verbreitung hohler Phrasen, die in der Praxis auf denjenigen, der die Grundgesetze der materialistischen Dialektik nicht als Ge-

absolut unmarxistische, kleinbirgerliche Stromungen hinausliefen...“ trenntes, sondern als innere Einheit auffaBt, nur bedeuten: Die relative Einheit

In den Képfen der Werktéatigen der VR China wecken diese ,Prinzipien“, die die charakterisiert die nur relative Stabilitat einer gegebenen, qualitativ bestimmten

materialistische Dialektik ,am klarsten und in weiterentwickelter Form“ zum Erscheinung, einer gegebenen Qualitat. An einem bestimmten Punkt der Entwick-

Ausdruck bringen sollen, die Illusion, mit einfachen Faustregeln tiefgreifende jung werden ihre bisher bestehenden Grenzen durchbrochen, es setzt (bezieht
gesellschaftliche Fragen und sehr ernste soziale Probleme Iésen zu kénnen. man das auf die gesellschaftliche Entwicklung) eine Periode revolutiondrer Um-

Im ideologischen Kampf ist Maos ,Dialektik” ein ernst zu nehmender Faktor bei walzungen ein, in deren Verlauf die bisherigen Widerspriiche gelést werden und

der Diskreditierung des Wesens unserer Weltanschauung. Sie kann, wirde sie ein qualitativ neuer Zustand entsteht. Eine bekannte Darstellung dieser Bezie-

akzeptiert, auch diese oder jene kommunistische Partei davon abhalten, Engels’ hungen im historischen ProzeB gab Karl Marx in seinem Vorwort
,Zur Kritik der

Hinweis, ,daB der Sozialismus, seitdem er eine Wissenschaft geworden, auch wie politischen Okonomie“.*

eine Wissenschaft betrieben, d. h. studiert werden will“®, bei der Propagierung paB der Kampf der Gegensétze absolut ist, schlieBt nicht aus, daB ,der Wider-

und Anwendung der materialistischen Dialektik konsequent in die Praxis umzu- spruch” im Rahmen einer qualitativ neuen Erscheinung — Gesellschaftsordnung
setzen. Gleichzeitig unternehmen biirgerliche Ideologen den Versuch, die Ent- — neu gesetzt wird, also eine qualitativ neue ,Einheit von Gegensatzen® darstellt.

stellung des Wesens der marxistischen Dialektik durch die maoistischen Theore-

tiker zu einem Problem des Denkstils, das an Rassenbesonderheiten gebunden Es steht auBer Zweifel, daB die griindliche marxistisch-leninistische Analyse der

ist, zu machen. So schreibt W. Schilling: ,An Stelle des Kausalitatsdenkens bevor- Entwicklungswiderspriiche sowohl des modernen Kapitalismus als auch der ver-

zugt der Chinese ein mehr assoziatives Denken, das auf die Koinzidenzbeziehun- schiedenen Phasen der kommunistischen Gesellschaftsformation eine groBe und

gen der Phanomene gerichtet ist. Daher kann es geschehen, da8. .. ohne Absicht ~ komplizierte, aber wesentliche Aufgabe der kollektiven Kraft aller kommunisti-

und Willen... der chinesische Ausleger die auszulegenden Objekte anders in schen und Arbeiterparteien ist. Dieser ProzeB schlieBt mit Notwendigkeit die For-

sich entfaltet als der europaische.“* Die Ursachen fiir die Verfilschung der mate- derung ein, sich standig mit einigen metaphysischen Entstellungen der materia-

rialistischen Dialektik mit dem Hinweis auf Interpretationsprobleme ergriinden listischen Dialektik auseinanderzusetzen, die in den eigenen Reihen Platz gegrif-
zu wollen, ist hier sicher nicht ernst gemeint. Dahinter steht allerdings, daB der fen haben. Die Geschichte der sozialistischen Lander zeigt, daB der Aufbau des

wissenschaftliche und internationalistische Charakter der marxistischen Philo- Sozialismus ein komplizierter ProzeB des immer tieferen und umfassenderen

sophie als Ganzes erneut in Frage gestellt wird, und, was fir jeden Antimarxisten Begreifens und des bewuBten Gestaltens der sozialistischen Entwicklung ist. Eine

heute schon ein ,Erfolg” ist, die Absicht, den Marxismus in den Augen der ,Glau- wesentliche Aufgabe der marxistisch-leninistischen Philosophen ist es darum, die

bigen“ in eine Reihe mit anderen -ismen zu stellen. philosophische Entwicklungstheorie weiterzufilhren und auf die Héhe der Erfor-
dernisse der entwickelten sozialistischen Gesellschaft zu bringen.”” Dabei ist Klar,

x kX daB gesicherte theoretisch-weltanschauliche Positionen nicht aufgegeben werden

. n

kénnen, sondern von ihnen ausgehend eine philosophische Verarbeitung der
Die Tendenz zur Verabsolutierung des Kampfes der Gegensétze gegeniiber ihrer Neuen Ergebnisse der Wissenschaften und der praktischen Erfahrungen im Klas-
Einheit ist Ausdruck eines subjektivistischen Aktivismus der Mao-Gruppe. Dem- senkampf vorzunehmen Ist. In diesem Licht wirkt die Verballhornung der mate-

gegeniiber betonte W. I. Lenin wiederholt, daB ein dialektischer Widerspruch als falistischen Dialektik durch die Theoretiker des Maoismus besonders anachro-

° wTE 5Beri ne. Distorischen Entwicklung des pets “ . I. Lenin: Philosophische Hefte. In: W. I. Lenin: Werke. Bd. 38. S. 339.

«2 F, Engels: Erganzung der Vorbemerkung von 1870 zu ,Der deutsche Bauernkrieg“. In: vq Were) Zur Kritik der Politischen Okonomie. In: K. Marx/F. Engels: Werke. Bd. 13. S. 81.
K. Marx/F. Engels: Werke.Bd. 18. Berlin 1962. S. 517. theore S129: Zur weiteren Ausarbeitung der dialektisch-materialistischen Entwicklungs-
4. Schilling: Einst Konfuzius — Heute Mao Tse-tung. S.163f. . In: DZfPh. Heft 12/1969. S. 1438f.
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nistisch. In der maoistischen Version der Dialektik wird ihr Charakter als philo- ich ihre : )

eo Entwicklung und des Zusammenhangs iiberhaupt nicht zur Di im oration Dust in der Formulierung der 16 Elemente

Die Klassiker des Marxismus-Leninismus betrachten die materialistische Dialektik pie isa Ist fn philosophische Erkenntnismethode und kritisch-

in erster Linie als philosophische Theorie dé Entwicklung, die das Wissen liber revoch a nm andeln, sondern kategoriales, ausschlieBlich utilita-

allgemeine Wesensziige jedes Entwicklungsprozesses in der objektiven Realitét ristis Hiden und groB sana zur theoretischen Rechtfertigung einer

und im menschlichen Denken vermittelt. In diesem Sinn bezeichnet W. I. Lenin die birge’ ya The tohauvinistischen Politik. Im Interesse dieser Politik

materialistische Dialektik direkt als die Lehre von der Entwicklung in ihrer voll- on olla entwickelt, denen zufolge die Hauptwiderspriche

standigsten, tiefstgehenden und von Einseitigkeit frelesten Gestalt, die Lehre von der re Ve Entwicklung in der Welt nicht auf der Ebene

der Relativitat des menschlichen Wissens, das uns eine Widerspiegelung dersich des <. sondern auf oe em Sozialismus im WeltmaBstab und dem Weltimperia-

ewig entwickelnden Materie gibt. fms, wile ne ~derbeiden Superméchte” und der dbrigen Lander

Wie jede Theorie besitzt auch die Theorie der materialistischen Dialektik ihre oder Elemente” al
und ,Weltdorf" liegen. Lenin aber fordert schon im ersten

Gesetzesaussagen und Prinzipien, von denen die drei Grundgesetze derDialektik selfs] " die Ob,i methodische Konsequenz materialistischer Betrachtungs-

in ihrer Einheit einen besonderen Platz einnehmen. Sie sind deshalb grundlegend, ya en das on . 2 igBetrachtungen (nicht Beispiele, nicht Abschweifungen,

weil sie das Wesen der dialektisch-materialistischen Entwicklungskonzeption be- Sone Hilfe eine iran selbst : Die angefiihrten Begriffe der Maoisten, mit

stimmen. Alle drei sind, ohne die besondere Stellung des Gesetzes von derEinheit gr Konstruiert wird oi Sci shere im Dienste einer birgerlichen GroBmacht-

und dem Kampf der Gegensétze in Abrede stellen zu wollen, notwendig und in pe nt auf der Grundl
,

See

e und unwissenschaftliche Abstraktionen, weil sie

ihrer Gesamtheit hinreichend fiir die Charakterisierung derEntwicklungskonzep- fo und den Gr Saas einer Analyse des ,Dinges an sich selbst" entstanden

tion des philosophischen Materialismus. Man kann einen EntwicklungsprozeB bei - enstehen io1 o fassungen des historischen Materialismus diametral ent-

vlliger Negierung der beiden anderen Grundgesetze nicht allein durch das Wider- 2 des a die pustorisch bestimmende Existenz von Klassen

spruchsprinzip beschreiben, weil damit das Verhaltnis von Richton und Revo- Jistischen Staates.
ntstellen grundiegend die Klassennatur des sozia-

lution und die Frage nach der Entwicklungsrichtung auBerhalb jeder Betrachtung : . . Co

bleiben. Dem muB aber hinzugefiigt werden, daB bei aller Bedeutung aller drei a acti eka bei der Analyse des gesellschaft-

Grundgesetze — in ihrer inneren Einheit gesehen — diese nicht den ganzen der Klassen ein. Das folgt vor alle gt ie Analyse des gegenseitigen Verhéltnisses

Reichtum der philosophischen Entwicklungstheorie auszuschopfen vermégen. Es schaftlichen Entwicklung jeder in » araus, daB der objektive Verlauf der gesell-

existieren noch weitere Gesetze, die zum Teil als Momente der Grundgesetze dem gegenseitigen Verhaltnis deraaufgeteiltenGesellschaft vor allem aus

auftreten und die fiir eine detailliertere philosophische Analyse von Entwicklungs- jener historisch herangersiften os A
en, ou ihrer Einstellung zu dieser oder

prozessen unbedingt beachtet werden miissen. zwischen ihnen bei der Losun ao : i fa demKamp bzw. dem Verhéltnis

Die methodische Funktion der Dialektik bei der Analyse der durchweg komplexen stimmte, an eine joweils ona: A ufgaben resultiert. Der historisch be-

und komplizierten gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse realisiert sich deshalb Charakter der Klassen und des Wl 'sorsche Gosslischatiséormation gebundene
immer nur in der Gesamtheit ihrer Gesetze, widerspiegelt in bestimmten Prinzipien Entwicklung in der Klassen a amptes, der die weitere geschichtliche

und Kategorien. Jede Verabsolutierung eines Moments ist schon wegen des will- einfach als Fakt AS a
chaft wesentlich bestimmt, darf jedoch nicht

Kiirlichen ZerreiBens des Zusammenhangs im theoretischen Aussagensystemeine bung 2.7. schon vor Mark — son en — das tatdiebiirgerliche Geschichtsschrei-

Entstellung des Wesens der Theorie und mu in der Anwendung zum Schematis- gesellschaftlichen Verhltnisse Prod oralsErgebnis des Wirkens der materiellen

mus und damit zum Verlust ihres kritisch-revolutionéren Charakters fithren. Ge- nachzuweisen. Wenn das Kapit no uktionsverhiltnisse, zu sehen und im Detail

rade das Ist fiir die maoistische Dialektik typisch. In ihr wird das Widerspruchs- lichenGesellschaft den dort eatals Seselechaftiiches Verhéitnis in der biirger-

prinzip véllig einseitig aus der Einheit der Grundgesetze und Prinzipien heraus- Skonomischen und politischen cetenen Klassengegensatz und damit auch die

geldst und gleichzeitig von seiner materialistischen Grundlage getrennt, so daB lichen Eigentums, Reichtums
acl tvert altnisse,die Verteilung des gesellschaft-

es als ,Deus ex machina" gesellschaftiiche Prozesse ohne einewissenschaftliche, ziert es auch denAnta ra ig und erweitert reproduziert, so reprodu-

ah. kenkret-historische und klassenmaBige Analyse zu regieren scheint. Die Bourgeoisie und aA a die entgegengesetzten Kiasseninteressen von

zuweilen frappierende Vielfalt Leninscher Zitate zur Dialektik in den theoretischen
(

Klasse fiihrt mit Notwendit keit Sreichrn: usd Qunalnas ds Mali des sas)

Arbeiten Maos und allen wissenschaftlich-theoretischen Artikeln maoistischer driickung der anderen pA zur zunehmenden Armut, Verelendung, Unter-

Theoretiker in den letzten Jahren kannen nicht verschleiern, daB Lenins materia- ken" der herrschendenKloces wechselnde Situationen und wechselnde ,Takti-

listisohe Grundposition zur Dialektik als der philosophischen Theorie und Methode der Basis sozialistischer Prod one, kann). Andere Beziehungen bestehen auf

wissenschaftlicher Erkenntnis und praktisch-revolutionarer Veranderung der Wirk- setzt sich in zunehmenden os loaner ptrisss. Jeder Skonomische Fortschritt

lichkeit nicht wiedergegeben und erst recht nicht verstanden worden ist. Sie findet schen Erforderni 8584/80aftlichen Reichtum um, der, je nach histori-
ernissen auf verschiedene Schichten und Klassen differenziert verteilt,

4 w LS Dig Qusiion und drei Bestandteile des Marxismus. In: W. I. Lenin: Werke. “WL Lenin: )

19.
Berlin 1962.S.41. 50 0 zur Wissenschaft der Logik. In: W. I. Lenin: Werke. Bd. 38. S. 2121.
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letzten Endes doch allen Werktétigen zugute kommt. Die Produktions- und Eigen. schaftlichen Prozesse in der gegenwiirtigen Welt sind, sonderndie Grundlage
tumsverhaltnisse bestimmen die Verteilungsverhaltnisse, und jede bedeutende einer SubjOktiS APot Sogston sian: DaboWi ir dei i ivita 0 ogli i a

~ twendige BewuBtseinsentwicklung der Werktatigen, vor allem in derig)J Ses a ae hp gaz 2

Ibst pa verbale und rein = pinshomeg der materialistischentatigen, unter der Fihrung der frbelterkiasse an der Gestaltung und Leitung er china selbst,
Runa ten 2 es Ahi a RianProduktion, der Ausiibung der Staatsmacht; demkulturellen Lebenteilzunehmen, pialektik Cs a 2 y Sh Vaso 3 ser 3 oe| N

Lu
n oy -a aos ceaeonsto soar boetans sum amagoriamss avianDial] Soieematidering'vom groan WiterseraunenGat mart mane sur Unerncos or0 ind, sie kénnen sich aber keinesfalls zum Antagonismus entwickeln. Die gyste AKono.die Sch unter derartigen gesellschaftlichen Verhaltnissen entstehen or der Fixierung jener maoistischen Widerspriiche objektive Klassenkriterien,

kénnen, sind grundsétzlich anderer Natur als in der Klassengesellschaft, sind die 2.B. Way Averanrung wy Be)Siiagonlstisahen und Heoeatage-durch gemeinsame Arbeit losbar. Es ist zwar méglich, daB durch subjektiveFehler nistischen i Srspric en zum

/us i ommen. vo i Bsgesd et. aubon-Konfliktsituationen entstehen, doch ist das imSozialismus nicht gesetzmaBig, Diemitjonen orm!lorungen or ur tenon pol od on 21 foetz 2% gin iimos mois tanPA petropo dom Scheinnach Ca:begrinden Miti Gesetze nicht beachtet, nicht eingehalten, Ziel, -Se a Re onde der ersten Gruppe von Formulierungen soll die Gleichstellung der imperialistischen
Die maoistischen Begriffe im ‘Rahmen ihrer klassenindifferenten Widerspruchs- staaten mit der Sowjetunion begriindet werden. Die beiden, einander in Wirklich-

: . o
i i

i nistisch gegeniiberstehenden Systeme werden damit zum Feind derdialektik lenken demgegeniiber bewuBt vom konkretenKlasseninhalt der sozialen Ket suisse 335 WH  Sisiomg wi 90 Jami Jum Seid erErscheinungen ab. Sie entstellen damit auch den antagonistischen Klassengegen- 1 nation
A gs 9 i eM aister, shekljjeren dbs) yore jnsatz zwischen sozialistischen und kapitalistischenStaaten undstoBen damitdas aufdie rsa a pi sen r

2
erfous fi on od Selon SaterBewuBtsein breitester Volksmassen auf die Bahneines reaktiondren Nationalis- EinfluB io a0-Sle ve oa n un dam en

| cgemor 3 sen p sion Svmus. Hier gilt es, zwischen revolutionédrer Phrase undwissenschaftlich fundierter Masisien loner. ‘e a Rng aves Riopanniin der# g ° er. iThese, die das Handeln der Volksmassen fiir dengesellschattlichen Fortschritt Maos in Jens zten Jan 2al 5 Sones o n Pies pr S i 3
j

”orientiert und mobilisiert, klar unterscheiden. ,Die Menschenwaren in derPolitik Wsseisef er ag bimbiin is onsru A er zusion Snney astets die einfaltigen Opfer von Betrug und Selbstbetrug, und siewerden es immer Wressphichen Ye ur we aol ahotiea 9i on unve 10 i " an
g

sein, solange sie nicht lernen, hinter allen méglichen a ies gail SsSoxaimindan an $2bopupian su i gS pe Bienenialen Phrasen, Erklarungen und Versprechungen die Inter
. ]ra nlprin Klassen zu suchen® viet Lenin.” Die dritte Formulierung stellt ausdriicklich die Widerspriiche zwischen imperialisti-

schen Staaten in eine Reihe mit denjenigen zwischen den imperialistischen Lan-
x xk x dern und der Sowjetunion. Damit wird der Hauptwiderspruch, der Klassenantago-| nismus zwischen den zwei entgegengesetzen sozialen Systemen, negiert. Gerade

Gerade die Forderung nach einer ihrem Wesen adiquaten Anwendung der mate- mit dieser Formulierung geht der IX. Parteitag von der Position des Abweichens
rialistischen Dialektik im ganzen und seines Kerns bei derAnalysegesellschaft- 8 MasLaicisms fibAsay givsh grhinasatalich animanstisch anlicher Prozesse widerspricht die auf dem IX. Parteitagder KPCh im April 1969 ap ay ry as ve bk orgies ler Widerspruchsanalyse
getssienis anzeption vor dea or groBen Wisensrimen bags dis ve oy

Die vierte Formulierung soll offensichtlich zum snuck bringen, daB zwischenDiese stellen sich in den Materialien desParteitageswie folgt dar: Erstens gibt es
olin So «fi on iAus Sage .

dat zwischenWilsrsptisheininten dps a gg Frosty ung dom per
China und der Sowjetunion ee tibrigen pic wf bestehen:lismus und Sozialimperialismus (das ist die maoistischeBezeichnung fir die
Sl alk

fe g ti
)

3:

Sowjetunion ~ G. K./E. Th) andererseits. Zweitens existieren die Widerspriiche Rode Jet en bar jeder Klassenanalyse als unvershnliche Gegensatze de-
zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie in den kapitalistischen und revisio- .

. :
int x . .

A 0 :
.nistischen Landern (damit sind alle sozialistischen Lander inn us $8 bee | ogi TtthedsSarwipeSoysievor-

. Th.).
Drittens gibt es Widerspriiche zwischen den im-

© ;i SyPei.| a zwischen den im- differenziert einzugehen, ist der Hinweis auf deren konkret-historischen Charakterar Landern selbst. Viertens existieren die Widerspriiche zwischen den notwendig: Alle in diesem Zusammenhang analysierten Widerspriiche stellen Trieb-mn Landern damit sind aber nur alle den Mao-Kurs unterstiitzenden kréfte des realen historischen Prozesses in seiner ganzen Vielschichtigkeit und
sozialistischen Staaten gemeint — G. K./E. Th.) einerseits und dem Imperialismus realen klassenméBigen Determiniertheit dar. Ihre Lésung vollzieht sich nicht auf
und Sozialimperialismus andererseits. “ Der Kam oi

-
i

> | . . . pf der chinesischen Fiihrer fir die Hegemonie in der revolutiondren Bewe:Es Ist unschwer zu erkennen, daB diese Widerspriiche keine Wisesie: no i gor Lander Asiens, Afrikas und Lateinamerikds. In: Dio AuBanpollik der Vi Chime
i a i tichli ektiven -4 er . 8.91127.wasentiener Zusammennings dar widersprichiteh verlaufenden oo) ¢ i # iyVorsonig 3Senoratine der internationalen kommunistischen Bewegung. Abschnitt

. . 5 :
. Po

%
. In: Neues Deutschland vom15. Juli 1963.he w Liteon Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus. In: W. I. Lenin: Werke.
ote with MOR arIIon. 5. 21-20
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i ihrer objektiven Klassenlage gefragt wird. In einerder Grundlage apriorischer Ideen von Politikern, nicht im subjektivistischen Wollen a Ja 1926 ow die Frage nach Freunden und Feindeneines hegemonistisch ausgerichteten Kurses, sondern auf der Grundlage der Be- A
Revolution noch mit der 6konomischen Lage der Klassen in Verbindung ge-dingungen objektiver Realitét. Dabei wird das System der Widerspriiche im moder- dor in einer spateren Arbeit werden die Klassengegensatze schon auf einenen staatsmonopolistischen Kapitalismus zweifelsohne von der Entwicklung des es Freund-Feind-Dialektik zugespitzt, geméaB der formalen Begriffsdialektik,Grundwiderspruchs unserer Epoche mitbestimmt. Bbwonhl es keine schablonenhaf- po rt an anderer Stelle charakterisiert wurde’. Was gegenwaértig proklamierttenWege zur sozialen Befreiung der vom Kapital unterdriickten Massen gibt, besteht die
ist ein rein subjektiv, politisch und ideologisch definierter ,Klassenbegriff*,die Tatsache, daB die objektiven Mdglichkeiten der Arbeiterklasse und ihrerVer- fo nichts mehr mit dem marxistisch-leninistischen Begriff gemein hat, sondernbiindeten vor allem unter dem wachsenden EinfluB des realen und sténdig erstar- o den biirgerlichen Begriff der sozialen Schichtung hinausl&uft®.kenden Weltsozialismus fiir den Vormarsch gréBer geworden sind. Die im Mos-

or

Kampf der Gegensatze" wird in der Praxis verabsolutiert, aber nicht alskauer Dokument festgestellte Vertiefung des im WeltmaBstab bestehenden Grund- f Be dialektischer Widerspruch, der seinen Reflex im BewuBtsein findet, son-widerspruchs zwischen dem Imperialismus und dem Sozialismus* schlagt sich orm als Widerspruch innerhalb der Sphére des gesellschaftlichen BewuBtseins.innerhalb des Imperialismus darin nieder, daB die Kluft zwischen denMonopolen |
und den breiten Volksmassen immer tiefer wird. So bringt die schrittweise und

Eine eigenartige ,Dialektik" der Maoisten wird hier sichtbar: der Versuch, durchkonkrete Losung des Grundwiderspruchs den Fortschritt und Sozialismus im inen Appell an das BewuBtsein der Menschen, ohne die dazu notwendigen Sko-WeltmaBstab voran; die auf die Losung jener Pseudowiderspriiche gerichtete eter Bedingungen zu einer Art bauerlichen Gemeinwirtschaft zu gelangen,Politik des Mao-Kurses spielt hingegen eine theoretisch und praktisch destruktive die als Kommunismus bezeichnet wird, der ,groBe Sprung“ ist gescheitert. Dieund den Imperialismus unterstiitzende Rolie. Die These von den vier groBen Reaktion darauf war der Versuch, dies durch ,Klassenkampf im Sozialismus* zuWiderspriichen* ist eine der ernsthaftesten revisionistischen Entstellungen der erkldren, auf der Grundlage einer rein subjektiven Bestimmung des Klassen-Dialektik der gesellschaftlichen Entwicklung der Gegenwart; sie liefert nicht nur egensatzes, ergénzt durch eine entsprechende Mobilisierung des Uberbaus. Dieallen mit dieser Frage beschaftigten Ideologen des Imperialismus, wie Burnham, LA blickenden Krafte innerhalb der KPCh, die, wie der VIII. Parteitag derDjilas und Galbraith, neue Ansatzpunkte fir ihre biirgerlichen Geselischaftskon- KPCh auswies, gerade die 8konomische Situation verandern wollten, wurdenaufzeptionen, sondern desorientiert auch den komplizierten FormierungsprozeB der
) dem Wege des Fraktionskampfes, mit Hilfe staatlicher Gewalt und der Mobilisie-Kiassenkrafte gegen Neokolonialismus und Imperialismus. Auf Maos ,Wider-

rung vorwiegend kleinbiirgerlicher Krafte, durch einen bonapartistischenCoupspruchsdialektik” der gesellschaftiichen Entwicklung im Rahmen des realen politi- (die sogenannte Kulturrevolution) von der politischen Arena verdréngt.
i

schen Prozesses trifft die allgemeine Charakteristik des Linksopportunismus zu, Die Uberbetonung der Besonderheit der Widerspriiche gegeniiber ihrer Allgemein-wie sie in Moskau 1969 gegeben und akzeptiert wurde:
,Die ,Links‘opportunisten,

| heit war eines der ersten philosophisch-theoretischen Symptome des nbeson-die sich mit ultrarevolutionaren Phrasen tarnen, dréngen die Massen zu aben- deren chinesischen Weges“, einer nationalistischen Entstellung dermarxistisch-teuerlichen Aktionen und die Partei auf einen sektiererischen Weg, der ihre leninistischen Theorie; die Realitit des heutigen ,ultralinken” nationalistischenFahigkeit lahmt, die Kampfer gegen den Imperialismus zusammenzuschlieBen."* Revisionismus der Mao-Gruppe ist der endgilltige faktische, wenn auch nichtDem entspricht die von den Maoisten proklamierte ,Theorie“ der weiteren Ver- offen zugegebene Bruch mit der marxistisch-leninistischen Theorie undPolitik:schérfung des Klassenkampfes auch nach der Errichtung sozialistischer Produk- die Zerschlagung der Organisationen der Arbeiterklasse, die Errichtung einertionsverhéltnisse und der ,wesentlichen Vollendung der sozialistischen Umgestal- militar-biirokratischen Diktatur, offene Feindschaft gegeniber der Sowjetuniontung“, der ,permanenten Revolution®. Es klingt merkwiirdig, wenn auf der einen und der konsequent marxistisch-leninistischen kommunistischen und Arbeiter-Seite vom sozialdkonomischen Sieg des Sozialismus, auf der anderen vom Kampf bewegung, nicht mehr zu verhiillendes Paktieren mit dem Imperialismus.Derzwischen Bourgeoisie und Proletariat ,auf Leben und Tod"** die Rede ist. Die Maoismus ist eine der gefahrlichsten Erscheinungen gegeniiber der kommunisti-Praxis dieser These zeigt, daB es in Wirklichkeit darum geht, jegliche Opposition schen und antiimperialistischen Bewegung, die ideologisch bekampftwerden mu’gegen die Mao-Gruppe, bis zur physischen Vernichtung, zu liquidieren. An der und auf keinen Fall unterschétzt werden darf. Dennochwirken die objektivengleichen Stelle ist die Rede sinngeméB davon, daB es schwierig sei, Freunde und Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung gegen sie, und auf dieDauer ist osFeinde zu unterscheiden. Faktisch erhalt hier eine alte trotzkistische,Theorie eine her jede revisionistische Strémung an ihnen gescheitert. Dasoffenbart sion. neNeuauflage,einUmstand, der von westeuropaischen ,Ultralinken® bereits konsta- zuletzt an den negativen Auswirkungen der maoistischen, subjektivistiscltiert worden ist.
i ivi olitik in China selbst.

:
Das theoretische Dilemma hat seinen philosophisch-weltanschaulichen Hintergrund Saris:male a der materialistischen Dialektik durchden oiin der subjektivistischen Auffassung gesellschaftlicher Gegensatze und Klassen- mus die Rede war, so ist damit nur eine Seite der Sache saiesslh Cngegensétze Uberhaupt, in der primar nach der Meinung und dem Denken der sche Verfalschung des Marxismus-Leninismus umfaBt jedoch Pe von der Ge-

gesamte Philosophie, sondern den gesamten Bereich der Theorie.

“ Een nta: S13.
© Mao Tse-tung: Ausgewahlte Werke. Bd.1. S. 11.

.
im Volke. Berlin 1957.“ Bericht anden IX. Parteitag der KPCh. S. 14f. “1 Mao Tse-tung: Uber die richtige L8sung von Widerspriichen im -

*® Ebenda: S.45-47.
42 E. Masi: Die chinesische Herausforderung.* E. Masi: Die chinesische Herausforderung. (West-)Berlin 1970.
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schichts- und Gesellschaftsauffassung bis zur Theorie des Staates und der sozia- | i

listischen Revolution. Weitere Untersuchungen sind daher dringend notwendig. Koexistenz,Kulturaustausch und Bonns
Dennochzeigt gerade die Analyse der philosophischen Interpretation der mate- ,,zwischenstaatlicheGesellschaftspolitik”
rialistischen Dialektik durch den Maoismus dessen anachronistischen, reaktio- |
néren, der Wirklichkeit widersprechenden Inhalt..@ie ,verstérkte ideologische Hexelschneid:
Auseinandersetzung mit dem Maoismus”, unterstrich Kurt Hager, ist daher ,eine

Entisxsigcaneier

wesentiche Bedingungfir die Festigung der Einheit aller revolutionaren Krafte
im antiimperialistischen Kampf".®
Nachdruck aus: Deutsche Zeitschrift fiir Philosophie, Nr. 10, 20. Jahrgang,

Friadiiche Keexiseenz brid euiopiisehis Stansrheiiskanierons

Yep Dasa verteg derWissenschaften, Berlin 1972.
.

im Kampf um die Schaffung eines europaischen kollektiven Sicherheitssystems
© K. Hager: Die entwickelte sozialistische Gesellschaft, Berlin 1971. S. 68.

kommt der geplanten europdischen Sicherheitskonferenz grote Bedeutung zu.

:

Der koordinierte Kampf, den die sozialistische Staatengemeinschaft um die Durch-

fihrung einer solchen Zusammenkunft fiihrt, soll Frieden und Sicherheit auf

unserem Kontinent festigen und eine bessere Zusammenarbeit aller Lander garan-
tieren. Aus diesem Grunde wurden allen interessierten Staaten im ,Memorandum
der Budapester Konferenz der AuBenminister der Teilnehmerstaaten des War-

-
schauer Vertrages“ vom Juni 1970 folgende Fragen zur Erdrterung auf der euro-

Internationaler Klassenkam f paischen Sicherheitskonferenz unterbreitet:

P — ,Gewahrleistung der europdischen Sicherheit und Verzicht auf Gewaltanwen-

285 Sher IDS 0
dung oder Gewaltandrohung in den gegenseitigen Beziehungen zwischen den

INHALTSVERZEICHNIS facit-Reihe 5 europaischen Staaten;
— Erweiterung gleichberechtigter Beziehungen auf dem Gebiet des Handels, der

Vorwort C. Unni Raja Wirtschaft, der Wissenschaft, Technik und Kultur mit dem Ziel der Entwicklung

ofa Lev ee Marxismus in Indien der politischen Zusammenarbeit zwischen den europdischen Staaten;
Lohnarbeit in Afrika: Erbe des Kolonia- Uber die Wege der Umgestaltung der

— Bildung eines Organs der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa auf der

lismus und Entwicklungsperspektive Agrarverhéltnisse in der Mongolei gesamteuropéischen Konferenz."

3hSrerBatsle Nationen | Longino Becerra oo

In diesem Entwurf einer Tagesordnung sind im Grunde alle jene Fragen und

Tropisch-Afrika in Sirpkse 0d iisv das reyiutions- Probleme zur Diskussion gestellt worden, die unter den Bedingungen des gegen-

Plerre Gensous Francisco Mieres wirtigen Krafteverhaltnisses in der Welt und der direkten Konfrontation von

id Gewerkschaften Afrikas und Besanderheiten der &konomischen Ent- Imperialismus und Sozialismus auf dem européischen Kontinent heute I8sbar sind.

Tunjl Otegbeye Jiciurs Jag aureviRrozs in den Zugleich bezeugt die Tagesordnung den Friedenswillen und die KompromiB-

Die nationale Frage und die Einheit Probleme der wirtschaftlichen Integra- bereitschaft der sozialistischen Staatengemeinschaft, indem bereits hier jene
Nigerias tion Lateinamerikas und die Arbeiter- Punkte gefunden und hervorgehoben werden, die den vielféltigen Interessen aller

A558)IhslekeBiskjoul VE
i} rl ond Staaten Rechnung tragen, mehr noch: durch die sie ganz konkret am Zustande-

oeea
ai im Sudan

oseCaSen, inschaftiche. Integra:
kommen einer gesamteuropaischen Konferenz interessiert werden. Das betrifft ins-

Zu einigen Fragen der nichtkapitalisti- {ion und die Position der Arbeiterklasse besondere die unter Punkt 2 zusammengefaBten Ideen, die — wie ein Vergleich
schen Entwicklung afro-asiatischer Julio Laborde mit der urspriinglich von der Prager AuBenministerkonferenz 1969 vorgeschlagenen

Fg:A Tettodvit JN Tele" i Biirgerfreiheiten in Argentinien Tagesordnung zeigt — eine von nichtsozialistischen Staaten in verschiedener Form

Fragen der sozialgkonomichen Ent- oi Vik iki
gewiinschte Erweiterung erfahren haben. Auf dem XXIV. Parteitag der KPdSU

wicklung der VAR die Militardiktatur
pit gsgsn nannte Alexej N. Kossygin einige konkrete Probleme, die nach sowjetischer Auf-

Georges Batal Teodosio Varela fassung auf einer europaischen Sicherheitskonferenz zur Sprache kommen kénn-

EL Kampf- und DS hana sgn Leg ten: Organisation des transkontinentalen Giiterverkehrs, Schaffung eines einheit-

J. Enaruacién Pérez Cheddi Jagon
sme Kolumbjens lichen europaischen Energieverbundnetzes, Umweltschutz usw.Eine erfolgreiche

foexiko: Studentenbewsgung und Ver- Gegenwart und Zukunft Guayanas Sicherheitskonferenz wiirde gunstige Bedingungen fiir die Lésung dieser und
Narayana Kalyana a Yorn Sepeus }

anderer Fragen des menschlichen Zusammenlebens schaffen. So wiirde die

Zu den politischen Ereignissen in Indien Revolution
restag der Kubanischen Beratung ,das Vertrauen in Europa festigen und einen Weg zu einer umfassenden

Alle Bestellungen an: Weltkreis-Verlags-GmbH, 46 Dorimund, Briiderweg 16
errr 1 dokumentation der zeit, H.16, 1970, S.30 (Hervorhebung — E.H.).
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&konomischen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit bahnen.“® Ins- fur diversive imperialistische Zwecke zu miBbrauchen und die Weiterentwicklung
gesamt sind — wie die Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses der Teil- des Sozialismus zu storen.!
nehmerstaaten des Warschauer Vertrages in Berlin am 2. Dezember 1970 fest Es gehdrt zu den Wesenseigenheiten des Sozialismus, da8 er die humanistischen,
stellen konnte — Tagesordnung und Teilnehmerkreis im wesentlichen umrissen.? progressiven und demokratischen Kulturgiter der ganzen Menschheit in sich auf-
Die Vorbereitung der Konferenz verlagert sich imnger mehr auf die Ebene der nimmt und schépferisch verarbeitet. Die sozialistische Kultur ist ihrem Wesen nach
praktischen Politik. weltoffen und strebt nach wechselseitigem Austausch, gegenseitiger Befruchtung
In der folgenden Darstellung geht es uns vor allem um die Behandlung einiger und schopferischen Wechselbeziehungen. Die besten Leistungen des menschlichen
sich daraus ergebender theoretischer Probleme, insbesondere um die zwischen- [ Geistes sind Gemeingut der Menschheit; sie allen in ihrer wahren Bedeutung
staatlichen Beziehungen im Bereich der Wissenschaft, Technik und vornehmlich [ zugénglich zu machen, ist erst im Sozialismus méglich. Es sind vor allem folgende
der Kultur. Motive, die die sozialistischen Staaten zu den ersten Fiirsprechern fiir einen um-
Bereits aus der vorgeschlagenen Formulierung des Punktes 2 lassen sich wesent- fassenden Kulturaustausch machen:
liche Momente erkennen, die den Vorschldgen der europaischen sozialistischen — das Streben nach gegenseitigem Kennenlernen der Volker untereinander;
Staaten konzeptionell zugrunde liegen. — das Bemiihen um schopferische Verarbeitung der humanistischen und demo-
Anliegen einerseits ist die Erweiterung bereits bestehender Beziehungen auf kratischen Traditionen in der sozialistischen Weltkultur;
Hauptgebieten des menschlichen Zusammenlebens. Handels- und Wirtschafts- — die Erkenntnis, daB die Leistungen humanistischer Kiinstler aus imperialisti-beziehungen, technische und wissenschaftliche Zusammenarbeit sowie Kultur schen Siaaion erst im Soziglisnis hve wabive Heimsteit und ve echiie Wirdi-
austausch mit seinen vielen Verastelungen bis hin zum Sport sind aber nicht gung finden;
Selbstzweck, sondern dem Zie! untergeordnet, die politische Zusammenarbeit der — das Ziel, die Ausstrahlungskraft der sozialistisch-realistischen Kunst als einer
europdischen Staaten zu férdern und zu entwickeln. Anders ausgedriickt: die Kunst des realen Humanismus und damit der sozialistischen Ideenwelt zu ver-
groBen Bereiche der vielseitigen zwischenstaatlichen Beziehungen stellen nicht groBern und den heute noch kapitalistischen L&ndern zu beweisen, wie groBirgendein ,Lockmittel" dar, sondern stehen in untrennbarem Zusammenhang mit die kulturschdpferische Leistung der befreiten Arbeiterklasse sein kann.
Punkt 1 des Entwurfs der Tagesordnung, der nach politischer Sicherung des Insofern ist der Kulturaustausch kein isolierter Bereich jenseits der groBen Klas-
Friedens iiber den Verzicht auf Gewaltanwendung und Gewaltandrohung im euro- senauseinandersetzungen zwischen Sozialismus und Imperialismus; er ordnet sich
péischen Raum strebt. Politische Zusammenarbeit als Ziel der Beziehungen im vielmehr an einer ganz wesentlichen Stelle in die Systemauseinandersetzung ein.
wirtschaftlichen, technisch-wissenschaftlichen und geistig-kulturellen Bereich Der Austausch kultureller Giiter in dem breiten Umfang, wie er heute dblich ist,
bedeutet aber aus sozialistischer Sicht nichts anderes als friedliche Koexistenz, ist deshalb nur als Bestandteil des heftigen politisch-ideologischen Klassen-
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten und Entwick- kampfes zu begreifen, der sich auch und gerade im kultureli-kiinstlerischen Bereich
lung normaler, gegenseitig vorteilhafter Beziehungen. So sind Sicherheit und abspielt. Friedliche Koexistenz-Beziehungen von Staaten mit unterschiedlicher
Koexistenz der Rahmen und die Voraussetzung fiir die Beziehungen zwischen Gesellschaftsordnung im politischen Bereich fiilhren im allgemeinen auch zur
Staaten, in denen sozialistische bzw. imperialistische Gesellschaftsverhaltnisse | Entstehung und Erweiterung von zwischenstaatlichen Beziehungen in den Berei-bestehen. chen, wo ,friedliche Koexistenz“ prinzipiell unmdglich ist: Ideologie, Kultur,
Andererseits werden diese Beziehungen im Zeichen der Gleichberechtigung ge- Wissenschaft. Der kulturelle und wissenschaftliche Austausch zwischen sozialisti-
sehen, also jenseits aller Diskriminierungen. Jeder Staat, auch die Deutsche Demo- | schen und imperialistischen Staaten nimmt tatséchlich an Umfang und Bedeutung
kratische Republik, muB das gleiche Recht und die gleiche Méglichkeit besitzen, zu. Es muB also untersucht werden, wie sich — bei prinzipieller Unversdhnlichkeit
an der gesamteuropdischen Zusammenarbeitteilzunehmen.Gleichberechtigung von sozialistischer und biirgerlicher Ideologie — der Klassenkampf in diesen
bedeutet in diesem Fall, die Prinzipien der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten Bereichen heute vollzieht. Dabei ist sowohl die Anpassungsstrategie des Imperia-
verschiedener Gesellschaftsordnung auf das Leben der Véiker anzuwenden. Sie lismus in Rechnung zu stellen, als auch die von Wladimir lljitsch Lenin formulierte
dedeutet jedoch nicht Verzicht auf den Kampf der Ideen, auf den ideologischen Theorie von den zwei Kulturen zu beriicksichtigen.
Klassenkampf gegen die imperialistische Ideologie im Sinne eines falsch verstan-
denen friedlichen Nebeneinanderlebens von birgerlichen und sozialistischen Ideen,von ,ideologischer Koexistenz". Kulturaustausch und Lenins Lehre von den zwei Kulturen
Es bedeutet vielmehr entschiedene Auseinandersetzung mit allen Versuchen, den

:Kultur- und Wissenschaftsaustausch, den Handel und dieWirtschaftsbeziehungen Lenins Theorie von den zwei Kulturen im biirgerlichen Kiassenstaat gilt heute um
:

so mehr, als es sozialistische und imperialistische Staaten gibt. Wahrend sich in
den sozialistischen Staaten Kunst und Literatur unter Aufhebung aller progressiven

* Kossygin, A.N., Die Direktiven des XXIV. Parteitages der KPASU . .

Leistungen derVergangenheit entwickeln und zursozialistisch-realistischen Kunst,

dieEntwicklung der Volkswirtschaft der UJSSR in den Jahren 101 bin jacnrpian fur die sich durch Parteilichkeit und Volksverbundenheit auszeichnet, erhoben haben,
,

8.75.
° Vgl. Erklarung zu Fragen der Festigung der Sicherheit und Entwicklung der friedlichen * Vgl. Tunkin, G., Dwa naprawlenija w mirowoj politike i mirnoje sosuschtschestwowanije,Zusammenarbeit in Europa, in: dokumentation der zeit, H.3, 1971, S. 4. in: Mirowaja ekonomika i meshdunarodnyje, H.2, 1971, S.3ff.
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existieren in den kapitalistischen Staaten Europas zwei Kulturen: die imperia- punktes aufgefaBt wurden. Umgekehrt finden die Werke eines Martin Walser oder
listische Herrschaftskultur mit ihren zwei Varianten (der am meisten verbreiteten Hans Magnus Enzensberger, die nach dem Willen der Regierenden in Bonn als
Massen- oder Trivialkultur und der fiir die Elite bestimmten biirgerlichen Repra- Vorzeigeidioten“ (so Heinrich Boll) in das imperialistische System integriert
sentativkunst) und die Ansétze einer antiimperialistisch-demokratischen Kultur. werden sollen, unter sozialistischen Verhaltnissen eine véllig andere Aufnahme.
Die Polarisierung der beiden einander unversshnliga gegeniiberstehenden Kul- Jhre Kritik am Imperialismus — die von den herrschenden Kreisen in der BRD als
turen im biirgerlichen Staat kénnte zu der SchluBfolgerung fiihren, die sozialisti- | demokratisches Alibi einer ,pluralistischen Gesellschaft" eingeplant ist — wird
sche Politik des Kulturaustausches dirfe sich nur — soweit es sich um ,Uber-

(was auch den subjektiven Intentionen dieser Kiinstler entspricht) in ihrem echten,
nahmen* aus dem biirgerlichen Lager handelt— der antiimperialistisch-demokrati- urspriinglichen Sinn begriffen: als Absage an die menschenzerstérende Kraft
schen Kultur zuwenden. Das ist insoweit richtig, als die Ansdtze dieser Kultur eines verfaulenden Gesellschaftssystems, als Sehnsucht nach einer Welt der
tatséchlich der sozialistischen Kunst nahekommen, ohne selbst immer in ihrem Freiheit und des Humanismus.
Ideengehalt sozialistisch zu sein. Die Forderung dieser Kultur (beispielsweise Die notwendigerweise hier nur knappe Darstellung dieser Problematik® macht
durch verlegerische Initiativen) zahlt darum durchaus zu den Aspekten eines deutlich, daB Kulturaustausch fir die sozialistischen Staaten keine taktische
sozialistischen, internationalistischen Kulturaustausches. Dennoch wére diese Hal- Losung ist. Kulturaustausch ist vielmehr Lebensbedirfnis im Sozialismus, weil
tung allein sektiererisch und wiirde eine auBerordentliche Einengung des Kultur- dieser sowohl neue sozialistische Verhaltensweisen fordern hilft, zugleich aber
austausches bedeuten, weil es sich hier zunachst noch um quantitativ (im Vergleich auch humanistischen Kiinstlern in ihrer Auseinandersetzung mit dem Imperialismus
zum biirgerlichen Kulturbetrieb) geringfiigige, wenn auch inhaltlich oft bemerkens- indirekt Kraft und Zuversicht vermittelt.
werte Ansétze handelt, die keine staatliche Unterstiitzung genieBen. DaB seitens
der imperialistischen BRD-Regierung versucht wird, auch diese Kultur in das
aligemeine Konzept ihrer auswértigen Kulturpolitik einzupassen, steht auf einem Der Kulturaustausch im Konzept der Bonner Ostpolitik
anderen Blatt.
Andererseits sprechen wir aber zu Recht von der Unverséhnlichkeit zwischen Demgegeniiber verfolgt die imperialistische Bourgeoisie, wenn sie Fragen des
sozialistischer Kultur und imperialistischer Herrschaftskuitur und der unbedingt Kulturaustausches behandelt, grundsétzlich andere Ziele, insbesondere in bezug
notwendigen Abgrenzung von dieser imperialistischen Unkultur. Tatséchlich kann auf die sozialistischen Staaten. Das wird deutlich, sobald man die Absichten der
es zwischen der humanistischen Kunst des sozialistischen Realismus und der auswértigen Kulturpolitik der BRD gegeniiber den sozialistischen Staaten Europasmenschenverachtenden Kunst“ der Groschenhefte und Heimatschnulzen keine genauer untersucht. Bekanntlich nehmen die Fragen des Kulturaustausches in der
Gemeinsamkeiten, keinen Austausch geben. Das schlieBt nicht aus, daB — aus Ostpolitik der Bonner Regierung einen immer gréBeren Raum ein.
verschiedenen Griinden, die hier nicht im einzelnen erdrtert werden kénnen — Das hangt unter anderem mit folgenden Umsténden zusammen:
gelegentlich auch imperialistische Kulturerzeugnisse liber den staatlichen Kultur- 1. Der Imperialismus befindet sich historisch in der Defensive. Er kann das sich
austausch (beispielsweise Filme, Schlager und &hnliches) in sozialistischen Lén- weiter zugunsten des Sozialismus verschiebende Krafteverhaltnis in der Welt nicht
dern auftreten, ganz zu schweigen von jenem Netz imperialistischer Sender und mehr generell mit Waffengewalt verdndern und muBte deshalb — unter dem
Fernsehstationen, die pausenlos gezielte Programme zum ,Anlocken” eines sozia- Druck des Sozialismus und in Anderung seiner Taktik — im &konomischen und
listischen Publikums in diese Staaten hineinstrahlen. geistig-kulturellen Bereich die sozialistische Herausforderung annehmen.
Dennoch gibt es innerhalb der imperialistischen Herrschaftskultur Bereiche, die 2. Die geistige Auseinandersetzung zwischen den immer starker an Anziehungs-
Bestandteil eines Kulturaustausches zwischen Sozialismus und Imperialismus sein kraft gewinnenden und auf die Volksmassen ausstrahlenden Ideen des Marxismus-
kénnen und tatséchlich auch sind. Dazu zahlen: Folklore, das kiinstlerische Erbe Leninismus und den birgerlichen, sozialdemokratischen und revisionistischen
der Vergangenheit, bedeutende geselischaftskritische, antiimperialistische, ihrem Ideen der verschiedensten Schattierungen nimmt an Harte wie Umfang als KampfWesen nach biirgerliche Kulturleistungen der Gegenwart. Dabei ist zu beachten, um die Hirne und Herzen der Menschen zu. Deshalb raumt der Imperialismus,daB gerade kiinstlerische Leistungen der Gegenwart in sozialistischer Umgebung sich der veranderten Situation anpassend, im System der psychologischen Kriegs-
grundsétzlich anders aufgenommen werden kénnen als in der kapitalistischen filhrung und der ideologischen Diversion Kunst und Kultur und den entsprechen-Gesellschaftsordnung. den Theorien einen wichtigen Platz ein.
Umgekehrt wirken selbst Werke des klassischen Erbes in sozialistischer Inter- 3. Das zunehmende Gewicht und die groBe Anziehungskraft der sozialistisch-
pretation im staatsmonopolistischen Herrschaftssystem pldtzlich revolutionierend, realistischen Kunst zwingen den Imperialismus, die Wirkung dieser Kunst, die die
finden eine ganz andere Resonanz als im eigenen Land. Beispiele hierfiir gibt es Alternative des realen Humanismus gegen die imperialistische Verfallskultur bidet,
in jungster Zeit mehr als genug. Es geniigt, an Gastspiele von DDR-Theatern in zu paralysieren. Er ist seinerseits um die Schaffung einer kulturpolitischen Strate-
der BRD in Stiicken von Goethe oder Gorki zu erinnern, die als Aufruf zur Besin-
nung auf die eigene Kraft, als Appell zur Gewinnung eines revolutionaren Stand- ¢ Auf die andere Seite dieses Problems, auf die notwendigerweise zu verstirkende Ten-

denz zur kulturellen Integration innerhalb der sozialistischen Staatengemeinschaft macht
insbesondere John aufmerksam (Vgl. John, E., Die Leninsche Theorie der zwei Kulturen* Vgl. dazu den Protest der progressiven Kulturzeitschrift ,kiirbiskern“: An die Schrift- ihre schdpferische Anwendung und theoretische Weiterentwicklung in der Kulturpolitikstellerverbénde der Ruménischen und Jugoslawischen Volksrepublik, in: kiirbiskern, H. 3, der SED und der Regierung der DDR, in: Lenin und die Wissenschaft, Bd. |, Berlin 1970,1969, S.566 bis 570. S.351 ff).
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gie gegen die sozialistische Kultur, insbesondere gegen den sozialistischen auswértigen Kulturpolitik beileibe kein Wandel ein. Die alten ZielvorstellungenRealismus und dessen Menschenbild bemiiht.
plieben unverandert, wurden aber doch taktisch — entsprechend jener Rolle, die4. Die Rolle der elektronischen Massenmedien wachst. Mit ihren bereits heute
der SPD und FDP in der Klassenauseinandersetzung zugedacht ist — modifiziert.ganze Erdteile erreichenden Sendefrequenzen werden sie als Trager von Ideo-
So kam es denn auch in den Debatten um die Weiterentwicklung dieses Bereichslogien wirksam und tragen diese Ideen immer mehgauch in kulturell-kiinstlerischer
der AuBenpolitik kaum zu substantiellen Meinungsverschiedenheiten zwischen denForm vor.

systemkonformen Bundestagsparteien, wohl aber zu Diskussionen um Nuancen,Daraus folgt, daB Kultur heute ein strategischer Hauptabschnitt des politisch- Methoden und Tempi bei der Durchfiihrung dieser oder jener MaBnahme.ideologischen Klassenkampfes geworden ist. Die Beschéftigung mit der Lenkung Bestimmend fir die auswértige Kulturpolitik der beginnenden siebziger Jahreund Leitung der Bonner auswartigen Kulturpolitik ist deshalb langst nicht mehr
wurden die Erfahrungen im Rahmen der ,neuen Ostpolitik“. Willy Brandt formu-Sache weniger Spezialisten der BRD oder Angelegenheit einzelner Ressorts in lierte das Grundanliegen in seiner Regierungserklarung am 28. Oktober 1969 so:verschiedenen Ministerien. Sie ist vielmehr Bestandteil der allgemeinen Regie- Die Darsteliung der deutschen Kultur im Ausland wird sich kiinftig starker daraufrungspolitik der BRD, unterliegt zentralen Richtlinien und weckt heftige Diskus-
richten, anderen Vélkern neben den unvergénglichen Leistungen der Vergangen-sionen bis in den Bundestag hinein.
heit ein Bild dessen zu vermitteln, was in dieser Zeit des Ubergangs auch inDie auswirtige Kulturpolitik der BRD wird seit langem von fiihrenden Bonner | Deutschland an geistiger Auseinandersetzung und fruchtbarer Unruhe téglichePolitikern aller Schattierungen als ,dritte Biihne* der AuBenpolitik (neben Diplo- Wirklichkeit ist,"matie und Wirtschaft), als ein tragender Pfeiler der AuBenpolitik* (Willy Brandt)’ Diese knappe Formulierung weist ganz deutlich auf die Kontinuitat der in denbezeichnet. Sie ist Teil des Expansionsprogramms und Ausdruck einer verstérkten sechziger Jahren unter sozialdemokratischer Mitwirkung in der ,GroBen Koalition®Aggressivitat des westdeutschen Imperialismus, der seine alten Klassenziele iiber entwickelten auswértigen Kulturpolitik hin. Sie enthalt sowohl den Appell, diegeistig-kulturelle Infiltration und Diversion durchsetzen méchte, nachdem seine Gegenwart stérker zu akzentuieren als auch die Kulturleistungen der Vergangen-Versuche, den Sozialismus mit Gewalt .zuriickzurollen®, gescheitert sind. Uber heit weiter zu propagieren. Zugleich verficht Brandt die Idee der nationaleneine lingere Periode hinweg méchte man die sozialistische Staatengemeinschaft Représentanz durch die BRD bzw. die Idee von der Alleinvertretung im kulturellenspalten, die Sowjetunion isolieren, einzelne Staaten herausbrechen und sie dann Bereich (,Deutschland“) und die These von der kritischen Selbstdarstellungdem imperialistischen Europa zuschlagen. Dabei bedient man sich derEuropaidee {

(»fruchtbare Unruhe“). Es gehért zum Reformkonzept dieser Koalitionsregierung,und betont die Zugehdrigkeit der Lander des Balkans zum ,abendlandischen daB auch im Bereich der auswirtigen Kulturpolitik einiges ,erneuert” wird. DerKulturkreis“, appelliert an ein ,mystisches europaisches Zusammengehérigkeits- Regierung geht es darum, Inhalt, Organisation und Finanzierung der auswartigengeflhl”.* Schrittfiir Schritt hofft man so auf die
,Aushéhlung* des Sozialismus von Kulturpolitik den neuen Anforderungen anzupassen, die sich aus den ostpoliti-innen heraus.

| schen Zielen und Absichten des Imperialismus der BRD ergeben und daraus einSo wird die Kulturpolitik zum Bestandieil der langfristig angelegten Strategie des | etwas andersartiges System der kulturpolitischen Auslandsaktivitat zu entwickeln,Imperialismus der BRD gegen den Sozialismus. Gerade die Kulturpropaganda im das mit mittel- und langfristigen Planungen und nach regionalen SchwerpunktenWweitesten Sinne des Wortes erscheint auBerordentlich gut geeignet, auf lange arbeitet und ein besseres Zusammenspiel der Organisationen und InstitutionenSicht, unabhéngig von aktuellen Tagesereignissen, die Ideologie des Imperialis- sichert.®mus zu verbreiten. ,Der politische Ertrag der kulturpolitischen Bemiihungen flieBt Berthold Martin, Experte der CDU/CSU auf kulturpolitischem Gebiet, nannte imnicht schnell, aber er flieBt eine Generation lang.” Das ist es, was Franz Joseph Bundestag einige Motive, warum es zu dieser Umgestaltung kommen miisse:Straub mit ,Denken in den Dimensionen eines historischen Prozesses” zur Politik und Kultur miiBten enger miteinander verflochten werden, zumal die Bedeu-Durchsetzung seiner Europakonzeption umschreibt.® Und Martin Rehs, General- tung der Kultur wachse: ,Man kann im ganzen sagen, daB das &konomischesekretar des Stuttgarter Instituts fiir Auslandsbeziehungen, schrieb: ,Gute AuBen- Element in den auswirtigen Beziehungen gegenwartig zuriickzutreten beginntpolitik ist schwerlich durchfiihrbar, wenn ihr nicht in kultureller, zwischenmensch- hinter den kulturellen Beziehungen und Méglichkeiten, die darin stecken.“* Auchlicher Beziehung der Boden bereitet wird." Die auswrtige Kulturpolitik leistet die imperialistische strategische Linie des Nationalismus (getarnt unter der Lo-so gewissermaBen Pionierarbeit fiir die eigentliche Politik des Imperialismus; sie sung von der ,Einheit der deutschen Nation und der deutschen Kultur") hat imdient der Verschleierung der tatséchlichen Ziele unter der Losung des ,Briicken- Kampf gegen die wachsende Autoritit der DDR ihre Auswirkungen aufdie aus-schlages" und der
,Transformation*.

wartige Kulturpolitik der BRD. Im Grundanliegen dieser Ziele gibt es zwischenMit dem Regierungswechsel in der BRD im Herbst 1969 trat in diesen Zielen der Regierung und Opposition keinerlei Unterschiede.
7 Brandt, W., Ziele und Wertvorstellung der Auswartigen Kulturpolitik, in: Bulletin desPresse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Bonn, Nr.124 vom 3. November
5 Ke, mperitstichoModellvorstellungen den sro zum Problem der europaischen '? Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Bonn, Nr.132 vom
’ os msriatonJftoi,1513 or gegonwartigen Weltpolitik, in: Jahr- " al E., Auswirtige Kulturpolitik der Brandt/Scheel-Regierung, in: doku-
-

buch der auswartigen Kulturbeziehungen, Bd. Il, Bonn 1965, S. 14.
mentation der zeit, H.11, 1970, S.18 ff.

itzung, Bonn, 18. Novem-
StrauB, F.J., Entwurf fir Europa, Stuttgart 1966, S. 45.

 Protokolle des Deutschen Bundestages, 6. Wahlperiode, 15. Sitzung
'! Zeitschrift fiir Kulturaustausch, H. 2, 1967,S. 121.

ber 1969, S.539.
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Die sogenannte zwischenstaatliche Gesellschattspolitik anderen sozialistischen Staaten ein giinstigeres Klima in Europa iiberhaupt ent-
wickelt hat. Eben das ist der Punkt, an dem der Imperialismus der BRD hofft, mitSo wird die SPD/FDP-Regierung auch in diesem Bereich zum Vollstrecker bereits Hilfe der rechtssozialdemokratischen Fiihrer wieder aus der Defensive heraus-friher eingeleiteter Reformprozesse, die ein flexibleres Reagieren auf die ge- zukommen.anderte Weltsituation, eine geschicktere Anpassung ghrantieren sollen. Zu diesem Dabei sei auf die Doppelfunktion der Bonner auswartigen Kulturpolitiker alterZweck bedient man sich in letzter Zeit des Begriffes der ,zwischenstaatlichen und neuer Pragung aufmerksam gemacht. Sie 14Bt sich kennzelchnenGesellschaftspolitik”, den der FDP-Politiker Dahrendorf an die Stelle des offen-
— als Vorbereitung politischer Beziehungen bzw. als Versuch, den politischenbar diskreditierenden Begriffes der ,auswartigen Kulturpolitik“ setzen mdchte Handlungsspielraum des Imperialismus auszudehnen undund der sicherlich mit seiner ,Gesellschaftspolitik der Offenheit” der »Politik der — als direkte Einmischung in die inneren Angelegenheiten der sozialistischen

Ubernationalen Verbindungen" korrespondiert. Dabei geht es keineswegs nur Staaten iiber die ideologische Diversion. Das liegt ganz im Sinne jener zyni-um eine formale Namensénderung (der Bequemlichkeit halber behalt man sogar schen Worte des CDU-Politikers Ernst Majonica:~auswartige Kulturpolitik” als alten Terminus technicus bei), sondern um die ,Daher ist auch der staatliche Kulturaustausch ein wertvolles Instrument, um denerklarte Absicht, ,von einer AuBenpolitik der Staaten zu einer AuBenpolitik der Eisernen Vorhang geistig zu durchdringen ... Wir sollten alles tun, um die Zwei-Gesellschatten zu kommen“. In diesem Sinne glaubte Dahrendorf davon spre- fel zu bestarken, daB der kommunistische Weg der richtige sei. Mdgen die An-chen zu miissen, daB ,die zwischenstaatliche Kultur- und Gesellschaftspolitik, sétze auch noch so klein sein, sie missen genutzt werden."* Inzwischen wirdalso die wechselseitige Vermittlung von Informationen aus allen Bereichen des das Ganze von der SPD/FDP-Regierung etwas verschleiert formuliert; in dersozialen Lebens”, sogar eine Schiiisselstellung in der Politik einnehme.” Uber- Sache aber (das ist wohl ein Anliegen der antikommunistischen Beschliisse der
setzt man das in Klartext, so ergibt sich der Versuch, einen Frontalangriff zur SPD) ist das gleiche gemeint.Propagierung reaktionérer biirgerlicher Ideengiiter in sozialistischen Landern Erster Kernpunkt dieser inhaltlich in sogenannten kulturpolitischen Leitsétzen derkonzeptionell zu begriinden. Bundesregierung zusammengefaBten Konzeption ist die Ausweitung des Kultur-Fir sozialistische Kulturpolitik beachtenswert sind dabei besonders Jjene Absich- begriffes. Walter Scheel prazisierte: ,Wir fassen den Kulturbegriff weiter, als es
ten, die diese Konzeption im Bereich der Ostpolitik verfolgt. Es gehe darum — bisher Ublich war. Wir miissen den bisher giiltigen &sthetisch-akademischen Rah-
so Dahrendorf —, ,die trotz der Massenmorde des letzten Krieges noch verblie- men sprengen und die Kulturarbeit auf alle Bereiche internationaler und gesell-benen Erinnerungen an gemeinsame Traditionen zu wecken und zu erneuern, um schaftlicher Zusammenarbeit erstrecken. Kultur ist kein Privileg mehr fir wenige,auch so das groBere Europa, in dem wir die Lésung bestehender Gegensétze und sondern ein Angebot fir alle. Wir diirfen nicht in Ehrfurcht vor Diirer, Bach undSpannungen suchen, sichtbar zu machen“.*® Auch die Europaidee muB also fiir Beethoven sitzen bleiben, wir miissen Interesse aufbringen fiir brennende Fragendieses Konzept herhalten. ,Bescheiden riickt man heute die Darstellung der der Gegenwart, darunter Erwachsenenbildung, Bildungshilfe, Schulreformen, Um-BRD in den Hintergrund, wenn etwa Hans Georg Steltzer, derzeit Leiter der Ab- weltprobleme.“** So wird der biirgerliche Kulturbegriff {iber seinen sonst iiblichenteilung Auswartige Kulturpolitik im Auswartigen Amt der BRD, zur Leitlinie er- Begriffsinhalt (Kunst und Literatur) ganz wesentlich ausgedehnt. Zu ihm gehérenklért, es gehe nicht nur darum, ,dem Ausland die kulturelle Entwicklung in — nach Martin (und auch hierin offenbart sich die Identitat der Auffassungen zwi-Deutschland zu vermitteln, sondern auch Europa als geistige Einheit sichtbar wer- schen Regierung und Opposition) — Schule, Bildung, Wissenschaft, Zeitung,den zu lassen”. Und Walter Scheel, der den unerschiitterlichen Zusammenhalt Funk, Film, Fernsehen, &ffentliche Meinungen, Weltanschauungsfragen, Frauen-mit dem Westen als eine Voraussetzung erfolgreicher Ostpolitik ansieht, rechnet fragen, Sport usf., kurz: das Ganze des menschlichen Lebens“.?* Auch hier erfolgthier besonders mit der ,Betonung der Rolle der Kulturpolitik bei der Herausbil- — uneingestandenermaBen freilich — eine ,Konzession an den seit langem indung eines europdischen Gemeinschaftsgefiihls, das auf dem Kerneuropa’ der marxistisch-leninistischen Theorie und Praxis giiltigen Kulturbegriff.(I! = E.H.) der Europaischen Gemeinschaft aufbaut" Kultur bleibt somit nicht mehr nur auf eine imagindre Gegeniiberstellung vonDer Sache nach wird diese ,zwischenstaatliche Gesellschaftspolitik” seit lange- Hoch- und Massenkultur, von Goethe und Grass, von Beethoven und Beat be-
rem praktiziert, allerdings scheint fiir bestimmte imperialistische Kreise erst jetzt schrénkt. Dieses neue Konzept erfaBt vielmehr sowohl die biirgerliche Reprasen-der Zeitpunkt gekommen zu sein, an dem man von Experimenten zu einer brei- tativkunst in Vergangenheit und Gegenwart als auch die Unterhaltungsmusik, dieteren ,Erprobung” iibergehen mdchte. Nicht zuletzt glaubt man dem jetzt auch Sinfonie und den Schlager. Nicht zuféllig wurde im Bundestag auch die Forde-deshalb nihertreten zu kénnen, well sich durch die Unterzeichnung der Vertrage rung nach einem westdeutschen Clown Popow erhoben, der in heiterer Form fiirUdSSR - BRD und Volksrepublik Polen - BRD sowie durch Verhandlungen mit die BRD werben konnte.* Zugleich aber werden mit der Ausweitung des Kultur-

begriffes auf Bereiche wie Wissenschaft, Bildung, Erwachsenenbildung, Sport,
) .

. Touristik usw. esoterische, nur auf eine Elite begrenzte Tendenzen {iberwunden;’ hpi aygged und Staatskonzeption Ralf Dahrendorfs, in: dokumen-
Kultur wird als Reflex der gesamten kulturellen und geistigen Lebenswirklichkeit. Broniciss deutschen Bundestages, a. a. O., S.542,

» st © 1966, S. 105,» Ebenda, 5.542.
. kn 1 2 Blot des. Presserund iomationsamtosderBundssregioruns. Benn, Nr.10 vom

3
Steltzer, H. G., Zur Auswirtigen Kulturpolitik, in: liberal, 1970, S. 274.

27. Januar 1971, S. 86.Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Bonn, Nr.10 vom 2 Protokolle des Deutschen Bundestages, a.a.O., S.538.27. Januar 1971, S. 85.
2 Ebenda, S. 546.
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der Gegenwart begriffen und fir imperialistische Ziele entsprechend eingesetzt. listisch gesinnte Kréafte zu integrieren: ,Selbstkritik kann die bessere Art der
Freilich immer als Zusammenarbeit" getarnt. Selbstdarstellung sein. Sie bringt den Ruf der Ehrlichkeit, den Stempel der Objek-
Zweitens ist mit dieser Konzeption eine Ausweitung der Zielgruppen verbunden, tivitat.“** Nicht unwesentlich fiir diese Art von Kulturpolitik sind vor allem auch
an die sie sich richtet. Nun war man sich ja bereits in den sechziger Jahren in die Ideen der rechten Sozialdemokraten, die in besonderem MaBe aktiv an der
den Kreisen der imperialistischen Diversionsspeziaffsten einig, daB man sowohl Aushéhlung und Unterwanderung des sozialistischen Lagers mitwirken und von

konzentriert ganz bestimmte Bevélkerungs- und Berufsgruppen im Sozialismus deren Handeln man sich seitens der imperialistischen psychologischen Kriegs-
erreichen miisse als auch die Bevdlkerung insgesamt. Diese Differenziertheit des flhrung unter bestimmten Schichten in den sozialistischen Landern Wirkungen
Herangehens |4Bt sich seit eh und je an der Wirkweise imperialistischer Rund- erhofft.
funkstationen verfolgen. In der Kulturpolitik gegeniiber den sozialistischen Lan- | Zugleich mochte die Bonner auswartige Kulturpolitik im Ausland die Illusion einer
dern dagegen arbeitete man vornehmlich darauf hin, reaktionére undrevisionisti- einheitlichen ,gesamtdeutschen” Kultur schaffen. Dabei spekuliert man sowohl
sche Elemente zu beeinflussen.® Heute nun — obwohl das zuletzt genannte Prin- auf das hohe Ansehen, das deutsche humanistische Kulturleistungen der Vergan-
zip durchaus beibehalten wird — versucht man, mit den Mitteln auswartiger Kul- genheit in der Welt genieBen, als auch auf die Unkenntnis {iber die gegensétz-
turpolitik breite Massen der Werktatigen in den sozialistischen Staaten zuerrei- liche Kulturentwicklung in der DDR und der BRD. Der Bonner Staat wird still
chen und ideologisch im biirgerlichen Sinne zu beeinflussen. In diesem Sinnsoll schweigend mit Deutschland gleichgesetzt; die westdeutschen Biirger sollen als

jeder Birger der BRD zum ,Kulturtrager”, zum Trager kapitalistischer Lebens- Représentanten, als ,Biirger des wahrhaft unteilbaren deutschen Kulturkreises"®®
weise werden, ohne daB er freilich unbedingt ein Befiirworter der Politik der BRD | auftreten. Der westdeutsche Exportindustrielle D. W. von Menges prazisierte diese
sein miiBte. Brandt hat allerdings eine Pramisse formuliert: Diese Reisenden Idee:

, Ich bin der Auffassung, daB man Kulturpolitik nur als einen gesamtdeut-
miissen ,ein realistisches SelbstbewuBtsein des Westens und die Kenntnisse der | schen Auftrag begreifen kann."®

spezifischen Uberlegenheit seines Bildes vom Menschen” besitzen.* AuBerdem soll nach dieser ,zwischenstaatlichen Gesellschaftspolitik” die BRD
Neben anderen Methoden nimmt der Massentourismus einen besonderen Platz systematisch zu einem ,Umschlagplatz* fir auslandische Nationalkulturen im
ein: gelegentlich hat man ihn sogar als ,Motor* bezeichnet*” Der frontale Ver- Sinne der von Klaus Mehnert bereits vor Jahren entwickelten ,Kulturpolitik an-

gleich des 4uBeren Lebensstandards, westlicher Zeltausriistungen und Autos, dersherum” ausgebaut werden. Was es damit auf sich hatte, umschrieb Walter
fremder Gebrauchs- und Luxusgegensténde der verschiedensten Art sollen nach Scheel am 22. Januar 1971 vor dem Kulturpolitischen Beirat des Auswaértigen
Meinung der imperialistischen Ideologen Sehnsucht nach dem Westen schaffen, Amtes: ,Ohne Forderungsbereitschaft fir fremde Kulturen und Kiinste werden
sollen als Verlockung und Veriiihrung wirken. Hier tritt die Fassade des Westens wir mit unserem eigenen kulturellen Angebot vor fremden Tiiren sitzen bleiben."®t
wiederum mit jener ,Schaufensterfunktion® in Erscheinung, die den Birgern der Folglich bemiiht man sich in der BRD seit Jahren um die Edition polnischer,
DDR aus der Zeit vor dem 13. August 1961 noch gut in Erinnerung ist, als West- tschechoslowakischer und anderer Literaturen, veranstaltet polnische Plakat-
berlin als ein besonderer Storfaktor gegen den Sozialismus unter den Bedingun- ausstellungen und sowjetische Hérfunkwochen.

gen der offenen Grenze fungierte. Man méchte in das sozialistische Lager den Hier wirkt also eine besondere Wechselbeziehung, die von den biirgerlichen Poli-
Hauch der weiten (westlichen) Welt“ einschleusen, um so eine Atmosphare der tikern und Ideologen durchaus ungewollt — der sozialistischen Kultur eine Chance
Entideologisierung und der dem Sozialismus fremden apolitischen Haltung zu zur Ausweitung und Verbreitung im imperialistischen Herrschaftsbereich gibt.
schaffen, um so neue BewuBtseinsentwicklungen zu stéren und ausschlieBlich an Natiirlich liegt in dieser ,Kulturpolitik andersherum” fiir die herrschende Schicht
dem Konsum orientierte Verhaltensweisen zu férdern. In die Rezeptur zur Be- ein Risiko, denn auf diese Weise werden offenkundige kulturschépferische Lei-
einflussung der Bevélkerung in den sozialistischen Staaten reihen sich dann sol- stungen der befreiten Volker, die den Sozialismus und Kommunismus unter Fiih-
che Aktionen ein, wie die Bonner Bemiihungen um ein Europaisches Jugendwerk, rung marxistisch-leninistischer Parteien aufbauen, direkt ohne Umwege iiber zwei-
aber auch — als Beispiele aus jiingster Vergangenheit — die Beethoven- und felhafte biirgerliche Manipulationen bekannt. So kann die Kraft des sozialisti-
Diirer-Ehrungen. schen Kunstwerkes, die Gewalt der marxistischen Idee unvermittelt in einer von

Insgesamt soll ein neues Bild der Bundesrepublik als eines friedfertigen, gelau- der imperialistischen BewuBtseinsindustrie ausgefilliten Welt wirksam werden,
terten Staates gezeigt werden, der die Lehren aus der Geschichte gezogen und wenngleich sie es natiirlich angesichts der Ubermacht eben dieser Konzerne
sich als friedliebender Staat in die internationale V8lkergemeinschaft eingeordnet schwer haben, den durch eine jahrelange, bis heute noch andauernde Verketze-
hat. Dieses neue Bild der Bundesrepublik, das sowohl nach innen (im Rahmen

der »freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung®)als auch nach auben(als »vor- 50 Ross, W., in: Zeitschrift fiir Kulturaustausch, H.1, 1966, S. 5.
kampfer" fiir eine ,europdische Friedensordnung®) eifrig propagiert wird, schlieBt > Lahr, R., Die kulturelle Aufgabe Deutschlands .

.
., a.a.O., S.14.

die kritische Selbstdarstellung ein, von der man sich gréBere Glaubhaftigkeit er- Busianas aries, H.3, 1965, 8.7. Uber weitere Probleme der auswirtigen Kulturpolitik
hofft. In diese Zielsetzung versucht man auch demokratische und antiimperia- ohoSethe Va aunWot onurd=n Snaster Stills sustnyihar

Kulturpolitk, In: Deutscho AuBenpolitk, FH. 7. 1063. 831 17: Heckel, EB lene swartigen
-

I

Pp 3 ; , S.831ff.; Heckel, E., Kulturpolitische
25 Vigl. dazu ausfilhrlich Arbatow, G.A., Ideologitscheskaja borba w sowremennych mesh- Expansion, in: Weimarer Beitrage, H.11, 1970, S.85f.; Wroblewski, T.S., Polityka kul-
dunarodnych otnoschenijach, Moskau 1970, S.167 ff.

]

turalna abu parstw niemieckich wobec socjalisticznych krajéwEuropywschodnie] in:
2 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, a.a.O., S.86. 5 Przeglad zachodni, H. 5-8, 1970,S. 1960ff. "

27 Spinmarke, U., und F. Mager, Kunst zwischen Ost und West, in: Ill. Frankfurter Hefte, Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Bonn, Nr.10 vom
Frankfurt 1968, S. 260.

27. Januar 1971, S. 86. +
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rung alles Sozialistischen und Kommunistischen wirkenden Nebelvorhang zu sozialistischer Kulturentwicklung lben heute schon eine méchtige Ausstrahlung
durchdringen. Zudem versucht die Bourgeoisie, diese erzwungene Wechselwirkung aus und beweisen die Sieghaftigkeit der sozialistischen Ideen in diesem Bereich
in ihrem Sinne abzufangen und das mégliche Risiko zu verringern: durch relativ menschlichen Zusammenlebens. Ein von sozialistischen Positionen aus gefiihrter
geringe Auflagen der Werke, durch Hervorhebung bgstimmter nichtsozialistischer Kulturaustausch mit den kapitalistischen Staaten Europas fiihrt — bei aller Un-
Kunstrichtungen, durch verzerrte Auswahl und  Horetationen. vereinbarkeit von biirgerlichem und sozialistischem ldeengut — auch zur Entwick-
Es kann in diesem Zusammenhang nicht unsere Aufgabe sein, alle Einzelheiten lung der politischen Zusammenarbeit zwischen den Staaten und Vélkern.
dieses Konzeptes auswartiger Kulturpolitik nachzuzeichnen und ihre gesellschaft- Zum anderen wird aber erkennbar, daB das MiBbehagen iiber die konservativen
liche Bedingtheit, ihren Diversionscharakter, ihre wahren Absichten zu zeigen. So und neofaschistischen Tendenzen in der imperialistischen Bundesrepublik heute
miissen Fragen der Organisation der Konzentration auf bestimmte Regionen, der in aller Welt so groB ist, daB selbst das Netz offizieller und nichtoffizieller Bonner

Kaderausbildung und -gewinnung, der Finanzierung usw. auBer acht gelassen Institutionen und Organisationen, die mit dem Kulturaustausch befaBt sind, dem
werden. Nur auf zwei Momente sei noch ausdriicklich aufmerksam gemacht: Statt Rechnung tragen, indem sie von sich aus einige (allerdings nicht allzu vielel)
der prominenten ,Vorzeigeidioten“, von denen Heinrich Béll seinerzeit gespro- Probleme des verfaulenden imperialistischen Systems wenigstens im Ansatz kri-
chen hatte, sucht man jetzt aktive Firsprecher fiir die Politik der Sozialdemokra- tisch zeigen missen.

tie in die sozialistischen Staaten Europas zu entsenden (ohne freilich auf Oppo- Drittens aber wird hier deutlich, wie man aus der Not eine Tugend machen méchte
sitionelle wie Boll zu verzichten). Dem einen, Giinter Grass, dem Paradepferd der und Uber das Konzept ,zwischenstaatlicher Gesellschaftspolitik® in der Maske
SPD-Kulturpolitik, sollen weitere gleichgeschaltete Propagandisten der rechten des selbstkritischen, ehrlich ringenden Biedermann (als einer anderen Form der
Sozialdemokratie zur Seite gestellt werden. Das war wohl auch eine Aufgabe, die Selbstdarstellung) vielleicht doch noch glaubt, die EinfluBsphére des Sozialismus
sich Willy Brandt auf dem Stuttgarter SchriftstellerkongreB im November 1970 verringern zu kénnen.

gestellt hatte, als er um die Mitwirkung der Schriftsteller, um ihr aktives Engage- Hieraus ergibt sich, daB in dem MaBe, wie der Imperialismus zur friedlichen Ko-
ment fiir die Durchsetzung seiner Ostpolitik warb.”* existenz, zum friedlichen Nebeneinanderleben mit den sozialistischen Staaten
Und auf ein zweites sei hingewiesen: Fiihrende Bonner Politiker, so Katharina gezwungen wird, sich die Klassenauseinandersetzung verscharit und véllig gesetz-
Focke, motivierten den Ubergang zu einer ,zwischenstaatlichen Gesellschaftspoli- maBig im okonomischen und geistig-kulturellen Bereich ausgetragen wird. Die
tik“ mit der ,ehrlichen* Absicht der BRD, in der Konfrontation der Gesellschaften auBere Friedenssicherung des sozialistischen Aufbaus, die durch ein System der
offen das Kritikwiirdige in der BRD darzustellen: ,Wer wollte bersehen, da die européischen kollektiven Sicherheit zu erreichen ist und dem als Vorstufen Ge-
Auswartige Kulturpolitik und Kulturpropaganda, die glanzvolle Pflege des kultu- waltverzichtserkldrungen sowie bi- und multilaterale Vertrdge vorausgehen kén-
rellen Erbes und der Volkskunst ebenso wie die Herausstellung technischer und nen, bedeutet aber nicht, daB der Imperialismus auf die Durchsetzung seiner
wissenschaftlicher Errungenschaften oft 6ffentlichkeitswirksamer sind als das Zur- Pléne verzichtet. Der synthetische, auf den ganzen Menschen gerichtete Charak-
Diskussion-Stellen der anderen Aspekte gegenwdrtiger Gesellschaften. Gerade ter der Kultur und die langfristige, bewuBtseinsbildende Wirkung kultureller Fak-
fur uns Deutsche ist es nicht immer einfach, nicht nur mit unserer sogenannten toren sind in der Hand der stabsméBig geflihrten imperialistischen Diversion
(I! — E. H.) unbewaltigten Vergangenheit leben zu miissen, sondern vor allem den geféhrliche Waffen, um den Aufbau des Sozialismus zu stéren. Die sozialistischen
Mut zu haben, auch unsere weiterhin noch unbewaltigte Gegenwart und Zukunft Staaten sind sich dieser Gefahr wohl bewuBt, zumal nichts zahlebiger ist als das
den anderen mit der Bitte um Verstandnis und im Zeichen internationaler Ahn- kleinbiirgerliche BewuBtseinselement im geistig-kulturellen Leben. Unverséhn-
lichkeit der zugrundeliegenden Tendenzen zu demonstrieren. Solche Offenheit licher Kampf um friedliche Koexistenz und Kampf gegen die biirgerliche Ideologie
wird nur zu oft miBbraucht: die freimitig gezeigten Probleme werden als system- bilden deshalb eine Einheit.
immanente Schwachen verketzert und mit dem &uBeren Glanzbild anderer Gesell- Aber es gibt zwei Faktoren, die die ideologische Diversion des Gegners nicht
schaften und Ordnungen konfrontiert.“* zum Zuge kommen lassen: Die aus Einsicht in die Gesetzmé&Bigkeiten der Gesell-
Das ist ein auBerordentlich interessantes Eingesténdnis und fiihrt zum Ausgangs- | schaft erwachsene marxistisch-leninistische Parteilichkeit und die sich standig
punkt unserer Betrachtungen zuriick. Es beweist namlich zum einen, wie sehr eine festigende sozialistische BewuBtseinsbildung unserer Werktatigen, deren Fort-
aktiv gefiihrte sozialistische auswartige Kulturpolitik die Imperialisten zum Riick- schritte auf dem VIII. Parteitag der SED so eindrucksvoll sichtbar geworden sind.

zug treibt, sie ganz offensichtlich in Verlegenheit bringt. Pflege, Ausweitung und Die Uberlegenheit der in sich geschlossenen marxistisch-leninistischen Welt-
Vertiefung der kulturellen und wissenschaftlich-technischen Beziehungen im ge- anschauung in ihrer weltverandernden Kraft ist unbestreitbar. Es kommt darauf
samteuropéischen Rahmen zwischen den sozialistischen und kapitalistischen an, mit ihrer Hilfe alle imperialistischen Diversionsversuche zunichte zu machen.
Staaten, wie es .durch die sozialistische Staatengemeinschaft auch iber eine Nachdruck aus: Wiss. Z. Karl-Marx-Univ. Leipzig, Ges.- u. Sprachwiss. R.,
europdische Sicherheitskonferenz angestrebt wird, wird ganz sicherlich die Uber- 21.Jg. (1972), H. 2.

legenheit der sozialistischen Kultur verdeutlichen. Die glanzvollen Leistungen

*2 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Bonn, Nr.163 vom
25. November 1970, S. 1729 ff.

* Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Bonn, Nr.103 vom

31. Juli 1970, S.1007.
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Arbeiterjugend und WeltjugendfestspieleSOZIALISTISGHE POLITIK
a

Politisch-8konomische Analysen, Diskussion, Bgrichte und Dokumentation

- Zentrale Zielsetzung des Festivals:
Einigung der fortschrittlichen Jugend

19 Paul Boccara: Entwicklung und Organisation der Wirtschaft in der fort-
Im November 1972 trafen sich in Moskau Vertreter von 271 Jugendorganisationenschrittlichen Demokratie, der revolutionsren Obergangsphase zum [ aus 115 Léndern zur Weltkonferenz der arbeitenden Jugend unter dem Motto:

(August72) Sozialismus/Kyoichi Maekawa: Die Abhéngigkeit des japanischen Mo- ,Die werktétige Jugend in der gegenwirtigen Gesellschaft und ihr Kampf um
nopolkapitals vom US-Imperialismus und die neue Phase seiner mili- Rechte, sozialen Fortschritt, nationale Unabhéngigkeit und Frieden." Die Jugend
taristisch-imperialistischen Wiederbelebung. [ der Bundesrepublik war in Moskau reprasentiert durch Delegationen der Ge-
Albert Engelhardt: Sozialistische Skonomische Integration/llan Reisin: Zur Dis- werkschaftsjugend (DGB),der SDAJ, der Falken,der Jungsozialisten, der Jung-
kussion neuerer Probleme der Imperialismus-Analyse/Peter Romer:ZurThese demokraten und der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste.
des Funktionswandels des allgemeinen Gesetzes im Aufsatz zur ,Sozialstaats- In der AbschluBerklarung des Welttreffens wird als zentraler Gedanke ausgespro-
illusion” (SOPO 6/7)/Werner Goldschmidt: Klassenkémpfe in Frankreich heute. chen: ,Die Jugend zeigt lebhaftes Interesse an der Festigung der gemeinsamen
Ein neues Manuskript von Karl Marx Aktionen und Zusammenarbeit in den Reihen der Arbeiter- und Gewerkschafts-

bewegung, an der Vereinigung aller Krafte, die fiir sozialen Fortschritt, Demo-
kratie und Frieden kdmpfen. Als aktiver Teilnehmer des antiimperialistischen

Politik und Okonomie in Westberlin nach dem Vierseltigen Abkommen: Kampfes tritt sie fiir die allseitige Festigung der internationalen Solidaritit und20 Kathrin Schran: Sackgassen und Perspektiven fiir Westberlin/Sonja der Einheit derantiimperialistischen Krafte ein."
}

(Oktober 72) Piron: Die Westberliner Arbeiterklasse/Kyoichi Maekawa: Die allseltige Die Konferenz erklarte sich solidarisch mit dem Kampf der Werktatigen Jugend
Entfaltung des staatsmonopolistischen Kapitallsmus und dle hohe K we vandem, In ioc das sap ol Je Yongeherrschen: lessampf ermdglichte es, in einer Reihe entwickelter kapitalistischer Lander einigei Monopolkapiltals in Japan.Almulation des P pltals Pp!

] i

konkrete Resultate in der Verbesserung der Lebensbedingungen und der Erwei-
Klaus Pickshaus: Dockerstreik in GroBbritannien/Wolfgang Ehrhardt:Diechile- terung der demokratischen Rechte der Werktatigen zu erlangen. Diese Errungen-
nische Auslandsschuld als entscheidender Hebel des Imperialismus/Astrid Rai- schaften &nderten nichts an dem Charakter der sozialen Struktur dieser Lander,ssf,hiens:Reines sivas:Lehrerausbildung und*poliisciver Xampi/Meret Geld: jedoch sie festigten die Positionen der fortschrittlichen Krafte fir ihren kiinftigen

- schmidt: Klassenkdmpfe in Frankreich heute.
| Kampf. "2

{
Die Teilnehmer des Welttreffens — eines wichtigen Marksteins in der Vorberei-

lian Reisin: Zur Diskussion neuerer Probleme der Imperiallsmus-Ana- tung der X.Weltfestspieleder Jugend und \3nidsnten 1973 inlBerin i brachten
/Thomas Funke: Zur Entwicklung Westberlins 1945-1972

zum Ausdruck, daB sie iiberzeugt seien von der Notwendigkeit und Méglichkeit,lyse (Teil 1) : .Wege zur Verstarkung gemeinsamer Aktionen zum Schutz der Rechte der werk-
Georg HauB, Volker Peschke, Peter Wille: Hochschulkampf in Westberlin/ tatigen Jugend zu suchen’ — auch und vor allem in der Vorbereitung und Durch-
Richard Albrecht: Wer wen? — Mehr als ein Argernis aus dem Verlag ,neue filhrung des Festivals. Die breite Teilnahme von Jugendorganisationen am Mos-
kritik/ Richard Albrecht: Marzkémpfe im Ruhrgebiet 1920/Volker Gransow: kauer Treffen war ein Ausdruck der wachsenden Bereitschaft zum gemeinsamen
Informationen {iber die Kapitalismustheorie in der DDR?

Handeln der Jugend auf nationaler und internationaler Ebene, ungeachtet be-
stehender Meinungsverschiedenheiten in verschiedenen Fragen. Dies ist auch
die zentrale Zielsetzung im Aufruf des Internationalen Vorbereitungskomitees22 erscheint im Februar
zur Vorbereitung der X. Weltfestspiele:
«Wir rufen jetzt die jungen Manner und Frauen aller Lander auf, sich durch Aktio-
nen und eine moglichst breite antiimperialistische Einheit auf die X.Weltfest-

-
' AbschluBerklarung der Konferenz ,Die werktatige Jugend in der gegenwirtigen Gesell-Verlag und Vertrieb SOZIALISTISCHE POLITIK GmbH schaft und ihr Kampf fiir ihre Rechte, sozialen Fortschritt, nationale Unabhangigkeit und
a
Frieden”, ,Junge Welt", 16.11. 1972.

- Ebenda.1 Berlin 41 Postfach 270 s Stein,
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spieleder Jugend und Studenten vorzubereiten. Wir fordern die internationalen lichen an diesen seinen ureigensten Interessen, wie es seine wirtschaftlichen |
undnationalen Organisationen, alle politischen, gewerkschaftlichen und kulturel- sind, packen, ziehen die groBe Masse der Jugendlichen an. Der Zweck aller Bil- |

lenOrganisationen der Jugend und der Studenten, die mit diesem Aufruf ein- dungsbestrebungen fiir die Jugend muB sein: das geistige Niveau der Masse zu

verstanden sind, auf, mit dem breiten und offenen ProzeB der Vorbereitung des heben, nicht einzelnen, besonders begabten Jiinglingen ein Fortkommen zu

Festivals zu beginnen, bei der Ausarbeitung seines #rogramms zu helfen, még- schaffen.“®

lichst breite und nationale Vorbereitungskomitees — unter Beriicksichtigung der Diese Worte Karl Liebknechts — des Begriinders der politisch selbsténdigen

nationalen Gegebenheiten — zu schaffen, die Teilnahme aller Kréfte, die die Arbeiterjugendbewegung — sind heute so aktuell wie vor 65 Jahren. Der uber-

Ziele des, Festivals teilen und bereit sind, zu seinem Erfolg beizutragen, zu unter- wiegende Teil der Jugend zéhlt zur Arbeiterjugend. Im Jahre 1966 zéhlte die

stiitzen.” Statistik 8 706 600 Personen zur Altersgruppe der 14- bis 25jahrigen. Davon zéhl-

Zur Vorbereitung und zum Inhalt des X. Festivals heiBt es im Internationalen Auf- ten 25000 zu den ,Selbstandigen® (vom ,selbsténdigen Kiinstler” bis zum ,jun-
ruf u. a.: Es wird die Solidaritat mit den bedeutenden Kampfaktionen der Jugend gen Unternehmer"), 216 000 zu den ,mithelfenden Familienangehorigen®, aus

und Studenten in den kapitalistischen Landern gegen die Ausbeutung durch die Familien, die meist kleine Warenproduzenten sind, welche noch nicht viel Jfremde”

Monopole, gegen Unterdriickung, fiir die Durchsetzung ihrer Rechte und Bestre- Arbeitskrafte ausbeuten kénnen, und 5175 000 waren ,Abhéngige”; das sind im

bungen, fiir tiefgreifende 6konomische und soziale Verénderungen und fiir Demo- wesentlichen die jungen Arbeiterinnen und Arbeiter, die jungenAngestellten
kratie zum Ausdruck bringen.“® und Lehrlinge.’
Seit dem Aufruf von Sofia ist nun ein Jahr vergangen. In aller Welt zeigen die Der iiberwiegende Teil der Jugend verkauft also seine Ware Arbeitskraft an das

Bemthungen um die Einigung der fortschrittlichen Jugend und ihre Gewinnung Kapital, ist Schopfer von Mehrwert, Ausbeutungs- und Unterdriickungsobjekt.
fiir die Vorbereitung und die Teilnahme am Festival Erfolg. Auch in der Bundes- Dieser Teil der Jugend ist jugendlicher Teil der Arbeiterklasse, deren Lebens-

republik ist festzustellen, daB es ein groBes Interesse am Festival gibt und die weise von der Produktionsweise bestimmt ist. (,Die Produktionsweise des mate-

Bereitschaft zur Teilnahme gréBer ist als je zuvor. Und auch hier setzt sich die | riellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen LebensprozeB
Auffassung durch, da man das Festival gemeinsam und aktiv auf der Grundlage {iberhaupt.“") Die Arbeiterjugend wird im Kapitalismus besonders ausgebeutet,
des Internationalen Aufrufs vorbereiten und dafiir die geeigneten Formen finden némlich als Teil der Arbeiterklasse im allgemeinen und als ihr jugendlicher Teil
muB. Hier seien nur die Beschliisse zweier wichtiger Arbeiterjugendorganisatio- im besonderen (Lohnminderung durch Altersabschlége, MiBachtung der beson-

nen erwéhnt. Die 8. Bundesjugendkonferenz der Gewerkschaftsjugend (DGB) be- deren Schutzbeddrftigkeit, véllig unzureichende Ausbildung, AusschluB vom

schloB bereits im November 1971: ,Die Gewerkschaftsjugend beteiligt sich an freien Zugang zur sogenannten héheren Bildung, weniger Rechte am Arbeits-

den X. Weltjugendfestspielen im Sommer 1973 in Ost-Berlin und nimmt an der | platz). Dariiber hinaus hat die Arbeiterjugend die Last des Militarismus beson-

Vorbereitung dieser Veranstaltung teil." Der 3. BundeskongreB der SDAJ stimmte
|

ders zu tragen, ist in der Freizeit besonderen Manipulationen ausgesetzt.
dem Internationalen Aufruf zu und beschloB: ,Die SDAJ strebt als Mitglied des Ein standig wachsender Teil der Arbeiterjugend ist nicht langer bereit, sich mit

Arbeitskreises Festival, des Trégers und Représentanten der Festivalbewegung
| diesen Zustanden abzufinden. Mit Unruhe muB die herrschende Klasse den seit

in_der BRD, bei der Vorbereitung des Festivals in unserem Land und fiir die Jahren anwachsenden Aufschwung der Arbeiterjugendbewegung zurKenntnis
Teilnahme am Festival die gleichberechtigte Zusammenarbeit breitester Teile der nehmen. Demonstrationen, Tribunale der Arbeiterjugend gegen GroBkonzerne,

Jugend undihrer Verbande auf der Grundlage des internationalen Aufrufes und zunehmende Beteiligung von Lehrlingen an Lohnkampfen und Streiks, immer

gemeinsam erarbeiteter Positionen an."” mehr von jungen Arbeitern herausgegebene Lehrlings- und Berufsschulzeitungen
lassen die Herrschenden aufschrecken. Und der Spiegel” muB feststellen: ,Wo
immer Stifte demonstrierten, wurden sozialistische Parolen verkindet.""

Der Kampf der Arbeiterjugend in der Bundesrepublik In den vielfaltigen Aktionen der Arbeiterjugend kristallisieren sich ihre Forde-

rungen. Die SDAJ hat diese Forderungen zusammengetragen und im Dokument
»Nichts empfindet der jugendliche Arbeiter, noch mehr der Lehrling, driickender ihres 3.Bundeskongresses ,Fiinf Grundrechte der Jugend“ formuliert,Grund-
als seine heutige materielle Lage. Dieser Druck wird verstérkt durch die Unkennt- forderungen, auf die sich alle einigen kénnen, die sich iiber ihre Zukunft Ge-

nis des Jugendlichen, die er iiber die heutige Gesellschaftsordnung im allgemei- danken machen*". Die Grundrechte der Jugend sind: das Recht der Jugend auf

nen besitzt. Jedenfalls sehnt sich der Jugendliche mehr nach seiner wirtschaft- demokratische und fortschrittliche Bildung und Berufsbildung; das Recht der

lichen Befreiung als der erwachsene Arbeiter, Bestrebungen nun, die den Jugend- Jugend auf Arbeit, soziale Sicherheit und Gleichberechtigung; das Recht der

‘ Jui yar konstituierenden Beratung des Internationalen Vorbereitungskomitees fiir die

i Tum nati Tin Te SEnian S00. 1, Vereg Marsiine Bic

Xohfastaplalsdar Jugend undStudentan, Sofia, 21.1.1972, in der Bundesrepublik ver- ? Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik, Stuttgart 1967; zit. n. Schwettmann/Sander,

5 Ebenda.
. Lo"Jugend undKlassenkampf*,Weltkreis-Verlag, Dortmund 1972, Sr

¢ Protokoll der 8. DGB-Bundesjugendkonferenz, BeschiuB 174. Ebenfalls abgedruckt i Kall stars, Zur Kritik der Politischen Okonomie. Vorwort", Marx/Engels-Werke, Bd. 13,

wArbeiterjugendbeschlisse 1972, Kleine Rote Reihe" og 1"
Der Spiegel”

de
3 eihe”, Bd. 11, Weltkreis-Verlag, Dort-

3 »Der Spiegel”, Nr. 22/70, 25.5.70.
7 .Arbeiterjugendbeschliisse 1972" a.a.0., S. 1421. room der SDA, 81.3. bls
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Jugend auf sinnvolle Freizeit, Erholung, Sport und Gesundheit; das Recht der kommunistisch orientiert — gemeinsame Interessen hat. Fiir die Durchsetzung
Jugend auf Mitbestimmung und Demokratie; das Recht der Jugend, in Frieden dieser gemeinsamen Interessen der Jugend missen wir verstarkt zusammen-

zu leben und zu arbeiten — ohne Militarismus und Neonazismus. arbeiten, miissen alle Demokraten gemeinsam handeln. Wer Trennendes in den
Das Recht auf Frieden ist das entscheidende Grundrecht, weil die Verwirklichung Mittelpunkt stellt, hilft — gewollt oder nicht — den Jugendfeinden.“'
der Grundrechte der Jugend nur mdglich ist, wenn dér Frieden erhalten bleibt Die Arbeiterjugendverbénde setzen so die besten Traditionen der Arbeiterjugend-
und dauerhaft gesichert ist, wenn die Kréfte des Militarismus, der Reaktion und bewegung fort und beherzigen die wertvolle Erfahrung, daB die Aktionseinheit
der Vélkerhetze geschlagen werden. Die X.Weltfestspiele werden unter der der Arbeiterjugend die beste Garantie fiir die Vereinigung aller demokratischen |

Losung stehen: ,Fir antiimperialistische Solidaritat, Frieden und Freundschaft." und fortschrittlichen Kréfte der Jugend im Interesse von Frieden, Demokratie und

Arbeiterjugend und Festival gehéren zusammen. Die Worte Karl Liebknechts sind gesellschaftlichem Fortschrtt ist. Und das ist auch der zentrale Gedanke der

lebendig in den Kémpfen der Arbeiterjugend: Festival-Bewegung. ,Die neun vorangegangenen Festivals haben in starkem

«Das Proletariat, der Feind und kiinftige Uberwinder aller Ausbeutung und Unter- MaBe zur Entwicklung des Kampfes breiter Schichten der Jugend und der Stu-
driickung, der Trager der internationalen proletarischen Solidaritat und des Vél- denten und zur Starkung des vereinten Kampfes der Jugend- und Studenten-

kerfriedens, ist der geborene Feind des Militarismus, der geborene Trager des organisationen mit unterschiedlichen politischen, philosophischen und religidsen
Antimilitarismus als eines Teiles des allgemeinen Internationalen Befreiungs- Anschauungen, fir Solidaritat, Frieden und Freundschaft, zur Entwicklung der

kampfes des Proletariats. Das Proletariat steht der Klassenherrschaft und dem Zusammenarbeit, des Verstandnisses und der Freundschaft unter der Jugend der

heutigen Staat, jener Zwangsorganisation des Volkes im Interesse der herrschen- Welt beigetragen."” Und erst recht jetzt steht die Jugend der Welt vor der Auf-
den Klassen, die sich gegen das Proletariat und gegen die organische Fort- gabe, die X. Weltfestspiele zu einer neuen groBen ,Manifestation der Einheit der

entwicklung des Volksganzen richtet, unversdhnlich gegeniiber. Es erklart dem jungen Generation im Kampf gegen Imperialismus, fiir Solidaritét, Frieden und

Krieg den Krieg und beantwortet den von den herrschenden Klassen ausgestreu- Freundschaft zu machen."
ten Chauvinismus und ihre Kriegstreibereien, indem es sich die Hénde (ber alle Die proletarische Jugendbewegung ist — nach Karl Liebknechts Worten —

,eine
Grenzen hinweg zustreckt mit dem Gelébnis der internationalen Solidaritat und Schépfung des revolutiondren Geistes, der in der doppelt bedréngten und aus-

der Kampfesbriiderschaft gegen jene heute herrschenden Gewalten, den gemein- gesogenen Arbeiterjugend emporloderte. Ihre Geburt, ihr Aufstieg volizog sich
samen Feind. Der Kampf gegen den Militarismus befruchtet den Emanzipations- unter Blitz und Donner.“” Setzte sie sich in jahrelangen Kampfen erfolgreich
kampf des Proletariats und ist besonders geeignet, alle revolutioniren Energien gegen alle Verbots- und Unterdriickungsversuche der herrschenden Klasse, gegen
zu entfesseln; er trégt dazu bel, den herrschenden Klassen das Gefiihl der Sicher- [ alle Gangelungs- und Knebelungsversuche durch die offizielle sozialdemokra-
heit und damit einen Teil ihrer Widerstandskraft zu rauben."™ |

tische Partei- und Gewerkschaftsbiirokratie zur Wehr, gelangen ihr in der Zeit

| des ersten imperialistischen Weltkriegs die ersten Erfolge im Kampf gegen den

Militarismus. Im Jahre 1916 scheiterte der Versuch der Militaristen, einen Spar-
Arbeiterjugend als einigende und mobilisierende Kraft in der zwangerlaB zur Finanzierung ihres Krieges durchzusetzen, an machtvollen Streiks

gesamten fortschrittlichen Jugendbewegung der Jungarbeiter. In den folgenden Jahren wuchsen die Bestrebungen zur Ver-

einigung der revolutiondren deutschen Arbeiterjugend, bis im Oktober 1918 mit

Immer mehr greift in unserem Lande die Erkenntnis um sich, daB die Jugend fiir der Griindung der ,Freien Sozialistischen Jugend“ erstmals eine einheitliche

die Durchsetzung ihrer Rechte gemeinsam handeln muB. So werden in den ,Leit- Organisation der revolutiondren Jugend in ganz Deutschland bestand, die sich

sétzen der Gewerkschaftsjugend als Grundsétze und Aufgaben der Gewerk- ab September 1920 ,Kommunistische Jugend Deutschlands” (KJD) nannte.

schaftsjugend u. a. genannt: ,Zusammenarbeit mit allen fortschrittlichen demo- Der KJD unternahm verstarkte Anstrengungen zur Herstellung der Einheitsfront

kratischen Kraften, insbesondere mit Jugend-, Schiler- und Studentenverbén- der proletarischen Jugend zur Sicherung der elementaren Lebensinteressen,

den.“™ Khnliche Aussagen haben die Naturfreundejugend, die Jungsozialisten, arbeitete aktiv im ,ReichsausschuB der Arbeiterjugendorganisationen (Rajo)",
die Jungdemokraten und christliche und kirchliche Jugendorganisationen ge- mit dem sozialdemokratische, gewerkschaftliche und kommunistische Jugend-
macht. Die ,Sozialistische Jugend Deutschlands — Die Falken" erklarte sich in verbiinde erstmals gemeinsam fir die Verbesserung der sozialen Lage der werk-

ihrer Grundsatzerklarung vom Mai 1971 ,bereit, mit anderen gesellschaftlichen tatigen Jugend kémpften.
Kraften zur Erreichung ihrer Ziele zusammenzuarbeiten“. Und im Dokument In vielen Kampfen und gegen viele Widersténde wuchs diese gemeinsame Aktion
#Fiinf Grundrechte der Jugend" erklart die SDAJ: ,Dle SDAJ ist der Meinung, der Jugendlichen verschiedener Weltanschauung und bekam neue groBe Bedeu-

daB die arbeitende Jugend — ob in Jugendorganisationen organisiert oder nicht, tung im Kampf gegen den Faschismus. In den antifaschistischen Widerstands-

ob christlich, gewerkschaftlich, ob sozialdemokratisch, liberal, sozialistisch oder gruppen, in den Zuchthausern und Konzentrationslagern, in der Bewegung des

Nationalkomitees ,Freies Deutschland”, in den Jugendgruppen der Emigration
1 Karl Liebknecht, a.a.0., Bd. 1, S. 257.
“ ,Leitsdtze der Gewerkschaftsjugend”, am 8.9.1970 verabschledet vom DGB-Bundes-

ausschuB, verdffentlicht u. a. in ,.elan — Magazin fiir junge Leute", Nr. 1/72. 6 ,Finf Grundrechte...”, a.a.0.
8 Grundsatzerklarung der Sozialistischen Jugend Deutschlands — Die Falken, beschlossen 7 Aufruf der konstituierenden Beratung...., a.a.0.
auf der 13. ordentlichen Bundeskonferenz vom 20. bis 23.5.1971 in Essen, verdffentlicht '® Ebenda.
u.a. in ,elan — Magazin fiir junge Leute", Nr. 7/72. ¥ Karl Liebknecht, a.a.0., Bd. 2, S, 111.
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schufen Jugendliche verschiedener sozialer Herkunft und Weltanschauung ein Denn mit der Griindung der DDR war in Deutschland erstmals ein Staat entstan-
gemeinsames Kampfbiindnis. Damit entstand eine wesentliche Voraussetzung den, dessen Ziele und Politik véllig mit den Idealen, Wiinschen und Forderungen
fiir die Einheit der Jugendbewegung, wie sie am 7. Marz 1946 im Gebiet der heu- der fortschrittlichen Jugend (ibereinstimmen. In der Bundesrepublik dagegen mus

tigen DDR durch die Griindung der ,Freien Deutschen Jugend (FDJ)“ Wirklich- die Arbeiterjugend noch heute gegen die alten Feinde und Verderber kampfen,
eit werden konnte. ¥ die ihren imperialistischen Klassenstaat wiedererrichtet haben, fiir die Durchset-
Fiir die Jugend der Bundesrepublik ist das Streben nach gemeinsamem Handeln zung ihrer Forderungen, fiir die Grundrechte der Jugend. Die Kampflosungen der

Tagesaufgabe geblieben, deren Verwirklichung im Kampf gegen die Wieder- Arbeiterjugend von 1904 sind die Kampflosungen der Arbeiterjugend von 1973

aufriistung, in der Ostermarschbewegung bis zu den vielfaltigen Aktivitaten der geblieben.
heutigen Tage immer angestrebt wurde. Die X. Weltfestspiele in Berlin, der Hauptstadt der DDR, werden fiir viele Jugend-
Und nicht zuletzt sei auf Karl Liebknechts Hinweis aufmerksam gemacht, da die liche aus der Bundesrepublik AnlaB sein, sich mit eigenen Augen von der sozia-

Arbeiterjugend nicht nur die einigende und mobilisierende Kraft in der gesamten listischen Wirklichkeit zu iiberzeugen, um danach mit neuen Anregungen und

fortschrittlichen Jugendbewegung ist, sondern auch groBe Verantwortung trégt fiir neuem Mut den Grundrechten der Jugend auch hier zum Durchbruch zu verhelfen:

die Einigung aller fortschrittlichen Krafte: ,Wo immer sich der revolutionére

Kampfgeist des deutschen Proletariats regte, in Kundgebungen und Taten, De-
monstrationen und Streiks, in Propaganda und Aktion, allenthalben stand die

freie Jugend mit an der Spitze oder eilte den Erwachsenen voran, denen sie an retmE
den schwierigsten Posten mit Hingebung half und die sie in den wichtigsten, in
den entscheidenden Handlungen mit stiirmischer Begeisterung vorandréngte.“* Protokoll des 1. Bundeskongresses des

MSB SPARTAKUS als Taschenbuch

Im Festivalland DDR
20% Seiten, mit Protos, DM &, NAME

sind Forderungen der Arbeiterjugend verwirklicht Aus dem Inhalt: Matthiessen: Zur OM

»Jawohl, wir, die Arbeiter, wie auch die Masse der Kleinbesitzer fiihren ein Leben
Ersienungsgesdiioiite des Saal BURR

mmm

voller unertréaglicher Bedriickung und Leiden. Unsere Generation hat es schwerer TAKUS - Haupiveterat - alle Diskus- Ich bestelle:
als unsere Vater. In einer Beziehung aber sind wir weitaus gliicklicher daran als sionsbeitrdge - Bericht der Antrags- ~~ Eyemplar(e) des Protokolls
unsere Vater. Wir haben es gelernt und lernen es schnell, zu kdmpfen — und nicht kommission zur Grundsatzerklarung

Schicken an:
als einzelne zu kémpfen, wie die Besten unter unseren Vatern gekampft haben, - Auszug aus der Diskussion -

. i
nicht im Namen von Losungen biirgerlicher Schonredner, die uns im Inneren 5

Woltkreis-Veriag-GmbH
| !

s Grundsatzerklarung - Satzung - 46 Dortmund
fremd sind, sondern im Namen unserer eigenen Losungen, der Losungen unserer Pressespiegel u. a. Briiderweg 16
Klasse. Wir kdmpfen besser als unsere Vater. Unsere Kinder werden noch besser

kampfen, und sie werden siegen.“?' eSiii ——
Lenins Worte, geschrieben 1913, sind Wirklichkeit geworden. Lenins Kinder haben
gesiegt und ebenso wie die Enkel von Karl Marx und Friedrich Engels den ersten bl a : ;

=

sozialistischen Staat auf deutschen Boden erkdmpft. Im Festivaljahr 1973 ist die
rote atter Erscheint vierwdchig, Preis 1,— DM

Jugendder DDR Gastgeber fur die Jugend der Welt. Sie kannauf eine stolze Organ des Bundesvorstandes des MSB SPARTAKUS
Bilanz blicken. Sieben Jahrzehnte Kampf der deutschen Arbeiterjugend gegen SPARTAKUS-Politik aus erster Hand
Imperialismus, Militarismus, Faschismus und Krieg, gegen Ausbeutung und Unter-

driickung, fiir Frieden, Demokratie und Sozialismus wurden in der DDR zum Erfolg Information — Dokumentation — Argumentation — Theorie

gefiihrt. Die FDJ beendete die verhingnisvolle Spaltung der Jugend und schuf An allen SPARTAKUS-Biichertischen oder direkt bestellen bei:
deren politische und organisatorische Einheit, deren Kern die Arbeiterjugend ist.
Die FDJ ist so Erbe und Fortsetzer aller fortschrittlichen Traditionen der deutschen

Bundesvorstand des MSB SPARTAKUS, 53 Bonn, Sternenburgstrage 73

Jugendbewegung. Die FDJ ist die einzige Jugendorganisation, die die Programme C0 Hiermit bestelle ich
........ Expl. von rote blatter Nr. ......

undForderungen dey Arbeiterjugend seli der Grindung der S3ioh Arbeiterjugend- [J Hiermit abonniere ich
........ Expl. rote blatter ab Nr........

organisationen 1904 und ihre eigenen Programme vollstdndig erfiillt hat und
erfillen konnte. NAME .coorariicommssns sossissanns wssnieee.

ISCPTIFY mses

® Ebenda, S. 112. AITVEOPSONIIiissi
2! Lenin, Werke, Bd. 19, S. 2261. ————————— TR ———————— EE————
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Dokumente

1 ti . Li d v Aufruf der konstitulerenden Beratungrevoiutionare Lieaer des Internationalen Vorbereitungskomitees
aus aller WW 7elt fiir die X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten

Jugend und Studenten der Welt!

Aus unserem Angebot: Die X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten werden in Berlin, der Hauptstadt
der Deutschen Demokratischen Republik, vom 28. Juli bis 5. August 1973 statt-

100 Jahre Deutsches Arbeiterlied finden. Die neun vorangegangenen Festivals haben in starkem MaBe zur Ent-

Eine Dokumentation (2 Langspielplatten) Yigiuno des Kampfes breiter Schichten der Jugend und der Studenten und zur
Diese Schallplatten-Anthologie vermittelt einen Uberblick Gber die Entwick- térkung des vereinten Kampfes der Jugend- und Studentenorganisationen mit
lung des deutschen Arbeiterliedes von rund 100 Jahren — von 1844 bis unterschiedlichen politischen, philosophischen und religiésen Anschauungen, fiir
1945. Umfangreiche Textbeilage! Solidaritét, Frieden und Freundschaft, zur Entwicklung der Zusammenarbeit, des

Basil Sionelsi Verstandnisses und der Freundschaft unter der Jugend der Welt beigetragen.
: i Seit dem IX. Festival in Sofia ist der Strom der Krafte, die gegen den Imperialis-

»
mus und dessen Politik des Krieges, der Ausbeutung und Unterdriickung kampfen,BERTOLT

2 o R ea

A

01.7 BRECHT.
sténdig gewachsen und hat seine Positionen verstarkt. Jetzt stehen den revolutio-

Die Tage der Commune néren, progressiven und demokratischen Kraften, die die Oberhand iiber die Krafte

In der Bilhnenfassung des Berliner Ensembles — Musik: Hans Eisler des Imperialismus und der Reaktion in der groBen historischen Konfrontation
Diese Schallplattenkassette (3 LP's) ist nicht nur fiir den Kenner Brechts zwischen beiden gewonnen haben, neue ermutigende Perspektiven offen. Die
gedacht. Sie stellt ein Stiick Geschichte der Arbeiterbewegung dar. Jugend und die Studenten sind aktiv in die sozialen und politischen Kémpfe der

Bs Nr Zooleas a2 Volker einbezogen worden, haben ihre Rolle dabei verstarkt und sich dem anti-
Preis: imperialistischen Kampf fiir nationale und soziale Befreiung, fiir Unabhangigkeit

Valk i.
und Freiheit, fir Demokratie und sozialen Fortschritt, fir die Entwicklung einer

Slker hort die Signale neuen Gesellschaft dynamisch angeschlossen.
Internationale Arbeiterkampflieder: Die Internationale; Briider, zur Sonne, Seit dem IX. Festival haben die progressiven, demokratischen und friedliebenden

zur Freiheit; Die Arbeitermarseillaise; Matrosen von Kronstadt; Unsterb- Kréfte durch ihren Kampf dem Imperialismus neue Schiéige versetzt. Aber ange-
licheOpfer; Sozialistenmarsch; Brider, seht, die rote Fahne;Warschaw- sichts seiner wiederholten Riickschlage und wachsenden Schwierigkeiten verstérkt
janka;Bandera Rossa) Soidorniisiss; Bis TASRann: Kolonia; Das Ein- der Imperialismus seine Aggressivitat, benutzt er alle Mittel in dem Versuch, seine

alia as oorsoldaten; Wir sind die erste Reihe u. a. Positionen zu halten oder verlorenen Boden wiederzuerlangen. Die von den

Zum DDR-Preis: 12,10 DM heldenhaften Vélkern Vietnams, Laos' und Kambodschas errungenen Siege, die
| Erfolge der progressiven Kréfte in der Welt zeigen, daB es heute méglich ist, den

Gisela May Imperialismus und die Reaktion zuriickzuzwingen und sie schlieBlich zu schlagen.

) i i .

| Wir sind uns deshalb bewuBt, daB die Entwicklung der Aktion und der Einheit aller
Die spezielle Note. Gisela May singt neue Chansons. antiimperialistischen, demokratischen und progressiven Kréfte in gréBerem MaBe

Basal +0 DM méglich und notwendig ist als je zuvor, um Unabhéngigkeit, Freiheit, Demokratie,
Fortschritt und Frieden in der Welt zu gewdhrleisten. Wir sind sicher, daB die Vor-

bereitung und Durchfiihrung der X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten eine

FordernSie unseren Schallplatten-Gesamtkatalog an! neyelgions Manirssisiionadenl Sbsiiidersiingens Genersiiontiniiitptigegsn
Imperialismus, fiir Solidaritat, Frieden und Freundschaft sein werden.
Wir begriiBen die Initiative der Freien Deutschen Jugend und danken ihr fiir ihren

Weltkreis-Verlags-GmbH Vorschlag, das X. Festival in der Hauptstadt der DDR durchzufiihren, deren Beitrag&
.

9
zum antiimperialistischen Kampf und deren Politik des Friedens und der Zusam-

46 Dortmund, Briiderweg 16, Telefon (0231) 572010 menarbeit in Europa und der ganzen Welt die Unterstiitzung der Massen der

Jugend und der Studenten genieBt.
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Wir rufen die Jugend und die Studenten der Welt mit unterschiedlichen politischen und nationale Vorbereitungskomitees — unter Berlicksichtigung a= nationalenund ideologischen Uberzeugungen und ihre Organisationen auf, sich auf die Teil- Gegebenheiten — zu schaffen, die Teilnahme aller Krafte, die gle on es Festi-
nahme am X. Festival, einer neuen und wichtigen Phase fiir die Stérkung ihrer vals teilen und bereit sind, zu seinem Erfolg beizutragen, zu un! on Ws indGeschlossenheit, ihres Kampfes fir Solidaritat, Frieden, Fortschritt und eine Setzen wir die groBe Bewegung der Weltfestspiele fort,entwickelnWirsie, indembessere Zukunft vorzubereiten. &F wir den Erfolg der X. WeltfestspielederJugend und Studenten inBerlin, die SinsDie Vorbereitung und der Inhalt des X. Festivals: Es wird ein einmiitiger Ausdruck groBe Initiative im Kampf firSolidaritat, Frieden undASasgraneder internationalen Solidaritét mit dem heldenhaften Kampf der Volker Vietnams, Demonstration der Einheit der Jugend im antiimperialistischen Kamp
Laos‘ und Kambodschas sein, und wir fordern, daB der US-Imperialismus seine den, sichern.Truppen aus Indochina vollstandig und bedingungslos abzieht, seine Unterstiit- Es leben die X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten!
zung fur die Marionettenregimes in Saigon, Vientiane und Phnom Penh einstellt Sofia,21. Januar 1972und die Volker dieser drei Lander ihre eigenen Angelegenheiten ohne Einmischung
entscheiden 14Bt.
Es wird eine machtvolle Demonstration der Solidaritat mit der nationalen Befrei-
ungsbewegung, mit dem Kampf der Jugend der arabischen Lander, des palasti-
nensischen Volkes, der Menschen der portugiesischen Kolonien, Afrikas, Latein-
amerikas und Asiens fiir ihre Freiheit, nationale Unabhangigkeit, Demokratie und BeschluB des 3. Bundeskongresses der SDAJ 31.3.—2.4.1972
sozialen Fortschritt, gegen Kolonialismus, Neokolonialismus, Rassismus, Zionis- X. Festival der Jugend und Studentenmus und Apartheid sein.
Es wird der Jugend und den Studenten der Welt die Mdglichkeit geben, ihre Der Ill. BundeskongreB der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) be-Solidaritat mit der Jugend der sozialistischen Lénder, die den Sozialismus an- griiBt den BeschluB des Internationalen Vorbereitungskomitees, die X. Weltfest-gesichts imperialistischer Manéver und Provokationen aufbauen, zu zeigen und spiele der Jugend und Studenten in der Zeit vom 28.7. bis 3. 8.1973 in der Haupt-einen entscheidenden Beitrag zum Kampf gegen Imperialismus, fiir Frieden, Soli- stadt der DDR, Berlin, zu veranstalten.

A

daritat und Freundschaft zu leisten.
Die SDAJ stimmt dem Aufruf des Internationalen Vorbereitungskomitees zu, in

Es wird die Solidaritat mit den bedeutenden Kampfaktionen der Jugend und dem es u.a. heiBt:
NsStudenten in den kapitalistischen Landern gegen die Ausbeutung durch die Mono- Wir begriiBen die Initiative der Freien Deutschen Jugend und danken fiir ihrenpole, gegen Unterdriickung, fiir die Durchsetzung ihrer Rechte und Bestrebungen, Vorschlag, das X. Festival in der Hauptstadt der DDRdurchzufiihren, deren Bei-

fir tiefgreifende ékonomische und soziale Verénderungen und fiir Demokratie zum trag zum antiimperialistischen Kampf und deren Politik des Friedens und der
Ausdruck bringen.

Zusammenarbeit in Europa und der ganzen Welt die Unterstiitzung der MassenEs wird eine neue machtvolle Demonstration der internationalen Solidaritit mit der Jugend und der Studenten genieBt.
i .

der Jugend und den Studenten sein, die gegen Faschismus, fiir Freiheit und Demo- Wir rufen die Jugend und die Studenten der Welt mitunterschiedlichenpolitischenkratie kampfen.
und ideologischen Uberzeugungen und ihre Organisationen auf, sich aufdieTeil-Es wird die tiefen Bestrebungen und die Verpflichtung der Jugend zum Kampf fiir nahme am X.Festival, einer neuen und wichtigen Phase fiir dieStérkungihrerAbristung und Frieden bekréftigen, wie es die vielen wichtigen Initiativen der Geschlossenheit, ihres Kampfes fiir Solidaritat, Frieden, Fortschritt und eine

Jugend in Europa fiir Sicherheit und Zusammenarbeit auf ihrem Kontinent be- bessere Zukunft vorzubereiten.*
|weisen. Der Plan, das X. Festival im Sommer 1973 in Berlin durchzufiihren, wird von zahl-Das X. Festival wird alle bedeutenden Probleme unserer Zeit, die die Jugend und reichen demokratischen Jugend- und Studentenverbénden unseres Landes be-die Studenten beriihren, sowie die ganze Vielfalt des heutigen Kampfes fiir die griiBt. Die SDAJ strebt als Mitglied des Arbeitskreises Festival, des Tragers undDurchsetzung gemeinsamer Ziele widerspiegeln. Es wird ein Hohepunkt und eine Reprasentanten der Festivalbewegung in der BRD, bei der Vorbereitungdesneue Stufe in ihrem Kampf sein.

Festivals in unserem Land und fiir die Teilnahme am Festival diegleichberechtigteDas X. Festival wird die reichen Traditionen der vorangegangenen Festivals fort- Zusammenarbeit breitester Teile der Jugend undihrerVerbande auf der Grund-setzen und eine bedeutungsvolle und begeisternde politische, kulturelle und sport- lage des Internationalen Aufrufs und gemeinsamerarbeiteter Jesiionsp nasliche Initiative der Jugend und der Studenten sein.
| Der Ill. BundeskongreB der SDAJ ruft die Gruppen undLeitungendes \ ph dueWir rufen jetzt die jungen Manner und Frauen aller Lander auf, sich durch Aktio- die Mitglieder der demokratischen Jugend- und Bd der Jugendnen und eine moglichst breite antiimperialistische Einheit auf die X.Weltfestspiele Festival auf allen Ebenen durch gemeinsameAktionen o der Festivalideen Frie-der Jugend und Studenten vorzubereiten. Wir fordern die internationalen und vorzubereiten. Beraten wir gemeinsam, wie Wir imSeisponationalen Organisationen, alle politischen, gewerkschaftlichen und kulturellen den, Freundschaft und Solidaritét den Kampf verstér etn der Vertrage vonOrganisationen der Jugend und der Studenten, die mit diesem Aufruf einverstan- — die europaische Sicherheit, Ratifizierung und Verwirk or or dischen Sicher-den sind, auf, mit dem breiten und offenen ProzeB der Vorbereitung des Festivals Moskau und Warschau, fiir das baldige Stattfinden eine P

zu beginnen, bei der Ausarbeitung seines Programms zu helfen, méglichst breite heitskonferenz,
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= die volkerechtliche Anerkennung der DDR, fiir die Aufnahme beider deutscher °) veoo mavatiorslen Fanhrten sollen vorher an einem

Staaten in die UNO,
; N . Naan adit

:

N

— die Verstdrkung der Spendenaktion zum Bau eines Kinderkrankenhauses in f aanaer ist dem jeweiligen Umfang und Inhalt des Programms an

Hanoi, zu der der Weltbund der Demokratischen Jugend unter der Losung 2. Bei den internationalen Seminaren soliten folgende inhaltliche Punkte beriick-«Die Jugend Ou Wok klagtden Imperialismusan"*aufgerufenhat, . sichtigt und in die jeweiligen Programme aufgenommen werden:
— die Solidaritat mit Angela Davis und die Befreiung aller anderen inhaftierten

a) Politische und wirtschaftliche Situation des Besucherlandes;Des X Fectivns wird dle arate inter nationale Ju Zeit b) Struktur, Aufbau, Arbeitsweise und Bedeutung der Gewerkschaften;
Lo

. y gendbewegungunserer ou. wee
¢) Unterschiede zur Bundesrepublik, z. B. Selbstverwaltung — Mitbestimmung;den. Es wird geprigt sein vom Kampf der Jugend um eine gliickliche Zukunft,
d) EinfluBmaglichkeiten der Jugendorganisationen auf das gesellschaftliche

vonder Absage der Jugend an Imperialismus, Kolonialismus, Antikommunismus, und politische Leben des jeweiligen Landes:Faschismus und Rassendistriminierung,
; — . e) im westlichen Ausland: Kapitalverflechtung, internationales Kapital usw.;Alle jungen plonséhen unsgres Landes sind aufgerufen, in diesem Sinne zum

f) Mbglichkeiten der kiinftigen Zusammenarbeit, z. B. Information iiber Arbeits-Erfolg des X. Festivals beizutragen.
kampfe — Solidarititsaktionen — Arbeitsbedingungen in den nationalen

Betrieben multinationaler Konzerne.
3. Internationale Jugendarbeit muB kiinftig stérker den wechselseitigen Austausch .

von Jugendgruppen beinhalten.

a) Das bedeutet, daB solche Seminare, wie unter 1. angefiihrt, auch in der

BRD mit gleichem Inhalt durchgefiihrt werden.
BeschluB der 8. DGB-Bundesjugendkonferenz b) Unter diesem Aspekt sollten die bisherigen internationalen Seminare ge-
vom 17. bis 19.11.1972 sehen und umgewandelt werden.

c) Dieser Austausch sollte mit allen Landern vereinbart werden, die wir be-
Gewerkschaftliche Jugendarbeit auf internationaler Ebene strebt die Zusammen- suchen.
arbeit der jungen Gewerkschafter und ihrer Vertreter auf allen Gebieten und 4. Dariiber hinaus sollten regionale bzw. értliche Gewerkschaftsgremien in Grenz-
Ebenen jugend- und gewerkschaftspolitischen Wirkens an. bereichen der Bundesrepublik mit den angrenzenden ausléndischen Bruder-
Voraussetzung dafiir sind intensive gegenseitige Information und Erfahrungs- organisationen einen intensiven Kontakt anstreben. Die jeweilige Form bleibt
austausch aus der gewerkschaftlichen und gesellschaftspolitischen Arbeit im den Veranstaltungen vorbehalten.
nationalen Bereich. Da die internationalen MaBnahmen vor allem auch dem Abbau 5. Zukinftig soliten im Zuge der allgemeinen Entspannungspolitik der Bundes-
von Vorurteilen dienen, sollten die sozialistischen Lander dabei nicht ausge- regierung vor allem ofiizielle Kontakte mit der DDR, der Sowjetunion, Polen
klammert werden. und der CSSR aufgenommen bzw. bereits bestehende Kontakte vertieft wer-
Bei der Planung von Programmen fiir Auslandsfahrten und den dazugehérenden den. Diese Kontaktaufnahme sollte nach Méglichkeit nicht nur auf zentraler,
Begegnungen miissen die oben beschriebenen Gesichtspunkte kiinftig stirker be- sondern auch auf regionaler und &rtlicher Ebene erfolgen.
rucksichtigt werden. Fiir den Austausch von Information und die Diskussion der 6. Die Gewerkschaftsjugend beteiligt sich an den X. Weltjugendspielen im

unterschiedlichen Verhaltnisse inden jeweiligen Léndern ist mehr Zeit als bisher Sommer 1973 in Ost-Berlin und nimmt an der Vorbereitung dieser Veranstal-
aufzuwenden. Ebenso sollte fiir die Diskussion (ber Moglichkeiten konkreter tung teil.
Zusammenarbeit der jeweiligen Situation entsprechend geniigend Raum freige-
halten werden. Der Besuch von Gedenkstitten und ehemaligen Konzentrations- ———————
lagern sowie Besichtigung von Betrieben und Ausbildungsstétten bleibt zentraler
Bestandteil des jeweiligen Programms. u po 31. Die Berlicksichtigung dieser Grundsétze bedeutet: facit el e a. i

a) Studienfahrten sind u. a. in folgende Lander vorzunehmen: Frankreich, Ita-
lien, Benelux, Schweden, Norwegen, Danemark, GroBbritannien, Jugosla- La

: 7 ialisti mpf in
wien, Polen, UdSSR, CSSR, Ruménien, Ungarn, Bulgarien, DDR. Revolutionéire Strategie und antiimperialistischer Kamp

b) Studienfahrten.sollten ausschlieBlich Seminarcharakter haben; Besichtigun- { Westeuropa —

gen von Betrieben und Ausbildungsstatten sowie Besuche von Gedenk- iad
i U

4 modernen
stétten sind in das Seminar-Programm einzubeziehen. Karl Marx und die inneren Widerspriche des

c) Die Teilnahme von jungen Kolleginnen und Kollegen des jeweiligen Landes Imperialismus
ist sicherzustellen. . § DM 3,00 + Porto

d) Auf jeden Fall ist ein intensiver Kontakt mit den jeweiligen Gewerkschafts- von Prof. Dieter Klein ( )

organisationen des Landes zu pflegen. ——————————————————————————————
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Fiir die Interessen der Studenten — Fiir das Biindnis mit der Arbeiterklasse — der Bildungsmisere betroffen, wie die Studenten: Ihren Kindern wird in tiberfill-
Fir die Solidaritit im antiimperiallstischen Kampf: ten Schulkliassen die Zukunft verbaut, weil zuwenig Lehrer ausgebildet werden.
MACHT DEN SPARTAKUS STARK! Sie haben unter dem Arztemangel zu leiden. Sie haben mit uns das Interesse,

daB das Bildungswesen ausgebaut wird, daB die ausschlieBliche friedliche Nut-

@ zung der Wissenschaft gesichert wird, daB das Bildungssystem demokratisiert

Aufruf wird.

zum 2. BundeskongreB Auf diesem KongreB wird diskutiert, wie die Lage der Studenten verbessert wer-

des Marxistischen Studentenbundes | den kann. Wie die gemeinsamen Interessen der Studenten mit der werktatigen
SPARTAKUS Bevolkerung zur Geltung gebracht werden kénnen. Wie eine demokratische Hoch-

schulreform durchgesetzt werden kann. Auf diesem KongreB wird der Beitrag dis-
.

, . " kutiert, den wir Studenten fiir den gesamtgesellschaftlichen Kampf, fiir FriedenDer Marxistische Studenten
De me a orSony nd Arty ro Solara ln Volkan le gegen Kloss ng

ist, die fiir die Verbesserung ihrer Lage einheitlich handeln, die erkennen, daB Nooksioratomus Rassismus und Faschismus kémpfen, heute leisten missen.

ihre Interessen nur im Kampf gegen das GroBkapital und seine Parteien durch- ufdiesem KongreB werden wir sagen, was man tun muB, um die bestehenden

gesetzt werden kénnen. Kamaeme zu Andern. Wir werden die Ziele angeben, fiir die Studenten heute

Immer weniger Studenten wollen eine Ausbildung hinnehmen, durch die sie im
2mpen musss

0

spéateren Beruf als Juristen, Lehrer, Arzte und Ingenioure gegen die Interessen | Sunny wdBy il SireWiisersheiund Ausbiidingim isresse

der Arbeiter und Angestellten miBbraucht werden sollen. Das Ziel der Mehrheit fond Pos on os runsWilhpi age 0 al UlSiugonisn) — Gegen
der Studenten ist es, ihre wissenschaftlichen Kenntnisse und Fahigkeiten im [ Se aa emokranscha fas: i) Sth ratie i d

iibes ny 2 gen

Interesse der Mehrheit der Bevélkerung und im Dienste des Fortschritts einzu- 00NSC hon! = Rar antiimperialistiss 9 Solidanss; Frisden pn fu ristung!
setzen und nutzbar zu machen. oe eral Sums ogi 0 und Studenten! — Die Aktionseinheit

a . r
er ewegun| ellen!

WaoFee on Song LorTie1 Indor Seis ie Arbefterkiasse, Diese Ziele bilden auch die Schwerpunkte einesProgramms fir das gemeinsame
Der Marxistische Studentenbund SPARTAKUS ist der Studentenverband, der fiir Hgndsin den Studenten, das dem Kongre un Diskussion und Vetshschiedung

die Brechung der Macht des GroBkapitals, fiir eine sozialistische Gesellschafts- YOUSSRTNI 58Sah)yarSon Moi wFor,diesigensn Iniersssen kampien)

ordnung kdmpft. Er wird von GroBkapital und politscher Reaktion erbittert be- ou
: 3

kémpft, weil die Herrschenden wissen: wenn esPe gelingt, den Marxistischen
MR. ceriBnivu] disses Bronramms wenden wi uns, schon vorjsemKongreBan

Studentenverband zu schwéchen, wird die gesamte Studentenbewegung getroffen.
FelSiudemten, 2n die somolyatischien Jugend- undStudentenorganisationen, an

Weil sie wissen: Je stirker der MSB SPARTAKUS, um so wirksamer der Kampf
Gewerkschaftler und fortschrittliche Hochschullehrer. Wir fordern alle auf:

der Studenten, um so gréBer die Maglichkeit, Sektiererei und Isolierung der Diskutiert dieses Programm, macht dezu eigene Vorschiige! Alle Anregungen
Studentenbewegung von der arbeitenden Bevdlkerung zu iiberwinden. werdenwirberiicksichtigen. Denn mit diesem Programm macht der MSB SPAR-

Doch weder Berufsverbote und andere UnterdriickungsmaBnahmen, noch Verleum- TAKUS Aktionsvorschlége fiir das gemeinsame Handeln der Studentenbewegung
dungsfeldziige der Springerredaktionen konnten verhindern, daB die Zahl derer und aller fortschrittlichen Kréfte gegen das GroBkapital und die Reaktion. Unter-

zugenommen hat, die wissen: wer kimpfen will, braucht Genossen, muB sich schiedliche politische und weltanschauliche Auffassungen diirfen nicht gemein-

organisieren. same Aktionen verhindern. Nur gemeinsam kdnnen wir unsere Forderungen
Der MSB SPARTAKUS ist starker geworden. durchsetzen.

Der 2. BundeskongreB des MSB vom 19. bis 24. 2. 1973 in Hamburg ist eine wich- Die beste Vorbereitung fiir den 2.BundeskongreB sind gemeinsame Aktionen.

tige Etappe in der Entwicklung unseres Verbandes. Denn auf diesem KongreB Gegen den materiellen Bildungsnotstand in den Instituten, Fachbereichen und

stehen diejenigen Fragen im Mittelpunkt, die den Studenten auf den Nageln Universititen. Gegen Berufsverbote und Maulkorbverordnungen gegen die Stu-

brennen, denen in iberfiillten Seminaren ein verninftiges Studium unméglich denten.

gemacht wird. — Die nach demokratischen und sozialistischen Alternativen zum Fiir die Solidaritat mit allen um ihre Befreiung vom Imperialismus kémpfenden
herrschenden Lehrangebot suchen. — Die fiir schlechte Buden immer hdhere Vélkern. Fiir Frieden, Freiheit und Unabhangigkeit fiir Vietnam. Fir die Solidaritét
Mieten bezahlen miissen. — Die unzufrieden damit sind, daB ihnen das, was sie | mit den Befreiungsbewegungen in Afrika, die gegen den portugiesischen Kolo-

im Studium lernen, in ihrem spateren Beruf wenig hilft. — Die nicht wollen, daB | nialismus ké@mpfen.
ihre wissenschaftliche Arbeit fiir arbeiterfeindliche Zwecke eingespannt wird. —

{ Bereiten wir gleichzeitig durch solche Aktionen in unserem Land die X. Weltfest-
Die unter irrationalem Prifungsdruck leiden oder durch den Numerus clausus spiele der Jugend und Studenten mit vor, die 1973 in Berlin, der Hauptstadt der
von Studiengéngen ausgesperrt werden, die ihren Fahigkeiten entsprechen. | DDR, stattfinden werden und die eine groBe Demonstration der Einheit der Ju-

Auf diesem KongreB kommen die gemeinsamen Interessen der Studenten mit der
| gend im Kampf fiir antiimperialistische Solidaritat, Frieden und Freundschaft sein

arbeitenden Bevdlkerung zur Sprache. Arbeiter und Angestelite sind ebenso von werden!
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Studenten an den Hoch- und Fachhochschulen der BRD: i i i i

. | ; .
Co n LL

Studienkosten bestreiten zu konnen. Die soziale Lage der Studenten nahert sichas Saeunpition sn pint

gh Soy nun dat dhe skin. oe Tiki

arganisiertEuch im SPARTAKUS! 7
Wie das ganze Bildungssystem ist auch die Hochschule in den kapitalistischen

bereitet unseren 2. Bundeskongres gut vor. Diskutiert mit moglichst vielen liber
Lander stark durch dis soziale Selektion gekennzelchnet, die vor allem die Ar-

den P | i

:

) .
beiter- und Bauernkinder trifft. Diese soziale Selektion wird weiter verstérkt durch

en Programmentwurf. Gewinnt bis zum 19. Februar neue Mitglieder fiir unseren die unzureichende soziale Sicherung des Studiums, durch die aligemeine Ein-Verband und neue Leser fir die roten blatter. Starkt den Kampffonds des Ver- -

9
i

y J Sing Ein

bandes durch Geldsammlungen. fihrung des Numerus clausus und durch die Zunahme des Scheiterns in den

Bundesvorstand des MSB SPARTAKUS Frungen. Auf diese Weise wird das Recht auf Bildung noch mehr in Frage ge-

beschlossen aut der 7.Tagung am 25.11.1972 in Miinster
Doch auch die Studieninhalte entsprechen nicht den Interessen der Studenten.
Sie tragen nicht den Erfordernissen des gesellschaftlichen Lebens Rechnung.
Statt dessen unternehmen die Regierungen der meisten kapitalistischen Lander
zahlreiche Anstrengungen, um an den Hochschulen die Verbreitung von reaktio-

[ narem Gedankengut zu fordern. In einigen Fallen geht das bis zu faschistischen,
rassistischen und neokolonialistischen Theorien.

SchluBresolution des StraBburger In einigen Landern erreicht die Drop-out-Quote ungeheure AusmaBe und tragt mit
Internationalen Studentenseminars dazu bei, die dkonomische, soziale und kulturelle Entwicklung zu hemmen.

Aufgrund der véllig unzureichenden und fortwéhrend reduzierten Ausgaben fiir
Vom 5.—8. Dezember 1972 fand in StraBburg (Frankreich) ein Internationales ! Bildung und Wissenschaft regiert in zahlreichen kapitalistischen Landern an im-
Studentenseminar statt, das von der Union Nationale des Etudiants de France mer mehr Hochschulen der materielle Notstand. Er schlagt sich insbesondere im
(UNEF) und dem VDS mit Unterstiitzung des Internationalen Studentenbundes | Mange! an Raumen, Lehrkréften und Lehrmitteln nieder.
(ISB) organisiert wurde. Es stand unter dem Thema: Die Hochschule vermittelt keine wirkliche Berufsausbildung; zahlreiche Studenten
Europa, die Studenten und die Hochschule in den kapitalistischen Landern und | mit Examen finden keine Anstellung oder sind auBer- oder unterhalb ihrer Quali-
die Demokratisierung des Bildungswesens". fikation und bei entsprechend geringerer Bezahlung beschéftigt. Hierbei handeltDie nationalen Studentenverbénde von 20 Lindern waren vertreten. Zwei inter- | es sich um einen der wesentlichen Aspekte der Krise der Hochschule.

nationale Organisationenwaren anwesend. In dieser Krise manifestiert sich die Gesamtheit der Probleme, wie sie sich fir
Die Arbeiten verliefen in freundschaftlicher Atmosphére und im Geiste der Zu- |

die Studenten mit ungeheurem AusmaB und in nie gekannter Schérfe stellen. Sie

Sari ) !
ist das Ergebnis der Auseinanderentwicklung der gesellschaftlichen Bedirfnisse

ie nationalen Studentenverbénde untersuchten die Lage der Studenten, die einerseits und einer Hochschulpolitik andererseits, die nicht in der Lage ist, jeneBildungspolitik, die Probleme der Bildungsplanung und die Konsequenzen der Bediirfnisse zu befriedigen.kapitalistischen integration desBildungswesens, die Kémpfe der Studenten fiir | Diese Situation hat auBerordentliche schwere Konsequenzen fiir die Gesellschaft,thre Forderungen sowie die Erfahrungen bei der Entwicklung des Hochschul- [
und zwar in sdmtlichen Lebensbereichen. Die Krise der Hochschule ist zugleich

wesens in den sozialistischen Landern.
die Krise der kapitalistischen Gesellschaft. Eine wirkliche demokratische Reform

In der letzten Zeit haben die Studenten der kapitalistischen Linder Europas des ganzen Bildungssystems I4Bt sich nur durch grundlegende demokratische
machtvolle Kémpfe fiir ihre Forderungen, fiir eine demokratische Hochschule Verinderungen dieser Gesellschaft verwirklichen.entwickelt. Die Studentenbewegung verbindet sich mehr und mehr mit der Die demokratischen Forderungen der Studenten entsprechen den gesellschaftli-Gesamtheit der demokratischen Bewegung; mit den demokratischen Organisatio- chen Bediirfnissen. Ihre Verwirklichung wiirde die gesellschaftlich sinnlose Ver-
nen, insbesondere mit den Gewerkschaften, verbinden sie immer engere Bezie- schwendung von materiellen Mitteln und individuellen Fahigkeiten beenden undhungen.

. . Lo .
somit zum sozialen Fortschritt beitragen. Auf dieser Basis bestehen groBe Még-Auf diese Weise nimmtsie im politischen Leben der Gegenwart einen immer lichkeiten der Zusammenarbeit und fiir gemeinsame Aktionen zwischen Studenten-

Wisiligss werdenden Platz ein.
i Lo .

und Arbeiterbewegung und mit allen anderen demokratischen Kraften.

DieLoge erStudsrien in den meisten kapitalistischen Landern Europas ver-
Wir missen feststellen: auch die Regierungen der hshatinistien dangst spre-

i 0
i :

Ca
chen von ,Krise“ und ,Reformen“; die gegenwértige Situation des Bildungs-Die Lebens- und Studienbedingungen werden immerschlechter. So hat sich in
wesens befriedigt sie nicht. Die von iy rgaenen Loésungen und die

zahlreichen Landern im Laufe der Jahre die soziale Sicherung der Studenten
von ihnen angewandten Mitel jedoch, einschlieBlich der auf ,europaischer*(Ausbildungsfdrderung, Mensen und Studentenheime) verschlechtert, wahrend
Ebene, haben eit nichts anderes zum Ziel, als dieHochschulen immer besser

gleichzeitig die Preise immer schneller in die Hohe getrieben werden. Eine groBe den Bediirfnissen der nationalen und supranationalen Monopole anzupassen.Zahl Studenten sieht sich daher gezwungen, eine Arbeit anzunehmen, um die
Deshalb aber kénnen diese Lésungen auch nicht den Erwartungen der Studenten
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und den Erfordernissen einer wirklichen Weiterentwicklung desBildungswesens Konferenz (ber Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa einen positiven Ab-nachkommen. schluB finden, in dem Geiste, wie er sich bei allen entsprechenden Initiativen derIn den sozialistischen Léndern dagegen sind die grundlegenden Probleme der Jugend und der Studenten Europas in den letzten Jahren ausgedriickt hat. EinEntwicklung des Bildungswesens, so z.B. der freie Zugang aller Jugendlichen Klima des Friedens in Europa wiirde auch die Bedingungen fiir die Reduzierung
zum Hochschulwesen ohne soziale Diskriminierung, di Gestaltung der Lebens- der Riistungsausgaben und damit fir die Erhdhung der Bildungsausgaben ver-
und Studienbedingungen sowie die Mitwirkung der Jugend am gesellschaftlichen bessern.
ProzeB, in einer positiven Weise im Interesse der Studenten und der gesamten Die am StraBburger Seminar teilnehmenden nationalen Studentenverbande sind
Gesellschaft geldst worden. Sicherlich tauchen neue Probleme auf, aber sie fin- {iberzeugt, daB die X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten

,Fir antiimperia-
den ihre Losung im Laufe der Weiterentwicklung der Gesellschaft unter aktiver listische Solidaritat, Frieden und Freundschaft“, die vom 28.Juli bis 5. August
Teilnahme der Jugend und der Studenten. ¥ 1973 in Berlin, Hauptstadt der DDR, stattfinden, eine Demonstration von héchster
Die Hochschulpolitik in den kapitalistischen Landern ist durch einige wesentliche Bedeutung fiir die demokratische Jugend- und Studentenbewegung der ganzen
Tendenzen gekennzeichnet: Welt sein werden. Die Teilnehmer des Seminars haben ihren Willen bekundet,
— Begrenzung der Studentenzahlen (Numerus clausus usw.); einen aktiven Beitrag zur Vorbereitung und Durchfiihrung der X. Weltfestspiele
— allgemeine Einfiihrung von Kurzstudienlehrgéngen, enge und abgeschlossene zu leisten. Insbesondere gehen sie hierbei von ihrer Bedeutung fiir die Intensi-

Spezialisierung, Senkung des Ausbildungsniveaus;
|

vierung gemeinsamer Aktionen fiir die demokratischen Forderungen der Jugend
— Verminderung der Bildungsausgaben, die als kurzfristig nicht rentabel ange- aus.

sehen werden; verstérkte finanzielle Belastung der Bevdlkerung; Die in StraBburg anwesenden nationalen Studentenverb&nde sind der Auffassung,
— Umformung der Hochschulstrukturen, um sie den Interessen desGroBkapitals daB die Hochschule den wirklichen Bediirfnissen der Gesellschaft zu gehorchen

besser anzupassen; hat und nicht den kapitalistischen Profitgesetzen. In diesem Sinne unterstreichen
— in manchen Léndern der Versuch, Diplome und Examen abzuwerten, bzw. sie, daB jede Bildungspolitik insbesondere den Kampf gegen die soziale Selek-

nicht anzuerkennen; tion zum Ziel haben muB. Zur Durchsetzung der gemeinsamen Forderungen
— in manchen Léndern wachsende Militarisierung der Hochschule; ist dringend geboten, daB die nationalen Studentenverbénde der kapitalistischen
— Anschlage auf die politischen und gewerkschaftlichen Rechte der Studenten Lander sich abstimmen und ihre Anstrengungen koordinieren. Dabei unterstiitzen

und aller Hochschulangehérigen sowie ihrer Organisationen; die Studenten der sozialistischen Linder solidarisch und entschieden die Kampfe
— Beschleunigung der kapitalistischen Integration der Bildungssysteme. der Studenten in den kapitalistischen Landern Europas fiir ihre Forderungen und
Angesichts dieser Bedrohung der Interessen der Studenten und fiir die Zukunft fiir die Demokratisierung des Bildungswesens.
der Hochschule haben die Studenten in allen kapitalistischen Landern Europas Nach einer umfassenden Diskussion haben sich daher die nationalen Studenten-
machtvolle Kampfe entfaltet. Diese Kampfe gingen stets mit Aktionen der Soli- verbinde des kapitalistischen Europas entschieden, ihre Zusammenarbeit und
daritat mit allen gegen soziale und nationale Unterdriickung, fiir Frieden, Demo- gemeinsamen Aktionen im Hinblick auf die folgenden Punkte in besonderem
kratie und sozialen Fortschritt kampfenden Vélkern einher. MaBe zu entwickeln:
Die nationalen Studentenverbénde bekraftigen, daB sie die politische, moralische | — Anerkennung des Rechts auf Bildung durch eine ausreichende materielle Ab-
und materielle Solidaritdt mit den Volkern und Studenten Vietnams und Indo- sicherung des Studiums, damit die Studenten ihr Studium normal absolvieren
chinas verstarken werden, und fordern die Regierung der USA auf, unverziiglich kénnen;
das von der Regierung der DRV ausgehandelte 9-Punkte-Friedensabkommen zu — Erhdhung der nationalen Bildungsausgaben durch Kirzung der Ristungsaus-
unterzeichnen. gaben und verstéarkte Besteuerung der Konzernherren;
Eine Form der konkreten Solidaritat ist die weltweite Kampagne fiir die Errich- — Sicherung einer umfassenden wissenschaftlichen Ausbildung, die eine wirk-
tung des Nguyen-van-Troy-Krankenhauses in Hanoi. liche Berufsqualifizierung einschlieBt und die permanente Weiterbildung er-

Ebenso die Solidaritat mit den Vélkern und Studenten, die im Kampf gegen die méoglicht. Diese Ausbildung muB die zukiinftigen Lohnabhéngigen beféhigen,
faschistische Diktatur in Spanien und Griechenland sowie gegen die faschistische zum gesellschaftlichen Fortschritt beizutragen und den gesellschaftlichen Ent-
Diktatur in Portugal und deren Kolonialkriege stehen, wicklungsprozeB zu meistern;
die Solidaritat mit dem Kampf des tiirkischen Volkes und der tiirkischen Studen- — Garantie des 6ffentlichen Status des Hochschulwesens auf dem Gebiet von
ten gegen das Militarregime in ihrem Lande, Finanzierung, Verwaltung und Inhalt der Ausbildung der Studenten;
die Solidaritét mit dem Volk und den Studenten in Irland im Kampf fir ihre legi- — Respektierung und Erweiterung der politischen und gewerkschaftlichen Rechte,
timen Rechte und gegen den britischen Kolonialismus, sind integraler Bestandteil Sicherung und Ausbau der Mitbestimmung der Studenten und ihrer Organisa-
der demokratischen Kémpfe der Studenten und miissen intensiviert werden. tionen bei der Verwaltung der Universitat und in der gesamten Bildungspolitik;
Die Studentenverbinde Europas sprechen sich von neuem fir die Errichtung — Anerkennung der Diplome und Staatsexamina durch den Staat und die Unter-
eines dauerhaften Friedens in Europa, fiir die Entwicklung der Zusammenarbeit nehmer, Anerkennung des Rechts auf Berufsausiibung und Anstellung ohne
und der Freundschaft zwischen den Vélkern des Kontinents aus. Sie wiinschen, politische, soziale, rassische oder religiose Diskriminierung;
daB die gegenwartig in Helsinki stattfindenden Gesprache zur Vorbereitung der — Verteidigung der Forderungen, wie sie in dieser Plattform niedergelegt sind,
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auch gegeniber den gemeinsamen Institutionen der kapitalistischen Lander Hand in Hand damit geht eine deutlich soziale Selektion:
uropas;

= Entwicklung der Zusammenarbeit sowie des wissenschaftlichen und kulturellen Osterreich : 590 Arbeiterkinder
Austauschs zwischen den Léndern Europas ohne Diskriminierung, auf der Basis Belgien (1962) 12% Arbeiterkinderder Gleichberechtigung und unter Wahrung des ri#itionalen kulturellen Erbes Danemark (1964) : 10 %o Arbeiterkinder bei 43 % Arbeitern
mit dem Ziel des gegenseitigen Vorteils, des sozialen Fortschritts und des BRD (1966) : 8,50 Arbeiterkinder

_

Friedens und im Geiste der Freundschaft und der internationalen Solidaritat. Finnland (1961) : 17.6 °/o ArbeiterkinderDie versammelten nationalen Studentenverbande Europas regen an: Frankreich 5 3,40 Arbeiterkinder
1. RegelméBig, mit Unterstiitzung des ISB, Konferenzen abzuhalten sowie Semi-

nare und andere Initiativen zu organisieren, bei denen die nationalen Studen- Griechenland : 7.2% Arbeiterkinder
tenverbande Europas die Probleme und die Lage der Studenten in denkapi- Irland i 75% Arbeiterkinder
talistischen Landern behandeln, um gemeinsame Aktionen zuentwickeln; Italien (1964) i: 153% Arbeiterkinder und Angestellte2. in diesem Sinne das 11. European Meeting aktiv vorzubereiten: Niederlande (1961) ~:~ 6,0 % Arbeiterkinder3. gemeinsame Initiativen zur Verteidigung der demokratischen Forderungen der Norwegen (1964) i 70% Arbeiterkinder
Studenten gegeniiber den gemeinsamen Institutionen der kapitalistischen Schweden (1961) 1 140% Arbeiterkinder
Lénder Europas zu organisieren; Schweiz (1961) 2 3,7 % Arbeiterkinder4. einen schnellen und permanenten Informationsaustausch zuentwickeln; GroBbritannien (1961) : 23,0%0 Arbeiterkinder und Handwerker

5. die Partnerschaft zwischen den Universitaten zu entwickeln, um die gemein-samen Aktionen der Studenten zu verstarken; Ein weiteres Mittel zur Begrenzung der Studentenzahl — neben den Zulassungs-6. die Bedingungen fiir die Vorbereitung gemeinsamer und zeitlich abgestimmter beschrankungen —ist die Erhdhung der Quote der Studenten, die Zwischen- undAktionen zur Durchsetzung der gemeinsamen Forderungen der Studenten der AbschluBpriifungen nicht bestehen bzw. aus Griinden unzureichender materiellerkapitalistischen Lander Europas sowie ihre maglichen Formen zu priifen. Sicherung des Studiums ihre Hochschulausbildung abbrechen missen:
Die nationalen Studentenverbznde unterstreichen die hervorragende Bedeutung '

des Internationalen Studentenbundes fiir die Entwicklung der internationalen | Dénemark 50%Studentenbewegung und die bilaterale sowie multilaterale Zusammenarbeit zwi- Frankreich 70%schen den Studentenverbanden. Niederlande 40%Alle Teilnehmer des Seminars haben die gemeinsamen Anstrengungen von UNEF BRD 45°%0
und VDS sowie den Beitrag des ISB zur Organisierung dieses Seminars gewiir- Italien 50 %odigt. Sie danken der UNEF und ihrer lokalen Vertretung von StraBburg fiir ihre Schweiz 30%herzliche Gastfreundschatt. Belgien 60% (Universitat Briissel)StraBburg, den 8. Dezember 1972

a

2. In allen kapitalistischen Landern Europas werden Kurzstudiengénge eingefiihrt.
3. In allen kapitalistischen Léndern Europas werden die staatlichen Bildungsaus-
gaben — zumindest relativ — eingeschrénkt.
® Beispiel Frankreich: Senkung der Bildungsausgaben von 1971 auf 1972 um

9,5 Prozent.Presseinformation Nr. 48a des Verbandes
Das ZuBert sichDeutscher Studentenschaften zum StraBburger Seminar ® in der Verschlechterung der sozialen Lage der Studenten:

oo

— Frankreich: 4 Prozent Erhdhung der Stipendien bei 6 Prozent PreissteigerungIn Ergénzung der Presseinformation Nr. 48 vom 11. 12.1972 legt der Vorstand des im gleichen Zeitraum;
|VDS folgende Kurziibersicht iiber die Ergebnisse des vom VDS mitveranstalteten — Bundesrepublik: 5 Prozent Erhdhung des Héchstforderungsbetrages seit 1970,

Internationalen Studentenseminars von StraBburg vor. | bei iiber 6 Prozent Preissteigerung jahrlich;
.I. Ein Vergleich der bildungspolitischen Situation in den verschiedenen kapitalisti-

|
® in der Verschlechterung ihrer Ausbildunsbedingungen: Mangel an Raumen,

schen Léndern Europas ergab folgendes Bild: Lehrpersonal und Lehrmitteln.
| .1. In allen kapitalistischen Landern Europas wird — in verschiedenen Formen — —Beispiel Frankreich: Auf 100 Studenten in Rechts- und Geisteswissenschaftendie Zahl der Studenten begrenzt. In einigen Landern, z. B. GroBbritannien, be- kommen nur 63 reale Studienplatze.

es isteht ein allgemeiner Numerus clausus; in der Bundesrepublik, Frankreich, Nieder- Gleichzeitig werden Ausbildungskosten zunehmendprivatisiert, d.h. demAuszubil-lande, Norwegen und Schweden dagegen ein partieller. Was den Anteil der Ab- denden selbst oder aber iiber allgemeine Steuererhdhungen der arbeitenden Be-
gewiesenen unter den Bewerbern betrifft, halt die Bundesrepublik die Spitze. volkerung aufgebirdet.
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® Beispiel: Niederlande, wo die Studiengebiihren von 200 Gulden um 500 Prozent 5. Den Versuchen zur Harmonisierung der Ausbildung und gegenseitigen Anerken-
auf 1000 Gulden erhdht worden sind. nung der Diplome liegt das Interesse der supranationalen Konzerne an der belie-
4. Sémtliche Studentenverbénde kémpfen fiir die Erweiterung der Mitbestim- bigen Verlagerung der Produktionsstétten zugrunde. Der reale Kern dieser Art
mungsrechte der Studenten. .Freiziigigkeit“ ist dieser: Es handelt sich nicht um die potentielle Mdglichkeit fiir
Z.B. in Frankreich und der BRD sind erst nach 1968 ¥ochschulgesetze entworfen die Arbeitskréfte, ihren Arbeitsplatz zu wechseln, um eine méglichsthoheBezah-
worden, die auch eine Beteiligung der Studenten vorsehen. Allen kapitalistischen lung zu erlangen, sondern es geht um die Verschiebung derArbeitskréfte als
Léndern ist gemeinsam, daB die Mitbestimmungsrechte relativ begrenzt sind oder Annexe der Produktionsstatten. Damit sollen die hochqualifizierten Arbeitskréfte
sogar faktisch iiberhaupt nicht bestehen. Vor allem aber haben die Organisationen dem gleichen ProzeB unterworfen werden wie gegenwaértig die »Gastarbeiter in

der Arbeiter und Angestellten in den Hochschulen und in der Bildungspolitik ins- den EWG-Landern, die vollig rechtlos jederzeit ihren Arbeitsplatz verlieren
gesamt keine oder nur geringe EinfluBméglichkeiten. kénnen.
In allen Landern sind diese bestehenden Mitbestimmungsrechte — so gering sie 6. In dem MaBe, in dem die Bildungspolitik und Bildungsplanung der kapitalisti-
sein mégen — durch die Studenten und die Organisationen der Arbeiter und An- schen Lander Europas supranationale Form annimmt, muB dieser supranationalen
gesteliten in harten Kémpfen errungen worden. Form der Bildungspolitik durch die gemeinsame Aktion der Studentenverbande auf
Gegenwirtig wird in mehreren Landern versucht, selbst die bestehenden mini- supranationaler Ebene begegnet werden.
malen Mitbestimmungsrechte durch Gesetzesanderung wieder riickgéngig zu Il. Ein Vergleich der Forderungen der Studentenverbinde ergab eine vélligemachen (insbesondere Finnland und BRD) bzw. die bestehenden Interessen- Ubereinstimmung in den grundlegenden Forderungen, so daB diese in der ein-organisationen der Studenten, mit deren Hilfe die Studenten ihreMitbestimmungs- stimmig angenommenen SchluBresolution festgehalten werden konnten:
positionen niitzen kdnnen, abzuschaffen (insbesondere GroBbritannien und BRD). ® Anerkennung des Rechts auf Bildung durch eine ausreichende materielle Ab-
Il. Die Einschdtzung des Standes der supranationalen Bildungspolitik der kapita- sicherung des Studiums, damit die Studenten ihr Studium normal absolvieren

listischen Lander Europas ergab: konnen;1. Die Tendenz, zu einer integrierten Bildungspolitik der kapitalistischen Lander @® Erhdhung der nationalen Bildungsausgaben durch Kirzung der Ristungs-Europas iiberzugehen, nimmt zu. Angesichts der unterschiedlichen formalen Ge- ausgaben und verstarkte Besteuerung der Konzernprofite;staltung der Bildungssysteme halten sich entsprechende Versuche gegenwiértig '

® Sicherung einer umfassenden wirtschaftliichen Ausbildung, die eine wirkliche
jedoch meist auf der Ebene von Entwicklungskonzepten fiir bestimmte Problem- Berufsqualifizierung einschlieBt und die permanente Weiterbildung erméglicht.bereiche. Diese Ausbildung muB die zukiinftigen Lohnabhéngigen befdhigen, zum gesell-
2. Ergebnisse liegen bislang lediglich in der Frage der in Art. 57 | der rémischen schaftlichen Fortschritt beizutragen und den gesellschaftlichen EntwicklungsprozeVertrige angestrebten gegenseitigen Anerkennung und Harmonisierung der zu meistern;Diplome vor. Bis heute hat die EWG-Kommission iiber 20 Entwiirfe solcherRicht- ® Garantie des offentlichen Status des Hochschulwesens auf dem Gebiet von
linien ausgearbeitet und dem Rat zugeleitet, Finanzierung, Verwaltung und Inhalt der Ausbildung der Studenten;3. Die fur die gegenseitige Anerkennung zugrunde gelegten Mindestkriterien ® Respektierung und Erweiterung der politischen und gewerkschaftlichen Rechte,
sagen nichts ber die inhaltliche Ubereinstimmung der Ausbildung aus: Sicherung und Ausbau der Mitbestimmung der Studenten und ihrer Organisatio-

1. Ausbildungsdauer in Jahren, nen bei der Verwaltung der Universitat und in der gesamten Bildungspolitik;
2. Gesamtstundenzahl der Ausbildung, @® Anerkennung der Diplome und Staatsexamina durch den Staat und die Unter-
3. Verbindliche Stoffgebiete, nehmer, Anerkennung des Rechts auf Berufsausiibung und Anstellung ohne
4. Verteilung der Stunden auf die Stoffgebiete und politische, soziale, rassische oder religiose Diskriminierung;
5. Praktikumsbedingungen. ® Verteidigung der Forderungen, wie sie in dieser Plattform niedergelegt sind,

Dennoch haben sie faktisch die Wirkung, daB der Spielraum fiir inhaltliche Veran- auch gegeniiber den gemeinsamen Institutionen der kapitalistischen Lander Eu-

lerungen durch die Hochschulen stark eingeschré i

-
ropas;

ausbildung z. B. auf 8 Prozent) und daB, i die Wh arj or Papal @® Entwicklung der Zusammenarbeit sowie deswissenschaftlichen und kulturellen
kinftigen Reformen der Studien- und Priifungsordnungen aufs schwerste gefahrdet Austauschs zwischen den Léndern Europas ohneDiskriminierung, auf der Basis
werden“. Zudem sind diese Richtlinien ausnahmslos ohne irgendeine Beteiligung der Gleichberechtigung und unter Wahrung des nationalen kulturelienBross mit

der Hochschulen und der Studenten zustande gekommen. dem Ziel des gegenseitigen Vorteils, des sozialenFortschritts und des Friedens
4. Die Erziehungsminister der EWG-Lander haben am 16. 11.71 beschlossen, ein und im Geiste der Freundschaft und der internationalen Solidaritat.

;»europdisches Entwicklungszentrum fiir das Bildungswesen® einzurichten mit fol- IV. Die Diskussion iiber die Form, in der der Kampf fiir die demokratischen
genden Aufgaben: Verbreitung und Sammlung von Informationen tiber das Bil- Forderungen der Studenten zu fiihren ist, ergab Ubereinstimmung in den grund-
dungswesen, Koordinierung der Unterrichtssysteme und Beseitigung der Hinder- legenden Fragen der Strategie der nationalen Studentenverbénde. Der VDS hat
nisse fiir die Mobilitét der Lehrkréfte und Lernenden, gemeinsame MaBnahmenauf | diese gemeinsame Position, die dem von ihm seit iiber 2 Jahren vertretenendem Gebiet der Unterrichtstechnologie, der p4dagogischen Forschung und standi- Konzept der gewerkschaftlichen Orientierung voll und ganz entspricht, in StraB-
gen Weiterbildung. burg folgendermaBen formuliert:
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1. Kampf fiir die Durchsetzung der unmittelbaren sozialen und politischen Interes-
sen der Mehrheit der Studenten, wie sie sich er: i i - - =

Me
, geben aus ihrer sozialen Lage alsperspektivisch lohnabhéngig Arbeitende; konsequente Absage an die Verteidigung [ acl ie er are ite

sténdischer Interessen. EE2. Der Kampf der Studenten fiir ihre materiel iti

f

en und ghlitischen Interessen muB
:als demokratischer Massenkampt gefiihrt werden, d. h.: die Masse der Studenten

Ais estallngen ark

-muB in dem Kampf fiir ihre gemeinsamen Interessen aktiv einbezogen werden. Weltkasis-Veriags-GmbH, 46 Dortmund, Briderwey 16
Kampf der Studenten fiir ihre sozialen und politischen Interessen ist gemeinsamer Ab facit Nr.25 kostet das Heft im Abonnement nur 2 DM
Interessenkampf, unter Hintanstellung von politischen, ideologischen und welt- Ein Abonnement = 5 Hefte kostet 10,— DM + Porto

anschaulichen Differenzen. Allein in diesem organisierten und solidarischen Vor- | facit Nr. 26: G. Nurtsch, Arbeiterklasse und GesetzmaBigkeit in der entwickelten sozialisti-
gehen der Studenten kann elementar-

K

i
N schen Gesellschaft; M. Volbers, Internationale sozialistische Arbeitsteilung und 6konomische

Tin Jos EreSor
tar- gewerkschaftliches BewuBtsein entstehen, Integration im Rat fiir gegenseitige Wirtschatshilfe (RGW); A. G. Jegorow, Die weitere Ent-

S

sionér-elitare Haltung der biirgerlichen Intelligenz Giberwun- wicklung der Sowjetgesellschaft auf dem Wege zum Kommunismus; Th. Mies, Die negativeden werden, die statt zu kollektivem Handeln zu individuellen Loésungen” dréngt Utopie des ,sozialistischen Studiums”; J. Reusch, Kultur und Kunst bei Mao Tse-tung;Gewerkschaftliche Orientierung, d. h.
" .

P. Schafer, ,K“SG (ML) — Korrekte Massenlinie als rechts-, linksopportunistischer Zick-
3. Orienti 3 P

|

zackkurs u.a.; 82 S., 2,50 DM

ow
entierung auf eine moglichstenge Zusammenarbeit der Studenten und ihrer facit Nr. 27: Prof. Dr. Gerhard Riege, Uber das Verhiltnis von Sozialismus und Kommunis-

nteressenorgane mit den Organisationen der arbeitenden Bevélkerung, den Ge- mus; Hartmut Geil, Uwe Giinther, Friedhelm Hase, Zur Kritik der biirgerlichen Rechtswis-
werkschaften; und senschaften; Prof. Walter Hollitscher, Marxismus — Ergénzungen und Entstellungen; Dr.

ienti
: . a .

oo
Giinter Krause, Durch eine neue Technik zu einer neuen Klasse?— Kritisches zur Theorie4.Orientierung auf die aktive und kampferische Mitarbeit in den Gewerkschaften der neuen Arbeiterklasse”; Wolfgang Bartels, Berufsbildung auf dem Wege in die Zu-

vor allem im spateren Beruf.
\

kunft? Zum ,BerufsbildungskongreB der Deutschen Wirtschaft"; H.H. Adler, H.Wienert,

Auf digser Grundlage werden die beschlossenen gemeinsamen Aktionen der Lraisiasie Sian or Boxter HochsRbamyt = 207 Peliic gas masisz.
udent 5

liad &
n

x . we

Sie
enverbénde der kapitalistischen Lander Europas durchgefiihrt werden. Der Kampf gegen den Antikommunismus in der Schulpolitik und Analysen der biirgerlichener Vorstand des VDS, Hans Altendorf, Hans-Rainer Kaiser, WinfriedKiimpel. Péadagogik in der BRD, mit Dokumenten, facit-Reihe 13, 88 Seiten, 2,50 DM

| Israels Verflechtung mit dem Imperialismus, facit-Reihe 12, 48 Seiten, 2,~ DM
Antiimperialistischer Kampf im Iran — die gegenwirtigen Aufgaben der Conféderation Ira-

x
.

| nischer Studenten (CISNU), facit-Reihe 11, 80 Seiten, 2,50 DMEvolution und Revolution Der historische Materialismus und die Parteilichkeit der realistischen Literstur von F.W.
. d w . Plesken: facit-Reihe 10, 56 Seiten, 2,— DMin der Weltgeschichte | Protokoll des 1. Bundeskongresses des MSB SPARTAKUS, ,Mit SPARTAKUS im SPARTA-

}

KUS®, Taschenbuch mit Fotos, facit-Reihe 9, 308 Seiten, 6,— DM
Facit-Reihe 7, 204 Seiten, 6,— DM Arbeiterklasse gegen Faschismus von Georgi Dimitroff
Ernst Engelberg: Fra d |

facit-Reihe 8, broschiert, 114 Seiten, 3,50 DM |
gi or i on ler Evolution und Revolution in derWeltgeschichte Evolution und Revolution in der Weltgeschichte.Mit elf Beitrdgen namhafter Historiker der

ert Ginther: Revolution und Evolution im Westrémi i i DDR zur Dialektik von Evolution und Revolution in den verschiedenen Epochen der Ge-
der Spatantike Bsifbmischon Faleti zu Zot

schichte von der Antike bis zur Gegenwart. 204 Seiten, facit-Reihe 7, 6,— DM
Max Steinmetz: Reformat PE

I N
»Fir die siebziger Jahre — eine Philosophie des Stiickwerks? Kritische Anmerkungen zuRevolution fon und Bauernkrieg in Deutschland als friihbiirgerliche einem Aufsatz des Mannheimer Neopositivisten Hans Albert“ von Harald Wessel

Bernhard Tépfer: Die friinbi |
!

facit-Reihe 6, 32 Seiten, 1,— DM

_— on er: Die friihbirgerliche Revolution in denNiederlanden Internationaler Klassenkampf (Mit zahireichen Beitrdgen von Genossen aus Afrika, Asien
erhard Heitz: Der Zusammenhang zwischen den B: und Lateinamerika, die dort selber mitten in den Klassenauseinandersetzungen stehen.)
Entwicklung des Absolutismus inMitteletraps en Bauembewegungen und der Neben Beitrdgen (ber die einzelnen Erdteile insgesamt enthélt der Band Artikel aus:

Gerhard Schilfert: Di .

i
Nigeria, Mexiko, Sudan, VAR, Libanon, Indien, Mongolei, Argentinien, Kuba, Kolumbien,

pigs Se ienglischen Independenten und die deutschen Sekten in der Guayanas. Also: Informationen aus erster Hand!
+ Halfte des 17. Jahrhunderts

| facit-Reihe 5, broschiert, 180 Seiten, 5— DM

Walter Schmidt: Die internationale Stellung der deutschen Revolution von 1848/49 | Revolutionére Strategie und antiimperialistischer Kampf in Westeuropa — Karl Marx und
in der Sicht von Marx und Engels die inneren Widerspriiche des modernen Imperialismus von Prof. or. Dieter Klein. Nach

Giinter S jdt: i «Imperialismus heute” die zweite Analyse von Rang (iber die geselischaftlichen Entwicklungs-ii Revolution und Konterrevolution vor dem November 1918 tendenzen des organisierten Kapitalismus.u.a. facit-Reihe 3, broschiert, DIN A4, 64 S.,fensSchleier: ZurDiskussiondes Revolutionsbegriffes in der deutschen biirger- 3~ DM
ichen Geschichtsschreibung wiéhrend der Weimarer Republik Woran starb der SDS? — Das Dilemma der Antiautoritiren und die Konsequenzen marxisti-

Karl ReiBig: Die historische Bedeutung des Sieges der sozialistischen Produk-
Sches Stwdenien von Sisghiec Wei, BKlesvaly, 52 Seton DIVAS, 15510

tionsverhéltnisse in der DDR Futurologie — Wer plant denn da? Was? — Zur wissenschaftlichen Gesellschaftsprognose
spitkapitalistischer Entwicklungen — Kritisches zur biirgerlichen Futurologie von Prof. Dr.

Bestellungen an:
Dieter Klein (Im Anhang: Ein Gesprich wahrend des Futurologenkongresses vom 10. bis 10.9 e November 1969 in Miinchen mit den Tagungsteilnehmern Dr. Thomas Miller und Dipl.-Ing.

Weltkreis-Verlags-G It Oskar Neumann), RK extra 7, 52 Seiten, DIN A4, 2,50 DM9 mbH, 46 Dortmund, Briiderweg 16 SDS in Sofia — Dokumentation zum AusschluB von fiinf Kommunisten aus dem SDS —

Zur Vorgeschichte der zweiten Spaltung des SDS: facit aktuell 3, DIN A4, 124 S., nur 1,— DM
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BESTELLSCHEIN Neuerscheinung
Ee

7 Literatur im Klassenkampf
)

Beltréige zur sozialistischen Literatur aus der Weimarer Republik. 148 S., 6,— DM.
wee. ADONNEMeENt facit (5 Hefte) = 10,— DM + Porto ab Nr... Arbeitsgespréch mit Prof. Alfred Klein

£
Alfred Klein / ,Unsere Front". Sn Entwicklung der sozialistischen Literatur-

ween EXPL. Fait Nr. 27, 26, 25, 24, 22/23, 21, 1 bewagung in der Weimarer Bepublik.
» 26, s , 19, 17, 16, 15, 13/14, 12, 9

Friedrich Albrecht/ Deutsche Schriftsteller in der Entscheidung. Aus der Zeit der

Expl.: ,Revolutiondre St . “ i .

Weimarer Republik.
snes EXPL, ionare Strategie...“ facit-Reihe 3; 3,— DM + Porto Friedrich Albrecht / ,Ein Mensch unserer Zeit“. Der Weg Johannes R. Bechers

i

zum Schriftsteller der Arbeiterklasse.
enn yINtEINAtionaler Klassenkampf" facit-Reihe 5; 5— DM + Porto Alfred Klein / ,Von unten auf". Zur literaturgeschichtlichen Stellung der revolutio-

! néren Arbeiterschriftsteller.

it-Rei cq
Klaus Kéndler / Drama und Klassenkampf. Zur Entwicklung der sozialistischen

won. fACIH-Reihe 6; 1,—~ DM + Porto Dramatik in der Weimarer Republik.

wenn nEVOIUtiON Und Revolution facit-Reihe 7; 6,— DM + Porto Eestsllungen a:

|
|

Weltkreis-Verlags-GmbH, 46 Dortmund, Briiderweg 16
wn wATDEIETKIGSSE gegen Faschismus® (Dimitroff) 3,50 DM + Porto ——————————————

gn ~Derhistorische Materialismus und die Parteilichkeit der
realistischen Literatur", facit-Reihe 10; 2,— DM + Porto f n R ih

o |

acit-Reihe
wns wy FULUFOlOGI@® (Prof. D. Klein) RK extra 7; 2,50 DM + Porto

facit-Reihe 11: Antiimperialistischer Kampf im Iran — Die gegenwirtigen Aufgaben
we wWWOTAN starb der SDS?..." RK extra 9; 1,50 DM + Porto der Contdderation Iranischer Studenten (CISNU), 80 S., 250 DM

ne SDS in Sofia...“ facit-aktuell 3; 1,— DM + Porto facit-Relhe 12: Israels Verflechtung mit dem Imperialismus
1. Die Krise im Nahen Osten: Der Zionismus und Israel, Die ESeh AonisyStaates Israel, Die Funktion Israels im Nahen Osten, Israel und die arabischen

cone yPTOtOKOII "dS 1. Bundeskongresses des MSB SPARTAKUS“ Staaten und Volker, Die Haltung der kommunistischen und Arbeiterparteien zum

Taschenbuch — 308 Seiten, 6,— DM + Porto Nahost-Konflikt, Israel und die Bundesrepublik Deutschland, von Walter Oberst

2. Zionismus und Imperialismus (ein Uberblick iiber die Entwicklung os zum Bade
sein ii ialisti i

—

Di arti des 2. Weltkrieges): Der theoretische Zusammenhang zwischen Imperialismus un
- Aatimpsrislisisther Kampf im Iran — Die gegenwartigen Aufgaben Zionismus, Die politische Zusammenarbeit des Zionismus mit dem Imperialismus,
er Confoderation Iranischer Studenten (CISNU)“, 80 Seiten, derVélkerbund als Instrument des Imperialismus und Zionismus, von Walter Oberst2,50 DM 3. Die wirtschaftliche Bedeutung Israels fiir den Imperialismus: Das ausléndische

Finanzkapital in Israel, Die amerikanische Hilfe, Die westdeutsche Hilfe und die

woe. y|STAEIS Verflechtungen mit dem Imperial “, facit-Rei Bedeutung der BRD, von Brigitts Kisin

8 Seiten, 2,— DM
§ 2 smus®, facit-Reihe 12,

4. Das israelische ,Modell", von Conrad Schuhler
Zt Mit einigen Literaturhinweisen und Dokumenten, 48 S., 2,— DM

wo.
DOI Kampf gegen den Antikommunismus in der Schulpolitik facit-Reihe 13: Der Kampf gegen den Antikommunismus In der Schulpolitik und

und Analyse der biirgerlichen Péadagogik in der BRD Analysen der blirgerlichen Pédagoglk in der BRD
facit-Reihe 13, 88 Seiten, 2,50 DM T. F. Jarkina: Die biirgerliche pédagogische Gedankenwelt in der BRD.

W. 1. Malinin: Einige Strémungen in der biirgerlichen Padagogik der BRD!
we Literatur im Klassenkampf; Beitridge zur sozialisti i W. M. Chowstow: Die Aufgaben der sozialistischen Padagogik im Kampf gegen

der 20er Jahre, 150 <ompy; 6,—fa alistischen Literatur biirgerliche Bildungs- und Erziehungstheorien.
’ Shik Mit Dokumenten zum Wehrkundeunterricht, Beamtengesetz, Kultusministerrichtlinien

fiir den Unterricht, Zitaten aus Schulbiichern u. a. 88 Seiten, 2,50 DM

TE———— eee Bestellungen an:

Bestellungen an: Weltkreis-Verlags-GmbH, 46 Dortmund, Briiderweg 16

Weltkreis-Verlags-GmbH, 46 Dortmund, Brilderweg 16
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Steffen Lehndorff: Grundlage der Einheit im VDS; Rechtskartell und Monopolkapital: . .
Christof Kievenweim: Politische Reaktion und faschistische Herrschaftsformen—Anmerkung Sag mir, was Du liest « oF
zu einigen Tendenzen der Faschismus-Diskussion in der Deutschen Linken; Manfred Bosch:

SuNLA — Portrait einer kommenden Rechtspartei; Johanna Hund: Materialien zum Bericht
zur Lage der Nation 1971, facit Nr.24, 1,— DM op Aus unserer Taschenbuchreihe:
Steffen Lehndorff: Fiir Demokratie und sozialen Fortschritt; Christof Strawe: Perspektiven
der demokratischen und sozialistischen Studentenbewegung; G. Matthiessen: Zum Rechts WILHELM SCHWETTMANN / ULRICH SANDER
kartell in der BRD; B. Miller: Formierung der Rechtskrafte in der Universitat; Jacques Na- Jugend undKlassenkampfgels (KP Belgiens): Technokratische oder demokratische Strukturreform an der Universitat;
K. Peters: Ideologie und Methodologie in der biirgerlichen Philosophie; F. Adler: Wie oder

] .kritisch ist Habermas*
,kritische Theorie"?; u,a. — facit Nr. 22/23 (Doppelheft), 2— DM Antikapitalistische Jugendarbeit heute

i i wort auf aktuelle Fragen der Arbeiterjugendbewegung.Walter Hollitscher: Aneignung der Natur und Natur der Aneignung; F.W. Plesken: Zur Suh git Ain 9
Preis: DM 7,60Literatur Uber den Naturdialektik-Streit; E. J. Hobsbawm: Lenin und die ,Arbeiteraristokra- I

tie"; Robert Steigerwald: Brief an einen Genossen Studenten; P. Schafer: Hochschulrahmen-
gesetz — Baustein staatsmonopolistischer Formierung; M. Maercks: Die Bundeswehr- KARL LIEBKNECHT

Aschule — Schule der Nation, Geistige Militarisierung in Westdeutschland; Fred Schmid: Rekrutenabschied / Militarismus und AntimilitarismusFriedensforschung als Kriegsforschung; u.a. facit Nr.21, 1,— DM
. . n deutunZwei der bedeutendsten Schriften Liebknechts. Sie haben od Pega i]i is: ApParteien in der BRD:“ G. Matthiessen: Zur Rolle der SPD im Spitkapitalismus und ihrem nicht verloren.

ideologischen EinfluB auf die Studentenbewegung; u.a. P.Schéttler: Die ,linken* Sozial-
demokraten in Frankreich — Zur Geschichte, Struktur und Poliseon Teor der PSU; REINHARD JUNGEFidel Castro: Kuba steht zu Lenin und zur Sowjetunion; D. Peukert: Uber die Unwissen-
schaftlichkeit des Gkonomischen ,Antirevisionismus"; Rolf Geffken: Erscheinungsformen Barras-Report — Tagebuch einer Dienstzeit
und Ursachen von Klassenjustiz im kapitalistischen Deutschland. facit Nr.20, 1,— DM Ein aktuelles Buch iiber die Bundeswehr.

PromosMit Dokumentenanhang reis: i

wLeninismus heute“: Flschiiistydiors ins soi) und die Wasiisuisnis Scauphilosptiel }

G. Bessau: Marx versus Lenin?; Kurt Steinhaus: Systemauseinandersetzung im nachfaschi-
stischenDeutschland; Staat und Absterben des Staates in der DDR; J. Hund: Zur Einschét- Schwarze Rose aus Alabama

y : . ] 5zung linksradikaler Gruppierungen in der Studentenbewegung; G. Matthiessen: Zu einigen Ein Buch iiber das Leben der amerikanischenBiirgerrechtskdmpferin un
Fragen des antiimperialistischen Kampfes heute. facit Nr. 19, 1,— DM Kommunistin Angela Davis. Preis: DM 3,80

7 a : (In diesem Betrag ist eine Spende von DM 1,— zur Vorbereitung der
Prof. Dr. Manfred Buhr: Die Menschen machen ihre Geschichte selbst; E. Bessau: Ideologi- X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten, 1973, Berlin, Hauptstadt dersche Fundamente westdeutscher Hochschulreform; G. Bessau: Die dritte Hochschulreform in DDR enthalten.)der DDR als Beispiel fortschrittlicher Bildungspolitik; Grundsatzerkldrung des SPARTAKUS; hs -

u. a, facit Nr. 17, 1,— DM

In Vorbereitung:
Martin Walser: Aktion ohne Vermittlung; Eberhard Czichon: Ein Beispiel: Hermann Josef

. dbewegunAbs — Bankier und Politiker; Chr. K. Kievenheim: Zur Situation der Gewerkschaften im Geschichte der deutschenArbeiterjugen
;

9g ne iter)staatsmonopolistischen Kapitalismus; u. a., fact Nr. 16, 1,— DM Erstmals wird hiermit ein Buch vorgelegt, das ausfiihrlich (etwa OSshen
iiber die Geschichte der deutschen Arbeiterjugendbewegung von

Juan Diz (KP Spaniens): Arbeiterjugend und Studenten im spanischen Klassenkampf; René | 1945 informiert.
Hermann: Strategie und Riistung in der Bundeswehr; H. Heinemann: Bericht zur Entwick- Erscheint Marz 1973

is: DM 10,80lung der Westberliner Basisgruppen; M. Maercks: DKP-Student zur Hochschulpolitik; Ber- Bereits jetzt bestellen! Preis: ,

nard/Schweicher: Analytische Voraussetzungen fiir eine antimonopolistische Hochschul-
politik; u. a., facit Nr. 15, ,— DM

. 1Arbeiterjugend kontra Monopole
Prof. Dr. Dieter Klein: Revolution in Frankreich? — Was ist heute revolutionar?; Dr. J. H. Aktionsmodelle — Reportagen — Dokumente
v. Heiseler: Internationaler Klassenkampf — Zu den wesentlichen Grundbeziehungen im welt- 2,véllig berarbeitete und auf den neuesten Stand gebrachte Asgsres :revolutiondren ProzeB; H. E. Schmitt: Mdglichkeiten revolutionéren parlamentarischen Kamp- Bereits jetzt bestellen! Preis: ca. 5,fes; Dr. Heiseler: Zu einigen Ursachen der Schwankungen in der theoretischenBewegungim SDS; Hégemann-Ledwohn/A, Nigbur: Liberalisierung oder Demokratisierung? — Zur
Entwicklung der Tschechoslowakei; u.a., facit Nr. 13/14, 1,— DM

Biicher aus dem sozialistischen Jugendverlag
SDS — Teil der Arbeiterbewegung”; ,New York Unegisimpressionens ~Zum Ver-

Hhéltnis von Studentenbewegung und Arbeiterbewegung”; ,Bemerkungen zur ,Springerreso- -
alution’ und einigen ideologischen Implikationen"; ,2 Taktiken der herrschenden Klasse und i) Weltkreis-Verlags Gmb

Méglichkeiten der Gi hr;u.a, facit Nr. 12, 1,— DM
:

-
glichkeiten der Gegenwehr*; u. El

46 Do und, Briiderweg 16,Telefon (0231) 572010
+Karl Marx in Kéin in der Revolution von 1848/49" von Prof. Dr. Karl Obermann; Der Kar-

:
dinal oder die Sympathie der Ideologie. facit Nr. 9, 0,50 DM

96 |

1 EEEeET



]
|

EE eS Err

|

A Marx schreibt mit!
I

a OF
Ee ;

- REO of
| CY oh } H hel

| + TIS RY} :

‘  — u

a
; we = WN. Q Zeitpmere Zone

| bs YW : ©

PA hs He O aid &
N - «2k

| 246 Ve vz % 0°00 epy a 15) 5
0 7

y -
iz ¥

\

i

<

dN RYRRS i NA
.

v1 << AYA| IR
| : h APRN© BF

Auch Engels. Hiufig Lenin. Um nur einige wenige
¥. ==

ZEEE
|

7

Kopfe zu nennen, die fiir unsere Zeitung arbeiten, Der

ly, PROX |
Kapitalismus steht in jeder Nummer vor dem Réntgen-

. Fy. a =.{ schirm. Die Befunde stehen in der UZ. Was in den

~ { + D ~===M Betrieben los ist, in den Schulen und Universititen

= =
a— steht ebenfalls un der UZ. Obrigens auch, warum eini-

es
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Sd “~, ges los ist. Denn das ist noch wichtiger. Und schlieB-b=
=\\ N=BINt ich: Arbeiter, Schiler und Studenten schreiben selbst

|
2 a in der UZ,
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| Ich bestelle hiermit die UZ, Zeitung der DKP

fiir die Dauer von mindestens einem Jahr.

Oo Ich wiinsche eine vierteljihrliche Rechnung
(vierteljahrlicher Bezugspreis DM 6,50)

[1 Ich winsche eine jahrliche Rechnung
(DM 22,~ bei Vorauszahlung)
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