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Editorial
FACIT 30 2 Wenn FACIT mit diesem Heft in verénderter Aufmachung erscheint, so signalisiert
MSB SPARTAKUS das keineswegs eine ,Kursanderung“ oder dergleichen, wie man es bei Studen-

¢ tenzeitschriften oft als Ergebnis von ,Fraktionskampfen* innerhalb der jeweiligenBeitrdge zur marxistischen Theorie und Redaktionen erleben kann. In der fiir eine Zeitschrift, die von Studenten heraus-Politik gegeben wird und die sich wesentlich als ein Organ fiir den Hochschulkampf ver-

steht, recht langen Zeit des Bestehens hat FACIT seine Redaktionspolitik immer
im Hinblick auf seine Funktion bestimmt, in den Kampf der Studenten marxistische

' Ideologie hineinzutragen, vom marxistischen Standpunkt zur Weiterentwickiung
Inhalt: der Strategie und Politik der Studentenbewegung beizutragen.

Diese Funktion muB von der jeweiligen historischen Situation, insbesondere der
Editorlal . . . ........ 1 Studentenbewegung her konkretisiert werden. FACIT war als theoretisch-politi-Pou)Satter Perspektiven der Studen- sches Organ immer mit der realen Bewegung der Studenten verbunden. Diese
tenbewegung —zu einigen Fragen revo- Verbundenheit dokumentiert sich in der Auswahl der Themen und dem Inhalt der
lutionérer Taktik an der Hochschule 3 Artikel, die sich an den Diskussionen und Problemen ausrichten, die tatséchlich
Karlheinz Heinemann in der Studentenbewegung aktuell und wichtig sind, die dort hineingetragen
NTE fone Sel uslscingie {

werden missen. Das driickt sich auch darin aus, daB FACIT versucht, sich weit-
an den Hochschulenios BRD . .

p
. 81 gehend auf Beitréige zu stitzen, die selbst aus den Diskussionen der marxisti-

Michael Wilmes schen Bewegung in der BRD, insbesondere an den Hochschulen entstanden sind.
Marxismus und  biirgerlich-demokrati- Seitdem sich die marxistischen Studenten im MSB SPARTAKUS zusammen-

sches Kulturerbe . . . . . . . . 45 geschlossen haben, versteht sich FACIT mit ihm besonders eng verbunden.
Oskar Neumann Die Diskussionen, die unter Marxisten insbesondere um die Politik des MSB und

Desiniariisst — Wissenschaft von der
= PH ¥ deren Grundlagen, um die Aufgaben des &konomischen, politischen und ideolo-

aia Sar

gischen Kampfes gefiihrt werden, sollen in und durch FACIT vorangetrieben und

janie eesuya zum Verhilinis von
vereinheitlicht werden. Zugleich soll deren Stand breiteren Teilen der Studenten-

Naturwissenschaften und Philosophie 63 Impressum schaft und allen Interessierten in- und auBerhalb der Hochschule vermittelt wer-

den. FACIT versteht sich so als bewuBtseinsbildender Faktor, insbesondere in deri no i
erscheint in der Weltkreis-Verlags-GmbH., SiudentenschaitDer staasmonopoisiscne Kepialisrius ee fact ov EL BPI

Die enge Verbundenheit von FACIT mit dem MSB SPARTAKUS schiie8t in keiner

inTrEy dorfer Alles 58a
: ' Weise aus, dag auch Autoren in FACIT verdifentiichen, sich an der Diskussion

kommt* . . . . . . . . .. .. 72 Herausgeberkreis: Jirgen Bscher, Klaus beteiligen, die nicht im SPARTAKUS organisiert sind. Wir wollen vielmehr alle

Kurt Zieschang Soeicerlidng Heinemann, Steffen Lehn- am Marxismus, an der Politik der Marxisten Interessierten in eine lebendige
Ursachen und Wesen des staatsmono- SE eaupiay Nuzchey, Hartmut Schulze, Diskussion einbeziehen. Wir wollen nicht nur ihnen Anregungen geben, sondern
politischen Kapitalismus . . . . . . 93 erwarten selbst von ihnen Hinweise und AnstoBe, eigene Beitrége.

Bericht iedatiour: eeSioinonsna Dieses FACIT-Heft behandelt zentral das recht allgemeine Thema ,MarxismusBo paennsuar Ws anh dor
Poppelsdorfer Allee 58a ' kontra biirgerliche Ideologie* und beschiftigt sich in einem langeren Beitrag mit

Forschungs- und Technologiepolitik — Fragen der revolutiondren Taktik an den Hochschulen. Beides sind Themen, die

24mySferiishenHasting 5h Jar Bestellungen und Anzeigen an: der zweite BundeskongreB des MSB SPARTAKUS in den Mittelpunkt seiner Bera-

Eo iy persis bin dervieg 16 tungen gestellt hatte. Wir greifen deshalb mit diesem Heft eine aktuelle Notwen-
Fernmeldewesen . . . . . . . .106 Tel (0231) 572010. : digkeit der Studentenbewegung auf.

Rezension Postscheck-Kto.: Weltkrels-Verlags-GmbH, Mit dem Thema ,Marxismus kontra biirgerliche Ideologie” soll auf einige Grund-
Wissenschaft und Gesellschaft in der Dortmund, PSchA Frankfurt: 20 3200/600 fragen der ideologischen Auseinandersetzung hingewiesen werden. In einigenDDR. Hrsg. P.C. Ludz (Olaf Cless) . Druck: Plambeck & Co., Neumiinster Beitragen werden Teilaspekte dieses ideologischen Kampfes, wie er heute an den

Hochschulen zu fiihren ist, vorgefiihrt. Der Beitrag zu Fragen der Taktik an den
Hochschulen soll dem Bedlirfnis nach einer vertieften, wissenschaftlichen Ableitung
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der aktuellen Politik an den Hochschulen entsprechen. Beides sind Themen, um -die die Diskussion fortzufiihren notwendig sein wird. Sie werden in dieser oder Probleme und Perspektiven der Studenten-jener Form in den folgenden Heften wieder auftauchen. bewequng — Zueini en Fragen revolutionarerMit diesem Heft beginnend wollen wir verstarkt versuchen, die Verbindung mit =

9 9 9 9
den Studenten und ihren Diskussionen nogh unmittelbarer zu gestalten und zu Taktik ander Hochschule
Siete.Dasheift fur uns konkret, daB wir gréBeres Gewicht darauf legen wer-

iaoR.in2.5 33)poliisiien Eowegungselbst stammen, anzuregen und Aufgabe des folgenden Aufsatzes soll es sein, die etwas vernachlassigte Dis-

1 dor BDGrn! ar is IPsoretische undpolitische Diskussion kussion iiber Geschichte und den aktuellen Stand der Studentenbewegung wie-

Diskussionen an den Hochschule ps.al qualifizierte Beitréage,dieaus den derzubeleben, um aus Fehlern und Erfolgen zu lernen. Gerade die hohe Fluktua-

Nachdruck von ausindisamas ae un unter Marxisten entstanden sind, dem tion unter den Studenten beginstigt, daB wichtige Erfahrungen des antiimperia-

BogieaEe Ui ofienonvorziehen. Daraus werden wir kein listischen Kampfes verschittet werden. Die Aufarbeitung der Probleme der Stu-

soadie > . B. einung, dad die Thesen von Kurt Zieschang dentenbewegung ist daher stéandige Aufgabe einer marxistischen Studentenorgani-

a pes un Wesen desstaatsmonopolistischen Kapitalismus, die zuerst in sation.
GL i" ie ars in det 00% erschienen sind,einerbreiteren Offent- Untersucht werden sollen die objektiven Verénderungen in Wissenschaft und Aus-

Beitrag zur sog Ei a p werdensoliten, dasieeinen interessanten bildung im heutigen Kapitalismus, die ja eine der materiellen Grundlagen fiir die

a] 3 ro jad o Sussion in der BRDliefern koénnen, insbesondere fortschrittliche Bewegung der Intelligenz darstellen. Daraus ist abzuleiten, welche

SELsPoa ye ohSiowsmonnaiistischien Kapitalismus in den Bildungs- und Hochschulpolitik die herrschende Klasse gegenwértig verfolgt und

bog
g Xistis -leninistischer Theoriestellen. welche Kampfbedingungen fiir die demokratische Bewegung dadurch konstituiert

wie er un tiongerecht werden zu kénnen, die Diskussion um politisch- werden.
ini a aanilighe Riagsp oriStandpunkt des Marxismus voran- SchlieBlich sollen direkt Fragen der Taktik der antiimperialistischen Studenten-

Diskussionsbeltrige pe, eu) angewiesen. Die Redaktion wartet auf bewegung und des MSB SPARTAKUS behandelt werden.

Beltragen, Hinwen or hn en ichten Artikeln, auf Angebote von eigenen Der Aufsatz versteht sich als Beitrag, der Diskussionen {iber die Probleme der

schlége ls a rosy FR und die Gestaltung der Hefte, Themenvor- Strategie und Taktik des Hochschulkampfes provozieren soll. Insofern soll er die

Soe FAI iret& aden enbestehtein bishernur unzureichend befrie- Weiterfiilhrung der Diskussion (ber das Studentenaktionsprogramm des MSB

ooretoh de
sch und die Zusammenarbeit in der wissenschaftlich- SPARTAKUS und dessen Verwirklichung unterstiitzen.

:

etis en Arbeit zu verstirken. Viele Studenten wiirden gerne — im Rahmenihrer durch dieobjektiven Bedingungen beschrankten Maglichkeiten — ihre Semi- L

a eye doerboii schreiben, deren Bearbeitung fiir die fort- Sicherlich kann die Entstehung einer starken Studentenbewegung in der Bundes-

wirden gan A. rs re arxisten in der BRD von Bedeutung ware. Sie republik nur erkldrt werden durch die insgesamt wachsende Labilitét des imperia-

Rea
a el en mitStudenten und marxistischenWissenschaft- listischen Systems, durch die wachsende Starke des realen Sozialismus.

Es iot im Intoresse
n mel r und lénger liber das gleiche Thema wie sie arbeiten. Das Ideal des »freiheitlichen Westens“ zerbrach an der Einsicht in die brutale

Kooper vol marxistischen Bewegung, bessere Méglichkeiten fiir diese US-Aggression in Indochina, in das Elend unddie Armut in den von den imperia-

pr iy sc 2 en. Die Redaktion von FACIT wird dazu das ihr Mégliche listischen Staaten unterentwickelt gehaltenen Léndern. Die Mar vom krisenfreien

boschl ? $0 en Fortgang marxistischer Forschungen und Studien zu Kapitalismus, vom ,Wirtschaftswunder” endete in der BRD spéatestens bei der
eschleunigen. Das wird uns natiirlich erst maglich sein, wenn wir einen breiten Rezession 1966/67. Uberproduktion, Unsicherheit der Arbeitsplatze, Arbeitslosig-
Kreis von Mitarbeitern gewonnen haben. Wir halten das fiir einenwichtigen keit waren wieder greifbare Erscheinungen des BRD-Kapitalismus geworden. Zur
Schritt, um auch auf dem Gebiet der ideologischen und theoretisch-politischen Bewiltigung der Krise sah sich die herrschende Klasse veranlaBt, die rechten
Arbeit die Verbindung mit den Studenten zu intensivieren. sozialdemokratischen Filhrer zur besseren Integration der Arbeiterklasse und

Die Herausgeber ihrer Gewerkschaften in die Regierung einzubeziehen — die groBe Koalition zu

bilden. Um fiir kommende Klassenauseinandersetzungen geriistet zu sein, wurde
der Staatsapparat und seine Unterdriickungsmaschinerie préventiv ausgebaut,
wurden Notstandsgesetze beschlossen, die eine Handhabe zur Ausschaltung aller

Reste demokratischer Einrichtungen, wie das Parlament und zum Einsatz aller

Gewaltmittel gegen die Arbeiterklasse bieten sollen. Diese Entwicklung kontra-

stierte scharf zu den biirgerlich demokratischen Idealen, die doch In gewisser
Weise der Jugend in der Ausbildung vermittelt werden.
Die Zunahme der Labilitit des Imperialismus vertiefte auch die Krise der biirger-
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me iedlichen Lage, in derit tber alles geht. Trotz der sehrunterschie
i i

lichen Ideologie. Der militante Antikommunismus der S0er Jahre verlor ange- denen der Profit &

a enCi Intelligenz befinden, gerét ein immer groBerersichts des erstarkenden Sozialismus an Wirkung. Zugleich lieBen sich immer sich die einzelnen aor und der imperialistischen Politik der Regie-weniger die Widerspriiche des Imperialismus verkleistern. Deshalb ist die Mono- Teil in onli angen der kérperlich und geistig Schaffenden wird zu einerpolbourgeoisie gendtigt, ein ganzes System der geistigen Beeinflussung und rungen ... d Kraft im Kampf fir Frieden, Demokratie, sozialen Fortschritt,Manipulation zu schaffen, um aus den Képfe der Massen reale Alternativen zum men Dede sn Kontrolle der Produktion, der Kultureinrichtungen und derKapitalismus zu treiben und den Kapitalismus zum allein seligmachenden System fur diea Entwicklung des Bildungswesens im Interesse desVolkes."!zu erklédren. Gleichzeitig versucht sie, neue, flexiblere Theorien zu entwickeln, um Eeanatirlich in enger Verbindung zu denVeranderungenden Sozialismus zu diskreditieren und um die Klassenkampfe im Inneren einzu- Dern Hochschulen und kénnen daher von den SB ersdémmen.
len spiiren die Studenten die

.
Schon an den Hochschulen sp

8 N

Da sich gerade die Studenten mit der Widerspiegelung der Realitat beschaftigen jgi die Fremdbestimmung wissenschaftlicher Arbeit durch(auch wenn ihnen durch die biirgerliche Ideologie Erkenntnisschranken gesetzt des oh ressen. Diese Prozesse reflektierten sich durchaus im BewuBtseinsind), intensiv mit den verschiedenen Spielarten der birgeriichen Ideologie an Ka re ten Sie auBerten sich zunichst in einer diffusen Angst vor den De-der Hochschule konfrontiert sind, reagierten sie besonders empfindlich auf die eta vor der Verschlechterung der Studien- und Lebensbedin-no iennd det Offentlichen Meinung (sishe Spiegel-Affare) und herrschafts- iy Nicht umsonst wurde damals heftig ber Ss Enplatiungen gs sper.sichernde Ideologien.
Co NN:

i ine ZwanDie Antwort od Studenten auf die Gesamtheit dieser ideologischen Prozesse Schatisrale sisal sisi donKush dh hydie een dieser »De-kulminierte in der Protestbewegung gegen den Springer-Kenzern, der als das reform vorse po Leugnung ihrer materiellen Interessen. Fir die in ihrem ,Frei-Zentrum der ultrareaktionéren, arbeiter- und studentenfeindlichen Meinungsmani- klassierung x hten Studenten galt nur der politische Kampf fiir die Erhal-pulation und der antikommunistischen Hetze am ehesten erkennbar war. In An- BRUSH RADoinStusnie:séitzen wurde Springer jedoch durchaus als Bestandteil des gesamten Verschleie- ii re von antimonopolistischen Interessen* durch figendme gpsstensrungsmechanismus der Ausbeuterklasse verstanden. Ie
,E . se

i die einzige Schwéche der damaligenInsbesondere muB die Genese der Studentenbewegung verstanden werden als emanzipatorische aer sie war noch von ver-
Resultat der Veranderungen von Wissenschaft und ihrer Trager, die sich in der Studentenbewegung. ' hy . ien beeinfluBt. Die Aneignung marxistischer Theo-| BRD seit Mitte der 60er Jahre starker herausbildeten. Zum einen ging es um schiedenen Racin)po” Ergon Meinungsmonopol an den Hochschulen.die Anpassung der Hochschulen an die neuen Bedingungen der Kapitalverwertung. rie wurde erschwert durch d kelten Klassenkampfe der Arbeiterklasse in der BRD
Um den steigenden Bedarf des Monopolkapitals an ausgebildeten Wissenschaft- Die nursehr gohviach Ca Rolle der Arbeiterklasse fiir gesellschaftlichelern zur Modernisierung der Produktionsmittel und -techniken, zur Realisierung bedingten, es die see . t wurde, statt dessen biirgerliche Elitetheorien von
des Mehrwerts in der Zirkulationssphare, zur Qualifizierung” und Reproduktion Vorsnssrunyen piss pi enz verbreitet waren. Durch die ,direkten Aktionen
des gesellschaftiichen Arbeitsvermégens zu decken und gleichzeitig die Kosten id Shrendenpoe« Rg glaubte man exemplarisch den Kampf fiir allefiir die Ausbildung méglichst niedrig zu halten, entwickelten die Monopole Plane roan fhren zu kénnen. gizum Ausbau der Fachhochschulen zur Durchsetzung von Kurzstudiengéngen. nis) . der den bloBen Willen losgeldst von den konkreten Bedin-Wegen der groBen Bedeutung, die die Wissenschaft im ReproduktionsprozeB Dey a Eaktor erhebt, die revolutionare Ungeduld — dasheute spielt, versuchen die Monopole sich die Wissenschaft als Profitquelle nutz- en

Tuk ra Kennzeichen der antiautoritaren Studentenbewegung. Es orbar zu machen. Dies setzt allerdings voraus, daB die wissenschaftliche Arbeit zum Ro daB ohne die praxisanleitende Theorie des Marxismus der Kampf inZwecke der Kapitaiverwertung gelenkt und die Kosten auf die Werktatigen abge- br Pe fiihren muB. Diese negativen Erscheinungen in der damaligen Stu-,walzt werden kdnnen. Daraus erklért sich der zunehmende Eingriff des Staates ackg
de entscheidend begiinstigt durch das Fehlen einer starkenin den Hochschulen zur ,Beseitigung des kreativen Chaos® in der Forschung, um erSnngwegng wre und einer starken kommunistischen Partei.?die Wissenschaft umfassend auf die Profitinteressen auszurichten.

’ organisierten Arbsiathevieu9 Studentenbewegung wichtige Funktionen bei derMit der Bedeutung von Wissenschaft und Technik fiir die Weiterentwicklung der Dennoch fiziaedi geespl Indem sie die scheinbar versteinertenProduktion, mit der generell zu beobachtenden Zunahme des Anteils dergeistigen a Jes or Tanzenbrachte, hatte sie Initialfunktionen fiir Be-iopoit an der geselischatlichen Gesamtarbei, werden dieTrager der wissenschait- oc n en gegen das GroBkapital und die politische Reaktion in allen gesell-lichen Arbeit einbezogen in den allgemeinen sozialen Polarisierungsprozes der om Bereichen. Nicht zuletzt war sie temporére Avantgarde in den demo-Gesellschaft. Ihre sozialékonomische Stellung veréndert sich. ,In unsererEpoche, scan’
n gegen Springerhetze, Notstandsgesetze und Neonazismus.in der die Wissenschaft zu einer unmittelbaren Produktivkraft wird, werden die Ketisshen Beiisguiget 52g

oo
Reihen der Lohnempfinger immer mehr durch Angehérige der Intelligenz aufge- ) der kommunistischen und Arbeiterparteien in Moskau 1969, Dekuments8 orfullt. Ihre sozialen Interessen verflechten sich mit denen der Arbeiterklasse. Ihre 2 Dominga Thesen Uber Studentenbewegung und Arbeiterklasse in Marburg
schopferischen Bestrebungen geraten in Widerspruch zu den Monopolherren, Blatter 3/4; 71. -

54



rr .SCHAFER | HOCHSCHULKAMPF
Der objektive Widerspruch der Studenten zum GroBkapital begann seinen sub- ittlung von Nah- und Fernzielen hin, verbinden sie demokratischen und sozia-jektiven Ausdruck zu finden; die Studentenbewegung begann zum Teil der d ga chen Kampf. Wenn auch das Leben selbst beweist, daB die Bewegungheutekratischen Bewegung zu werden. # 25m a Kampf filhren muB, um zum Sozialismusvoranzuschreiten,

1) gen das nicht, daB der Kampf schon allseitsverstanden wird.Die einen - =1

i ¢ Reformisten — vermengen die demokratischen undsozialistischen Au gabenMittlerweile hat die Studentenbewegung ein bedeutend héheres Niveau er- inen durch eine Summe von Reformen den Sozialismus zuerreichen. thnenreicht. Unter dem Eindruck der anwachsenden Kémpfe der Arbeiterklasse, seit foe n wir entgegen: ,....
werden wir nicht darauf verzichten, fiir den Sozialismusden Septemberstreiks und durch die bewuBte Einwirkung von Marxistenbeginnen ne ton weilwir davon {iberzeugt sind, daB keine demokratische Reform,us Studenten zu erkennen, welche wichtige Rolle die Arbeiterklasse bei der eg sieauch noch so weitgehend sein, auf Dauer verhindern kann, daB dieng1or7ung des gesellschattichen Fortschrits hat, Spétestens seit der Bewe- iy nomisch und damit auch politisch Méchtigen — um ihre Herrschaft undgung fiir Frieden und Entspannung in Europa, fiir die Ratifizierung derVertrage on Profit zu sichern — versuchen werden, die erkémpften demokratischenon Maske und Warschau, seit der Verhinderung des Rechtsputsches von Straus Fodhte der Massen wieder einzuschrénken und die Ausbeutung der Lohnabhén-

ba ]
arzel durch Aktionen der Arbeiter, wird die Arbeiterklasse als potentiell gigen zu verschérfen.”

. ] jan
rke politische Kraft gesehen. Auf der anderen Seite ist der eigentliche Gegner ie linken Opportunisten vermischen auf ihre Weise demokratischen und sozia-der Studenten starker ins Blickfeld geraten. Gefordert durch die Polarisierun De hen Kampf. Sie glauben, ,demokratische Forderungen® provokativ stellenimBundestagswahlkampf, wenden sich viele Studenten nicht mehr gegen einen te soon so dad sie innerhalb des Systems unerfiillbar sind. So die Forderungany Staat" oderbiirokratische Apparate, sondern gegen die Herrschaft eh Volksbewaffnung, bezahlt durch die Kapitalisten. Oder es werden Bony° rol apitals. Nicht umsonst bemtihen sich die Kapitalisten das angekratzte rungen erhoben, denen jeglicher reale Boden fehlt, wie die Wahl! der el 2nternehmerimage aufzupolieren. Doch ein exakter Einblick in das staatsmono- ch die Bevolkerung.‘ Damit verzichten die Linksopportunistenletztlichdaraupolistische Herrschaftssystem, in den Charakter des Staates ist den meisten Stu-

Pw
d kratischen Kampf konsequent zu fiihren. Aber dieseopportunistischendenten bislang versperrt. a den on kénnen nicht verhindern, daB sich die richtige Linie im demokrati-Der Gedanke des Biindnisses von Arbeitern und Studenten ist weit verbreitet ren bel den Studenten mehr und mehr durchsetzt’es existiert keine fortschrittliche Hochschulgruppe, die nicht zumindestverbal o ois der Studentenbewegung ist nur vor demHintergrund derallge-auf dieses Biindnis orientiert. Dennoch bestehen noch Unklarheiten tiber die oe Entwicklung der Klassenkampfe in der BRD zu sehen. In breiten Teilenfihrende Rolle der Arbeiterklasse, herrscht groBes MiBtrauen in die revolutio-

pe Be entwickeln sich Initiativen gegen die Auswirkungen monopolkapitalisti-naren Fahigkeiten der Arbeiterklasse. Aus diesem fehlenden Vertrauen in die
i

Verhaltnisse: immer mehr Birgerinitiativen entfalten sich gegen Miet-
| potentielle Stérke der Arbeiterklasse, der Volksmassen, resultieren auch der Hang

Se
und Bodenspekulation, gegen die Umweltverschmutzung durchdie grofien*r Rosignation, die Beschrankung auf den Abwehrkampr. Die Kahrosits dieser Konze. In Aktionen gegen die NATO-Truppendbungsplétze beginnt sich derMedaille — Aktionismus und Utopismus — ist heute weniger sichtbar. Auch wenn ST  itnitlte Kampf zu entwickeln. Bisher unpolitische Teile der Intelligenz,diese Gefahr durch die Einbeziehung neuer, unerfahrener Studenten in den re frre und Architekten usw., erheben progressive Forderungen, die den Inter-Kampf sténdig gegeben ist, glaubt kaum jemand mehr daran, im direkten An- en aller Werktatigen entsprechen und treten ein fiirantimonopolistischeVer-jonnen, sozusagen auf einen Schlag, das System aus den Angeln heben zu

:
derungen. Die Aufzahlung lieBe sich noch fortsetzen. Was schon im Bundes-kénnen. Nur die schrulligsten Vertreter am Rande der Studentenbewegung ver- hol rit deutlich wurde, das wachsende antikapitalistische Engagementmeinen einen groBen Sprung zum Sozialismus voliziehen zu kénnen.

o
Teilen der nichtmonopolistischen Klassen und Schichten verstarkt sich. DieEs gibt keine relevante Gruppe, die nicht den demokratischen Kampf propagiert. Envartan en und Hoffnungen, die im Wahlkampf artikuliert wurden und sich imDieser demokratische Kampf hat seine objektive Grundlage in der Tendenz aeSons niederschlugen, beginnen sich in Aktivitaten umnssian Dietsdes Imperialismus zur Negation der Demokratie und dem Streben der Massen es steht in engem Zusammenhang mit der gréBeren Kampfbersitschaftnach Demokratie. Der demokratische Kampf richtet sich also gegen die &kono- nd oe der Arbeiterklasse. Die aktivsten Teile der Arbeiterklasse spielenmische und politische Macht der Monopole, er setzt an bei den Bediirinissen eine wachsende Rolle in den genannten demokratischen Einzelbewegungen. Alsder Volksmassen, fiihrt sie in Auseinandersetzungen mit dem Imperialismus Beispiel sei hier nur die Initiative ,Freiheit im Beruf — Demokratie im Betrieb®At indargent 32 diel, got in der die Verbindung von Arbeitern, Lehrlingen und Studenten gegenSg Politik heiBt heute: eine Verbesserung der Lage der Werktatigen den Abbau demokratischer Rechte praktisch wurde.

i unter der Kapitalherrschaft zu erkémpfen und die Macht der Monopole Dennoch ist vor lilusionen iiber einen stirmischen Aufschwung der Klassen-scholar. heveliiysitie Politik heiBt, demokratische Alternativen zu ent-
, die ein Gegenprogramm zur reaktionéren Politi i

- 3 SB SPARTAKUS, S. 15.stellen, die breiten Massen zugénglich sein miissen o. Ee msotalegar t ay Kommunisten, Neues FoleyForan140)i= des wis-der Aufkldrung und vor allem in der Aktio bei i
i ov  Vgl. dazu: Antimonopolistische Alternative — sozialistische Perspektive.n arbeiten die Marxisten auf die Ver- senschaftlichen Kommunismus, Berlin, 1972.
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kémpfe und die baldige Revolution zu warnen. Die Arbeiter- und demokratische direkt mit den staatlichen Lohnleitlinien und Schlichtungsversuchen zugunsten
Bewegung in der BRD steht noch am Anfang. Dem Niveau der Klassenk&mpfe In der Kapitalisten konfrontiert.
der BRD entsprechen gegenwirtlg noch primér Skonomisch bestimmte Kémpfe
der Arbelterklasse und demokratische Tejbiindnisse gegen bestimmte Auswir- n.

is i hkungen des Kapitalismus. Unter ines3 verstehen wir den Zu- Mit der Entwicklung derStudentenbewegung wurde prinzipiell is rage a)
sammenschluB verschiedener politischer Krafte zur Erreichung von Teilzielen, z. B. der Realisierbarkeit fortschrittlicher Politik im Teilbereich Hochschule gestellt.
die Verhinderung von Mieterhdhungen, die Abwehr undemokratischer Berufs- Die Beantwortung kann sich nur ergeben aus der Bestimmung des Verhaltnisses
verbote. Héhere Stufen des Klassenkampfes werden dann erreicht, wenn es von demokratischer Bewegung an der Hochschule und der Avbsliscbseginggelingt, solche zunéchst relativ selbsténdigen Ein-Punkt-Aktionen zusammenzu- Dabei besteht das Problem in dem relativ fortgeschrittenen rar
fassen, zu vereinheitlichen und: zu umfassenderen politischen Plattformen zu der Bewegung an den Hochschulen im Vergleich zur gesamtgesells Webi;kommen. Bewegung. Man kann also von einem nach links verschobenen Krifteverhéltnis

Dies wird dadurch mdglich, daB in diesen Bewegungen die Einsichten in den an den Hochschulen sprechen.
Co

Charakter des Kapitalismus umfassender, tiefer werden und in diese Bewegungen DaB dies nicht verwunderlich ist, wird daraus ersichtlich, daB, gebey Jon Sateen
eine klare politische StoBrichtung gegen das Monopolkapital und sein Herr- genannten Ursachen der Studentenbewegung, die Studenten der einfihlig
schaftssystem getragen wird. Tell der Intelligenz sind, der Teil, der am empfindlichstenaufpolitische VorgzneeEin entscheidender Schritt, der nicht nur die Durchsetzung grundlegender anti-  reagiert. Wie relativ diese Verschiebung des Krafteverhéltnisses ist, zeigte : -
monopolistischer Reformen, sondern die Ablésung der kapitalistischen Ausbeuter- den Aktionen gegen den Versuch der Regierungsiibernahme durch die auBerste

ordnung Uiberhaupt auf die Tagesordnung setzt, kann der ZusammenschluB star- Reaktion im Sommer 1972: Die Arbeiter reagierten schneller und entschlossener
ker kommunistischer, sozialistischer, radikal-demokratischer Parteien und Krafte Is die Studenten.

.

in einer Art Volksfront sein. Allen falschen SchluBfolgerungen, die die Studenten auf eine Abwartehaltung,
Wenn wir festgestellt haben, daB in der BRD sich die fortschrittliche Bewegung oder bloBen Abwehrkampf festlegen wollen, oder die Studenten zu direkten

in Aktionseinheiten fiir eng begrenzte Ziele manifestiert, so darf das nicht zu dem Fithrern des Proletariats machen wollen, gilt es entgegenzuhalten:
WoTrugschluB verleiten, langsam aber sicher steige die Bewegung zu héheren For- 1. Es gibt eine in der Tendenz gleiche Entwicklung in allen gesellschal

men des Klassenkampfes auf, bis schlieBlich eines schénen Tages die Revolu- Bereichen.
oo ig

| te sich an, daBtion ausbricht. Eine solche Art deterministischer Geschichtsauffassung, die keine Schon in der Kampagne fir die Ratifizierung derVertragedeuteprin a, y

esSpriinge im Geschichtsverlauf kennt, filhrt notwendigerweise zum Opportunismus sich das Verhiltnis ,umzukehren“ beginnt, dieArbeiterbewegung die Student
5und zur Nachtrabpolitik. Zu beachten ist der Hinweis von Marx, man solle nicht bewegung quasi zu iberholen beginnt. Mit der subjektivenEntwicklung Jer vgs 9glauben ,daB in dergleichen groBen Entwicklungen 20 Jahre mehr als ein Tag tatigen Bevdlkerung, mit dem Entstehen von KlassenbewuBtseinwird de , g

sind, obgleich nachher wieder Tage kommen kdnnen, worin sich 20 Jahre zu- terklasse immer starker die Rolle einnehmen, dieihrobjektiv zukommt. 2 ure

sammenfassen*.’ wird ein entscheidender Beitrag zur Anderung des Kréfteverhaltnissesgeleistet =

Gerade unter den heutigen Kampfbedingungen im staatsmonopolistischen Kapita- auch fir die Hochschuten. Die Befreiung der Arbeiterklasse kann und itydas
lismus der BRD ist leicht ein schnelles Umschlagenkleinerer Auseinandersetzungen Werk der Arbeiterklasse sein. Die Garantie, daBdie Arbeiterklasse hon a
von Teilen des Volkes mit der Monopolbourgeoisie in heftige nationale Kampf- zipationskampf erfolgreich beenden wird, sehen wir in dem Erstarken der Parte

aktionen méglich. Es sollen nur zwei Faktoren genannt werden, die die Klassen- der Arbeiterklasse, der Deutschen Kommunistischen Partei. Iokémpfe in ihrer nationalen Form heute beschleunigen kénnen: 1. Die Einwirkungs- 2. Die Arbeiterklasse hat prinzipiell ein Interesse am Bildungswesen, denn. 18-

kraft internationaler Entwicklungen auf die BRD ist heute direkter als friiher; zu sen ist Macht, Unwissen Ohnmacht. Ein bestimmtesBildungs- und Kulturniveau
diesen Entwicklungen gehdren vor allem der unaufhaltsame Vormarsch der natio- der Massen ist notwendige Voraussetzung fiir eine siegreiche proletarische Rover
nalen Befreiungsbewegungen in Asien, Afrika, Lateinamerika; der Aufschwung der lution. Nicht nur im Ringen um die Brechung der Macht derMonopole hat as

Arbeiterkédmpfe in den entwickelten kapitalistischen Léndern; die allseitige Star- Bildungswesen groBe Bedeutung, sondern vor allem beimAufbau desSozialismus.
kung des Sozialismus, die Herausbildung seiner Vorziige, die Auswirkungen der Das Bildungswesen ist zur Festigung der Herrschaft der Arbeiterklasse eine stra-

Friedenspolitik der staatlich organisierten Arbeiterklasse. 2. Durch die volle Her- tegische Kampfposition.
] |

ausbildung des staatsmonopolistischen Kapitalismus wird das Verhéltnis von Unter den Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution wéchst das

Okonomie und Politik immer enger. So sind die Arbeiter in Lohnkampfen immer Interesse der Arbeiterklasse an Ausbildung und Wissenschaft stark an.

Zur Reproduktion ihrer Arbeitskraft ist fir die Arbeiter ein hherer Bildungsgrad
¢ Als Belspiel kdnnen betrachtet werden die Regierung der Volkseinheit in Chile und die erforderlich.
Einigungderfranzésischen Kommunistischen Partei und der Sozialistischen Partei auf ein Da die Wissenschaft ein wichtiges Instrument ist, um die Ausbeutung und Unter-

7 Marx Engele. SngapI rT: driickung der Werktatigen zu effektivieren und sie gleichzeitig zur Verschleierung
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dieses Sachverhaltes genutzt wird, ist der Kampf gegen diese imperialistische pedingungen der Studenten einordnen in den Kampf der Arbeiterkiasse, gegen

Pervertierung der Wissenschaft fiir die Arbeiterklasse eine Bedingung zur Durch- die Preistreiberei der GroBkonzerne, fiir eine allgemeine Anhebung des Lebens-

setzung ihrer Interessen. Dieses objektive Interesse der Arbeiterklasse beginnt niveaus der werktédtigen Bevdlkerung. Dadurch muB es auch gelingen, bel den

ansatzweise in ein subjektives Bediirfnis ymnzuschlagen: Indikatoren dafiir sind studenten die Solidaritat mit Kampfaktionen der Arbeiter fiir ihre berechtigten

das gestiegene bildungspolitische Engagerbnt der DGB-Gewerkschaften und die Lohnforderungen herzustellen.

Aktivititen der Arbeiterjugend gegen kapitalistische Ausbeutung, fir einequalifi- pb) Sie muB sich in die gesamte demokratische Bewegung einordnen. Das Studen-

zierte und demokratische Berufsausbildung. tenaktionsprogramm des MSB SPARTAKUS hat einen &uBerst wichtigen Beitrag

Das bedeutet vereinfacht ausgedriickt: Unter den heutigen Kampfbedingungen geleistet, um die Lésung dieser Aufgabe aufzuzeigen. — Es beinhaltet Enthiillun-

wird sich die Arbeiterklasse nicht erst, wenn sie auf bewuBten antimonopolisti- gen Uber wichtige Ausschnitte der realen gesellschaftlichen Verhéltnisse, mit

schen oder gar revolutiondren Positionen ‘steht, intensiv um das Bildungswesen denen gerade Teile der Intelligenz direkt konfrontiert sind. — Es formuliert, aus-

kiimmern. Wir kénnen sicher sein, daB die Arbeiterklasse mit der stérkeren gehend von Studienproblemen, Aufgaben, wie Ausbildung und Berufspraxis im

Entfaltung der Klassenkémpfe ihren EinfluB auch an den Hochschulen stark Interesse der werktatigen Bevolkerung verdndert werden miissen. Gerade mit der

geltend machen wird. Mit der steigenden Bedeutung von Wissenschaft und Aus- Erarbeitung demokratischer Ausbildungsziele hat der MSB SPARTAKUS einen

bildung wichst auch das Bediirfnis der Arbelterklasse, auf deren Entwicklung gewaltigen Schritt nach vorne gemacht.

entscheidenden EinfluB zu nehmen. c) Sie muB auf das Biindnis mit allen Hochschulangehérigen orientieren. Die

3. Die Unangemessenheit von Resignation der Studenten ergibt sich aus der Be- Bedeutung des Biindnisses von Dozenten und Studenten ergibt sich daraus, da

deutung des Kampffeldes Hochschule selbst: Schon allein quantitativ betrachtet, zur unmittelbaren Durchsetzung demokratischer Forderungen an den Hochschulen

sind viele Hochschulen heute mittelgroBen Betrieben vergleichbar. Auf dichtem Teile der Hochschullehrer auf fortschrittlichen Positionen stehen missen und

Raum sind manchmal Zehntausende von Arbeitern, Angestellten undStudenten dadurch insbesondere die Kraft der Bewegung gegen die staatliche Fachaufsicht

und Hochschullehrern zusammengefaBt. Aufgrund der Bedeutung der Wissen- potenziert wird. Zur Verteidigung der Kampfposition ,demokratische Selbstver-

schaft im Produktivkraftsystem, aufgrund der Stellung der verschiedenen Intelli- waltung der Hochschule” ist das Biindnis aller Hochschulangehdrigen absolut

|
genzgruppen in der gesellschaftlichen Organisation der Arbeit, ist die Hochschule notwendig. Dabei muB gesehen werden, daB sich die objektive Grundlage fiir ein

|
auch qualitativ ein duBerst wichtiges Feld der Auseinandersetzung geworden. Das Biindnis von Studenten und Hochschullehrern verbreitern wird. Die Lage der

heift, an den Hochschulen kann eine machtvolle Bewegung entwickelt werden, Hochschullehrer ist immer mehr gekennzeichnet durch den Eingriff des Staates

| die Druck auf die Herrschenden auszuiiben in der Lage ist. Zumal fir die herr- in alle Fragen der Forschung und Lehre, dadurch, daB der Staat versucht, die

schende Klasse die Gefahr besteht, da der Protestfunke an den Hochschulen auf materielle Misere auch auf ihrem Riicken auszutragen. Gleichzeitig wére es ein

andere Bereiche, vor allem dort, wo die Intelligenz tatig ist, Gberspringt. Fehler zu {ibersehen, daB die Professoren durch ihre hohe Bezahlung vom

Elne starke demokratische Bewegung an der Hochschule, die sich auf dle Sym- Kapital materiell korrumpiert sind, eine groBe Anzahl von Professoren direkt

pathle vieler Arbeiter stiitzt, kann der Monopolbourgeolsie Zugesténdnisse ab- abhéngig ist von Auftrdgen der Einzelkapitale oder vom Staat, daB sie besondere

ringen. Funktionen bei der Verbreitung und Produktion biirgerlicher Ideologie haben.

Die Praxis hat schon bestatigt, daB selbst beschrénkte Hochschulbewegungen Durch diesen Widerspruch und die Aufspaltung der Hochschullehrer durch die

Erfolge erzielen kdnnen. 1968 konnte in Bayern ein reaktiondres Hochschulgesetz geplante Personalstrukturreform ergibt sich notwendigerweise die politische Pola-

verhindert werden. Bei der Novellierung von Landeshochschulgesetzen konnte risierung innerhalb der Hochschullehrerschaft. Diese Polarisierung hat Ihren

1968/69 die Aufldsung der verfaBten Studentenschaft und die Einfiihrung eines organisationspolitischen Ausdruck gefunden in der Entstehung des Bundes ,Freiheit
Ordnungsrechts durch Massenaktionen abgewehrt werden. Studenten setzten im der Wissenschaft“ einerseits, der heute Hauptagent zur Durchsetzung der staats-

Biindnis mit fortschrittlichen Dozenten an einigen Hochschulen progressive Stu- monopolistischen Formierung an den Hochschulen geworden ist, und dem Bund

dien- und Priifungsordnungen durch. Es muB natiirlich hinzugefiigt werden, daB demokratischer Wissenschaftler andererseits, in dem sich gewerkschaftlich orien-

die Bourgeoisie teilweise verschreckt liber die damals ungeahnte Revolte war, tierte Hochschullehrer zusammengeschlossen haben. Fiir die Studentenbewegung
vor allem aber der Bewegung durch Teilzugestdndnisse den Wind aus den wird fiir die nachste Zeit eine sehr ‘wichtige Aufgabe sein, die Ansatzpunkte fiir

Segeln zu nehmen glaubte. Heute stellt sich die Situation etwas anders dar, wie das Blndnis von Hochschullehrern und Studenten auszubauen und den Bund

noch zu zeigen sein wird. Aber auf jeden Fall haben sich die Kampfbedingungen ~~ demokratischer Wissenschaftler bei der Bekémpfung der Reaktion unter den

fiir die Studentenbewegung gegeniiber ihrer Anfangsphase wesentlichverbessert. Professoren zu unterstiitzen.

Fir die Studentenbewegung folgt aus der oben gegebenen Einschétzung:
a) Sie muB in erster Linie auf das Biindnis mit der Arbeiterklasse hinarbeiten. wv.
In jeder Frage muB die Verbindung zu den Interessen der Arbeiterklasse aufge- Die progressive Entwicklung der Studentenbewegung einerseits und die vom

zeigt, missen Biindnisbeziehungen hergestellt werden. Beispielsweise muB sich Monopolkapital diktierten Interessen andererseits zwingen die herrschende

der Kampf um die Verbesserung der materiellen Studienbedingungen und Lebens- Klasse zum Versuch der beschleunigten Durchsetzung der Hochschulformierung.
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Dabei kalkulieren sie den wachsenden Widerstand der Studenten ein und damit Masse der Lehrlinge gegenuber. Der Beweis dafiir ist die kapitalistische Stufen-
auch eine schérfere Konfrontation. Sie glauben an die Brechung des Widerstands ~~ ausbildung, die fir die Mehrheit der Lehrlinge minderqualifizierte, unmittelbar
vor allem durch die Isolierung der Studenten von der arbeitenden Bevdlkerung.  praxisorientierte Ausbildung bedeutet.

Darauf ist gegenwirtig ihre dffentliche Propaganda ausgerichtet: Emotionen in Wie sieht das Konzept der Herrschenden fiir den tertiaren Bildungssektor aus?
der Arbeiterklasse gegen die Kampfe d& Studenten zu wecken, um damit die 1. Der Numerus clausus wird verschérit. Entsprechend der These des BDI von der

Bewegung an den Hochschulen selbst auf die Dauer entscheidend zu schwachen. ,Kopflastigkeit des bundesdeutschen Bildungswesens“ sollen die Schranken vor

Bei allen bildungspolitischen MaBnahmen der Monopole ist zundchst davon aus- den oan he)gseagen sien El ge Mehrheit id Bienen gio
zugehen, daB sie unfahig sind, die materielle Bildungsmisere zu beseitigen. Das ~~ Si" a Slien [Siu und Lebensbedingungen nicht verbessern, ene

gilt fiir alle Bereiche des Ausbildungssektors. Die Herrschenden haben sich darauf ba dieEinfhrun Kurzstudienga d Regelstudi it soll daseingerichtet, mit dem Status quo des Bildungsnotstands zu leben. Detailverbesse- 2
dium re EI hu ©. u)

engangen un gelstudienzeit sol

rungen werden mit Verschlechterungen in bestimmten Bereichen einhergehen. Shae d age hschul o oh

i
ei

z d inzel Ktio-
Welche Detailverbesserungen gemeint sind, geht aus dem Priorititenkatalog der > Mit den Hochschulgesetzen soll eine Zusammenfassung der einzeinen reakti

Bund/Lander-Kommission fiir Bildungsplanung hervor: Als Priorititen werden néren MaBinahmen erreicht werden. Die generelle Tendenz der Hochschulgesetze

enannt: Vorschulerziehung, Primarstuf ie Lehrlingsausbildung. Dabei geht ist: 2 5 3 . Ee= vor allem um das Ziel 24 aRiis und gE Gh die eo — Der EinfluB des Staates in den wesentlichen Fragen soll maBgeblich gestérkt

setzung mit dem sozialistischen System — gréBere Bildungsreserven in der werden, in Fragen der Finanzplanung und der Hochschulplanung allgemein, in

Bevolkerung auszuschdpfen. Das Monopolkapital sucht nach verschiedenen Fragen der Studien- undPrifungsordnung.Mit Hire de Sieassaioch; sell dems
Wegen, um die Begabungsreserven der werktétigen Klassen aufzudecken, sie entsprechend das Monopol birgerlicher Ideologien gesichert werden. Durch die
auszusondern, fiir sich nutzbar zu machen. Diese Pléne widersprechen nicht dem Aufnahme entsprechender Bestimmungen in die Hochschulgesetze will man sich

Ziel. dasBildungsmonopol der Monopolbourgeoisie aufrechtzuerhalten. Es geht eine strafrechtliche Handhabe schaffen, um gegen kritische Studenten vorgehen

um seine Modifizierung entsprechend dem Druck der Produktivkraftentwicklung a fsninens A : ied
und den Erfordernissen der Herrschaftssicherung. ,Das Bildungswesen soll in Siyentiscie Mitbestimmunggol generalla
zweifacher Hinsicht eine stabilisierende Funktion fiir die spatkapitalistische Gesell- 44Shisiseniidy ind i 5 ee

0 ichert werden
schaft ausiiben: Es soll das herrschende Monopolkapital durch Integration der ny oa ne wo i hms Go om ph wh we :

Begabungen und Talente der werktatigen Klassen und Schichten starken und 3 'e eh FO a = a Edad. end betrachtetgleichzeitig diese Klassen und Schichten ihrer potentiellen politischen und enn aug alispMalinahmen
.

er Herr
;

n
py

9
Ririeyd

gelstigen Fiihrung berauben.“® werden missen, so steht doch imVordergrund ihrerPolitik gegenwartig:
Die stirkere Fdrderung der Vorschulerziehung erklart sich auch daraus, daB

— Dis Diirchesizing toryReglementierung ides Swdims, mit der Folge der
relevante Teile der welblichen Bevdlkerung fiir Lohnarbeit freigesetzt werden Dequalifizierung der Ausbildung eines GroBteilsder Studenten und der Erhéhung

sollen. Die Zahl der Frauen im ProduktionsprozeB, die heute bestimmte Funktio- der Konkurrenz unter den Studenten, die direkt mit UnterdriickungsmaBnahmen

nen einer industriellen Reservearmee erfiillen, kann sich damit erhhen.’ ui danhusbau dev staaticnen kombsipes yerbunden it Give Zu kommen
Warum die Lehrlingsausbildung ,verbessert” werden soll, verrit der Bildungs- d e ay Se oo ay So - oh pM leichzeiti
gesamtplan: ,MaBnahmenzur Intensivierung der beruflichenBildung, insbesondere bo 2 man er NS Jags a ES ah 2

der beruflichen Weiterbildung, fiihren zu einer schnelleren Erhéhung der beruf-
aluja sorgen, SHRInnUB des

©

y 3 hs
>

P N
Altigst

lichen Leistungsfahigkeit der Erwerbstatigen; sie wirken sich daher auf das
= Der unmittelbare Kampf gegendiefortschrittlichen Studenten durch vielfaltigste

Wirtschaftswachstum friiher aus.“™ Die unter dem Zwang der Produktivkraft- Rebiousionsmelismen. | ti it 7 StuderienakiOnEDroBrarii Iles
entwicklung notwendig gewordene Verbesserung der Berufsausbildung verursacht —spuinini ly uia) iTTun 'shos . a Di PX SR des
im Lehrlingsbereich durch die relativ kurze Ausbildungszeit geringere Kosten; Studi ist os Hi or of a hs ihre en
durch ihre Arbeit in den kapitalistischen Unternehmen tragen die Lehrlinge bereits h) Mums SIApIS Sich aS Sins Aw i Hore

ie d rt
in ihrer Ausbildungszeit zur Profitsteigerung bei.

Mittel fiir den Ausbau der Hochschulen zur Verfiigung zu stellen.” 2. ,Die erat
Partiellen Verbesserungen stehen einschneidende Verschlechterungen fiir die reglementierte Ausbildung dient dem Interesse der Herrschenden — an kurzftistig

* U. Ludwig/H. Mewo/J. Wahse: Bildung als Skonomische Pot Beri os Saar,
verfiigbarer Arbeitskraft der wissenschaftlichen Intelligenz bei méglichst niedrigen

A . " ; nomische Potenz, Berlin aS) , : w . — : a :

? Da die Frauen meist in besonders niedrigen Lohngruppen eingestuft sind, ermdglichen Ausbildungskosten."" MitderEinrichtung von KurzstudiengéngenwirddieMassege dor Kapital, das Lohnvolumen zu senken und Druck auf das Lohnniveau der oe der Studenten dequalifiziert werden. Sie werden eng spezialisiert und einseitig
lerktétigen auszuilben. Die Frauen stellen fir das Kapital hochstgradig ,bewegliche i i il i iArboltakifito® dar, die Jo nach Boar — baispiaiswaise Imsiner Konjunktuskriss — abge,  usgebildet werden. Dab sich eine solche Ausbildung gegen eine wissenschaftiiche

stoBen werden konnen.
10 Zwischenbericht zum Bildungsgesamtplan, Bonn, 5. 11. 71, S. IV/3. "! Studentenaktionsprogramm des MSB SPARTAKUS, S. 36/37.
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Grundlagenausbildung wendet und damit derwissenschattiich-technischen Entwick- ~~ bedingungen hinzunehmen und reaktionére Lehrinhalte kritikios zu schlucken.

Jung nicht gerecht wird, zeigen Aussagen der Vertreter des Kapitals selbst: ,Das- ~~ Diese Absicht, die Studenten politisch zu disziplinieren und ideologisch zu

selbe, was fiir andere Wissenschaftler gilt, soll auch fiir die Ingenieurwissenschaft- ~~ indoktrinieren wird zusétzlich durch die Verschulung des Studiums begiinstigt.
ler gelten: Der Ingenieur soll als Ingenieug, ausgebildet werden und nicht als Ma- 7. Die Instrumente der Studienreglementierung haben einen deutlich undemokrati-

thematiker, Physiker, Wirtschaftler oder Coriahwissonschaftior Der Mann der  schen Charakter. An erster Stelle ist das allgegenwartige staatliche Aufsichts-

theoretischen Wissenschaften darf mit extremer Genauigkeit SchluBfolgerungen und Interventionsrecht zu nennen. Damit kann jede fortschrittliche Verénderung
aus seiner Theorie ableiten und muB seine Ergebnisse immer wieder von neuem  blockiert werden. Die wichtigsten Institute zur Konzipierung und Durchsetzung
in Frage zu stellen in der Lage sein. Im Gegensatz dazu hat der Ingenieur die der staatsmonopolistischen Studienreform sind die Studienreformkommission

Aufgabe, eine Antwort auf konkrete Probleme zu finden: Filr ihn zahlt nur die nach § 60 HRG auf Lénderebene. In ihnen sollen die Vertreter der Berufspraxis,
Effektivitat und nicht der Respekt vor der Wissenschaftlichen Orthodoxie.? Praxis- ~~ Kapitalisten und die Vertreter des Staates erarbeiten, wie das Studium aussehen

bezogene Ausbildung heiBt hier, direkt auf die unmittelbaren Beddrfnisse des soll, die Hochschullehrer haben dafiir zu sorgen, daB die Plane an den Hochschulen

Kapitals zugeschnitten. Diesen Rezepteanwendern steht eine Minderheit gegen- ~~ umgesetzt werden und ein paar Studenten dirfen zuhéren. Besondere Trans-

iiber, die an Bundeswehr- oder Verwaltungshochschulen ausgebildet wird oder die missionsriemen zu den Hochschulen sollen didaktische Zentren werden, in die

ein forschungsbezogenes Langzeitstudium absolvieren darf. moglicherweise der eine oder andere Student von der Kultusbirokratie kooptiert
Die Dequalifizierung der Masse der Studenten entspricht dem Interesse des wird. Die direkteste Form der EinfluBnahme wollte die BASF jiingst in Karlsruhe

Monopolkapitals, den Preis der Ware Arbeitskraft, die ,Lohnkosten” sténdig zu praktizieren. Am Fachbereich Chemie, Ingenieurausbildung sollte ein Beraterkreis

driicken. der Industrie eingesetzt werden.

4. Mit der Hierarchisierung der Ausbildung durch Kurzstudiengénge wird in Ver- 8. Die Reglementierung hat fiir die herrschende Klasse noch einen Vorteil. Sie

bindung mit dem Numerus-clausus-Staatsvertrag ein Instrument geschaffen, um 14Bt sich gut ,verkaufen“. Den Arbeitern erklart man, es sei nicht langer tragbar,
die Studentenstrome besser lenken zu kdnnen. Nach Fachern, nach Hochschul- ~~ daB Studenten liber 10 Semester auf Kosten der Arbeiter studieren konnten,

ordnung, nach Abschliissen — je nach dem Bedarf des GroBkapitals. deshalb Studienzeitverkirzung und Regelstudienzeit. Den Studenten erklart man,

5. Durch die Hierarchisierung der Ausbildung wird auch eine Erhéhung der ihren Wiinschen nach einem klar gegliederten Studium, das man méglichst schnell

Mobilitat der Arbeitskrafte intendiert.” D. h. neben den festen Arbeitskréften, die  hinter sich bringen kann, wiirde Rechnung getragen.
relativ privilegierte Positionen in Staat und Wirtschaft einnehmen, und den  Trotz des Aufschwungs der studentischen Massenkdmpfe im letzten Semester
direkten Fiihrungskadern sollen bewegliche Arbeitskrafte in gréBerer Zahl haben die Herrschenden ihre Plane zur beschleunigten Durchsetzung der staats-

aus dem Bildungswesen hervorgehen, die leicht von Entlassungen bedroht  monopolistischen Formierung der Hochschulen nicht aufgegeben. Die Entwicklung
sind, deren Arbeitskraft aufgrund auch mangelnder Fortbildung entwertet wird. der Hochschulpolitik der Herrschenden muB unweigerlich zur Verscharfung der

Der einzelne Hochschulabsolvent kann nicht mit den gleichen abgesicherten Auseinandersetzungen an den Hochschulen fiihren. Die ausldsenden Momente

Berufsbedingungen fiir die beruflichen Anfangspositionen und Besoldung rechnen, fiir den Aufschwung des studentischen Massenkampfes — die Zementierung der

wie der Akademiker friiherer Zeiten, denn auf langere Sicht ist eine zahlenméBig materiellen Misere, die versuchte Verwirklichung der Reglementierung des Stu-
hartere Konkurrenz auf der akademischen Berufswelt unvermeidlich.“™ diums und die politische Disziplinierung — werden sich weiter verschérfen. Die

Die oben gemachten Bemerkungen beziehen sich natiirlich vorwiegend auf die ~~ Grundlagen fir einen weiteren Aufschwung des studentischen Massenkampfes
naturwissenschaftlich-technische Intelligenz. Bei den Lehrern geht es bei der werden sich verbessern.

Aufspaltung einmal darum, eine einheitliche Besoldung fir alle Lehrer zuverhin- v.
dern, den einheitlichen Kampf zu erschweren. Vor allem soll damit die Hierarchie :

y

im Bildungssektor gefestigt werden, die Hierarchie, die ja nur die soziale Hierar- Aon Zz Bundeskongref desiboR SPARTACUS Wilids dis[Aussegegetroffen,
chie reproduzieren hiltt.

ie ildungspolitik wird zunehmend zu einemBrennpunktderKlassenauseinander-
’

setzungen.” Diese zutreffende Einschatzung griindet sich auf den, durch die
6. Vertieft werden soll die Spaltung der Studentenschaft.” Durch die weitere

ppep WE
Aufsplitterung des Studiums wird die Konkurrenz unter den Studenten geférdert. einem Kurzstudium zu bewegen, wenn er dies an der Uni obonso ableisien Ran wia ilo
Die Studenten sind eher bereit, eine Verschlechterung ihrer Studien- und Lebens- anderen. Er iBt in derselben Mensa, hat den gleichen Studentenausweis und besucht

denselben Medizinerball. Eigene Einrichtungen hétten notwendigerweise einen gewissen
2 Die Ingenieurausbildung in der Europdischen Gemeinschaft, Institut der Européischen diskriminierenden Charakter.“ (Ralf Darendorf, in: Neue Wege zur Hochschulreform:

Gemeinschaft fiir die Hochschulstudien, Vorausbericht Dezember 1970, S. 12. Differenzierte Gesamthochschule — autonome Universitat, Bergedorfer Protokolle, Bd. 20,
8 Vgl. dazu: Der staatsmonopolistische Kapitalismus, Verlag Marxistische Blatter, Frankfurt Hamburg 1967, S.32) Es darf jedoch nicht iibersehen werden, daB die Bildung von

1972; besonders Kaplte! 4. Gesamthochschulen durchaus widerspriichlich zu betrachten ist. So wird der Kampf der
“ Klaus von Dohnanyi, zitiert nach: Dokumentation zur Bildungspolitik und Hochschulmisere Studenten fiir die Einheitlichkeit des Studiums durch die Errichtung von Gesamthoch-

des MSB' SPARTAKUS Minster. schulen beginstigt.
'S Dariiber kann auch die Griindung von Gesamthochschulen nicht hinwegtiuschen. Die ' Siehe Referat Arbeitsgruppe 1 des 2. Bundeskongresses des MSB SPARTAKUS, Vorab-

Gesamthochschule soll die Spaltung der Studenten verschleiern durch den psycholo- druck des Protokollauszugs.
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wissenschaftlich-technische Revolution verschérften, Widerspruch von Produktiv-
der Arbeiter erfordern, stoBen an die Schranken kapitalistischen Profitstrebens,

kraften und Produktionsverhaltnissen im staatsmonopolistischen Kapitalismus.
an die Schranken der kapitalistischen Warenproduktion.?

Schon Karl Marx hat die Produktivkraftentwickiung, die in der wissenschaftlich- penn die fir die gesellschaftliche Konsumtion der Arbeiterklasse erforderlichen
technischen Revolution zu einer Umwélzung von Arbeitsmitteln und Arbeitskréften Vittel treten nicht — wie die Mittel zur Befriedigung der individuellen konsumtiven

fiihrt, prognostiziert. ,,In dem MaBe aber,fie die groBe Industrie sich entwickelt, Bedurfnisse — auf dem kapitalistischen Markt als Waren auf, die ber die

wird die Schpfung des wirklichen Reichtums abhéngig weniger von der Arbeitszeit individuelle Nachirage durch eine Kaufhandiung der Arbeiter realisiert werden.
und dem Quantum angewandter Arbeit, als von der Macht der Agentien, die

sie kénnen in der Regel nicht mehr von Einzelpersonen auf dem Markt gekauft
wahrend der Arbeitszeit in Bewegung gesetzt werden...“" Unter diesen ,Agen- oq4en. Aus seinen dkonomischen Interessen heraus sperrt sich deshalb das

tien“ verstand Marx den allgemeinen Stand der Wissenschaft in der Technik und Monopolkapital, soweit es nicht die Kapitalverwertung und das Profitsystem in
ihre Anwendung in der Produktion. ; Frage stellt, gegen die Aufwendungen fiir die gesellschaftliche Konsumtion.

Es ist nicht mehr der Arbeiter, der modifizierten Naturgegenstand alsMittelglied Notwendig ist ,die Schaffung eines solchen Systems der Qualifizierung, das die

zwischen das Objekt und sich einschiebt; sondern der NaturprozeB, den er in, neiter optimal auf einen notwendigen Wechsel der Arbeit vorbereitet und ihnen

einen industriellen umwandelt, schiebterals Mittel zwischen sich und die anorgani- einen der Dynamik der Entwicklung der Produktivkréfte weitgehenden entspre-
sche Natur, deren er sich bemeistert. Er tritt neben den ProduktionsprozeB, statt chenden Grad von Disponibilitat verleint.* Der Imperialismus ist immer weniger
sein Hauptagent zu sein.” Und weiter fiihrte Karl Marx aus: ,In dieser Um- gor Lage, die neue Reproduktionsbasis filr die Arbeitskraft sicherzustellen.

wandlung ist es weder die unmittelbare Arbeit, die der Mensch selbst verrichtet, Es geht ... darum, daB durch dieselbe wissenschaftlich-technische Revolution

noch die Zeit, die er arbeitet, sondern die Aneignung seiner allgemeinen Produk-  ekiiy neue Bedirfnisse der Arbeiterklasse entstehen, die fiir die Reproduktion
tivkraft, sein Versténdnis der Natur und die Beherrschung derselben durch sein der Arbeitskraft als Ware notwendig werden und den Wert der Ware Arbeitskraft

Dasein als Gesellschaftskdrper — in einem Wort, die Entwicklung des gesellschaft- shen. Diese neuen Bedirfnisse entstehen einmal durch die Verénderung der

lichen Individuums, die als der groBe Grundpfeiler der Produktion und des  apforderungen an die Arbeitskraft als Produktivkraft in der Produktion — quali-
Reichtums erscheint.“™ fiziertere Bildung und Ausbildung. Sie entstehen zum anderen durch die Ver-

Doch hier zeigt sich gerade der Widerspruch im Kapitalismus. Diekapitalistische anderung der Lebensbedingungen, die die Entwicklung des Verkehrswesens, des

|

Produktionsweise entwickelt die Produktivkrafte des gesamten Produktions- Gesundheitswesens, der Einrichtungen fiir aktive Erholung und fir die Sicherung
prozesses ,durch die Verarmung des Arbeiters an individuellen Produktivkraften®.” und Wiederherstellung gesunder Umweltbecingungen verlangen. Sie entstehen

Die kapitalistische Produktionsweise entwickelt die gesellschaftliche Produktiv- schlieBlich durch die Wirkung des Gesetzes der wachsenden Bedirfnisse.
kraft der Arbeit nicht nur fiir den Kapitalisten, statt fiir den Arbeiter, sondern Es geht schlieBlich darum, daB mit der Entwicklung der wissenschaftlich-techni-

durch die Verkriippelung des individuellen Arbeiters."?' Der Kapitalismus ist nicht schen Revolution, die, wie bereits festgestellt, auch eine Umwilzung der Arbeits-

imstande, den Widerspruch zu ldsen zwischen der durch die Produktivkraft- aq pewirkt, der Warencharakter der Arbeitskraft in absoluten Widerspruch zu

entwicklung geforderten allseitigen Entwicklung der ersten Produktivkraft — der yon yapitalistischen Produktionsverhaitnissen gerat. Die allseitige Entfaltung der

Arbeiterklasse — und dem politischen und dkonomischen Zwang, diese allgemeine issenschattlich-technische Revolution ist im Kapitalismus vor allem deshalb un-

Anhebung des Bildungsniveaus der Werktétigen zu verhindern. méglich,weil dieser die Entwicklung der Hauptproduktivkraft hemmt und verhindert,
Die mit dem wissenschaftiich-technischen Fortschritt verbundene Senkung des jag gje schépferischen Fahigkeiten der Arbeiterkiasse sich voll entfalten kénnen.

notwendigen Aufwands an Arbeitszeit unter Freisetzung von disponibler Arbeitszeit Der Widerspruch zwischen dem Warencharakter der Arbeit und den kapitalisti-
fiihrt im Sozialismus zur freien, allseitigen Entwicklung der Individuen. In der sgnen produktionsverhaltnissen &uBert sich im staatsmonopolistischen Kapitalis-

( spatkapitalistischen Gesellschaft fiihrt dieser Prozed zurVerscharfung der grund- mus erstens darin, daB die Reproduktion der Ware Arbeitskraft nicht mehr durch

legenden Widerspriiche: Die Reduktion der notwendigen Arbeitszeit wird von den gen Arbeitslohn und individuelle Konsumtion gewhrleistet werden kann. In zu-

Kapitalisten genutzt, um noch mehr Profit aus den Arbeitern herauszupressen. Die nshmendem MaBe miissen staatliche Mittel eingesetzt werden, um die Reproduk-
Senkung des notwendigen Aufwands fiir die gesellschaftliche Reproduktion tion der Arbeitskraft der Arbeiter als Ware zu sichern.

erscheint in unausgelasteten Produktionskapazitéten, im Brachliegen von Arbeits- Der Widerspruch zwischen dem Waréncharakter der Arbeit und den kapitalistischen
potential, in der verstarkten Militarisierung der Wirtschaft. Produktionsverhaltnissen &uBert sich zweitens darin, daB die wissenschaftlich-

Die veranderten Reproduktionsbedingungen, die u. a. eine hohere Qualifizierung technische Revolution an Bildung, Ausbildung, Qualifizierung Anforderungen stellt,
die durch eine einfache Schulbildung nicht mehrbefriedigt werden kdnnen. In immer

7K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie, Dietz-Verlag, Berlin 1953, 5.592. ~~ drdBerer Anzahl werden Arbeiter von gréerer ,Mobilitat” verlangt, bei denen

w Ebenda, S. 5 f der Anteil der geistigen Arbeit hoch ist, um diese sich rasch verdndernde Technik

2gyiy Kapital, Bd. 1, MEW Bd. 23, S.391.
und Technologie meistern zu kénnen. Dabei werden nicht nur Anforderungen an

2! Ebenda, S. 286.
2 gl, Arbelterklasse — Konsumtion — Klassenkampf, IPW-Forschungshefte 1/72, 8.70 ff. » Ebenda, S.14.
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das technische und Wwissenschaftich-technische Wissen und Kénnen gestellt, son- gezahlung. Das Recht auf eine zum Entwicklungsstand der Produktivkréfte im

Som auch StimagseiJonscianen gefordert, wie Verantwortung,Entscheidungs- Verhltnis stehende Ausbildung und Erziehung ist fester Bestandteil der Kémpfe
indung un Entscheidung, Anforderungen, die ganz der sozialen Stellung der gegen die kapitalistische Ausbeutung. Es ist auch ein Mittel der Entfaltung der

Arbeiter als Lohnarbeiterwidersprechen. personlichkeit. Umgekehrt ist eine hinter der dkonomischen und historischen

Diese Entwicklung ist von einer massenhgiten Entwertung, Dequalifizierung der gniyicklung zuriickbleibende Berufsausbildung und Erziehung ein Mittel zur

Arbeitskraft derArbeiter durch den Strukturwandel der Wirtschaft, der Industrie, zusétzlichen Ausbeutung der Arbeitskraft durch das Kapital."*
der Produktion begleitet,bei.der Hunderttausende und Millionen Arbeiter ihren 2. Der antimonopolistische Kampf der Studenten fiir eine wissenschaftliche Aus-
Beruf oderihre bisherige Tétigkeit verlieren und einen neuen Beruf erlernen, bildung muB eingeordnet werden in die Kampfe der Werktétigen fiir die allgemeine
eine neue Qualifikation erwerben miissen."* Verbesserung des Bildungs- und Qualifizierungssystems. Das heiBt, die Studenten
Indem durch die Produktivkraftentwicklung der Anteil der geistigen Arbeit an der miissen die Forderungen nach der Brechung des Bildungsprivilegs der Monopol-
Gesamtarbeit zunimmt, wird ein wachsender Teil der geistigen Arbeiter lohn- pourgeoisie, nach einem einheitlichen demokratischen Bildungssystem, nach mehr

abhangig, pragt sich der Warencharakter ihrer Arbeitskraft starker aus. Ihre Stel- Arbeiterkindern an den Hochschulen etc. unterstiitzen. Sie miissen sich dafiir ein-

lung in der gesellschaftlichen Organisation der Arbeit wird immer weniger durch setzen, daB die Aufwendungen des Staates fiir das Bildungs- und Gesundheits-

die Partizipierung an Herrschafts- und Aufsichtsfunktionen bestimmt. Ein Teil der wesen, die in die gesellschaftliche Konsumtion der Werktatigen eingehen, nicht
Intellektuellen wird reell unter den VerwertungsprozeB des Kapitals subsumiert; auf den Rilcken der Werktatigen abgewalzt werden, sondern aus den parasitaren
ihr ArbeitsprozeB ist durch die Abspaltung komplizierter von einfachen Tétigkeiten Staatsausgaben wie Riistung, Polizei bestritten werden.

bereits so aufgegliedert, daB ihre Téatigkeit primar aus Routinearbeiten besteht — 3. Der Kampf fiir eine wissenschaftliche Ausbildung erhalt unmittelbar politisch-
und ihre Arbeitskraft so leicht substituierbar ist. Mit diesen Prozessen gerat die ideologische Dimensionen dadurch,
Mehrheit der Intelligenz in einen &hnlichen Widerspruch zu den kapitalistischen _ daB er sich gegen die Unterdriickung der schopferischen Fahigkeiten der

Produktionsverhaltnissen wie die Arbeiterklasse: Die wissenschaftlich-technische Intellektuellen, gegen eine eng spezialisierte, fachbornierte Ausbildung richtet,
Entwicklung macht eine durch breite Grundlagenqualifikation und permanente _ daB er sich gegen die mit der Studienreglementierung verbundene Disziplinie-
WeiterbildungsmaBnahmen vermittelte Disponibilitat erforderlich; stattdessen rung richtet,

| werden sie von Dequalifizierung und Entwertung ihrer Arbeitskraft bedroht. Die _ daB die Forderungen direkt an den Staat als politische Agentur des Monopol-
Mehrheit der Intelligenz ist also betroffen von dem Streben der Kapitalisten, den kapitals gerichtet werden. Da dieser Kampf eine antimonopolistische StoBrichtung
Preis der Ware Arbeitskraft, die sie einkaufen, mdglichst zu driicken, die Arbeits- hat, kann er real gar nicht abgelést vom Kampf um demokratische Ausbildungs-
kraft zu verbilligen und die Kosten fiir die Ausbildung der Intellektuellen zu senken. ziele gefiihrt werden, die die Studenten auf das Biindnis mit den Werktatigen orien-
Schon jetzt ist nicht auszuschlieBen, daB in der BRD, wie in anderen kapitalisti- tieren. Dabei muB man davon ausgehen, daB es fiir die Mehrheit der Studenten

schen Staaten, sich ein akademisches Arbeitslosenheer bildet. ein einheitliches Interesse an qualifizierter Ausbildung und der Kenntnis von

So ergibt sich tendenziell ein gemeinsames Interesse von Arbeiterkiasse und den Gesetzen von Natur und Gesellschaft gibt.

groBen Teilen der Intelligenz an der Sicherung ihrer Reproduktionsbedingungen. Diese objektive Einheit von Okonomie, Politik und Ideologie muB von den Mar-

Dieses zundchst 6konomische Interesse am bestmdglichen Verkauf der Ware xisten gerade im Kampf gegen die Reglementierung des Studiums immer wieder

Arbeitskraft steht im Widerspruch zu den Méglichkeiten des Kapitalismus, die hergestellt werden.”
vergesellschafteten Reproduktionsbedingungen zu gewdhrleisten. Durch den 4. In diesem Kampf miissen standische Ideologien und berufsstandische Verbénde,

Kampf fiir die Aneignung von Fahigkeiten und Kenntnissen, die durch die die Aufstiegsillusionen predigen, permanent bekampft werden. Denn es ist zu

Produktivkraftentwicklung gefordert werden, fiir eine qualifizierte Ausbildung wer- beachten, daB die Verbreitung solcher Ideologien nicht nur auf bewuBtseins-

den die Bedingungen der Intellektuellen fiir den Verkauf ihrer Ware Arbeitskraft maBige Relikte bei den Studenten griindet, sondern ihre reale Basis auch darin

verbessert. Selbstverstandlich bleibt davon unberiihrt, daB der Preis der Ware hat, daB ein geringer werdender Teil der Intelligenz noch die Mdglichkeit hat, in

Arbeitskraft (Lohn) unmittelbar im Klassenkampf durchgesetzt wird, wie auch die Bourgeoisie aufzusteigen. Die Aufnahme sténdischer Ideologien durch Ange-

Arbeitsplatzsicherheit nicht primar durch qualifiziertere Ausbildung gewahrleistet hérige der Intelligenz erklart sich schlieBlich daraus, daB im kapitalistischen
wird, sondern eine Frage des Klassenkampfes ist. ReproduktionsprozeB materielle und geistige Arbeit voneinander geschieden sind.

Festzuhalten ist: Selbst unter den Bedingungen der Verwissenschaftlichung der Produktion, der

1. Fir den Lohnarbeiter erhdht der Erwerb eines erweiterten Wissens den Wert
Zunahme der geistigen Elemente im Arbeitsproze8, durch die immer mehr An-

seiner Arbeitskraft. Das ist fir ihn die objektive Voraussetzung fir eine hohere
2 Der gtaatsmonopolistische Kapitalismus. a.a.0. S. 230.

2 Alfred Lemnitz, Warum kann dle wissenschaftlich-technische Revolution im staatsmono-
2% |m Rahmen dieses Aufsatzes ist es nicht méglich, genau auf den politisch-Ideologischen

polistischen Kapitalismus nicht verwirklicht werden? In: Wirtschaftswissenschaft 3/73, Kampf an der Hochschule einzugehen. Es sei deshalb auf das Einleitungsreferat des
S. 394/395. Genossen Heinemann in der Arbeitsgruppe 2 des 2. Bundeskongresses und auf seinen

Beitrag Im gleichen Heft verwiesen.
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gehérige der Intelligenz in der Produktion oder in der Néhe der Produktion Co oli! on Kapitalismus eine starke Polari-
arbeiten, versuchen die Kapitalisten kérperliche und geistige Arbeit kiinstlich Richtig ™ Sap khIn Senamancea) sienher rim werdenden Zahl von
voneinander zu distanzieren. Deshalb missen marxistische und fortschrittliche sierung de

talisten steht eine stark reat Zahl von ausgebeuteten Lohn-
Studenten die antimonopolistische Zielsetzung des Kampfes um héhere Qualifi- wonopalkap SAR SAT des Monopolkapitals weitet sich aus durch
kationen herausarbeiten, ihn mit dem Eintgeten fir antiimperialistische Bildungs- ng aller nichtmonopolistischen Klassen und Schichten, durch den

inhalte verbinden und jederzeit stdndische Ideologien, sowie die Vermittiung von Oe auf das Lebensniveau der Volksmassen in Form der chronischen Inflation,
,Managements und Fiihrungsqualifikationen* im Studienbetrieb angreifen. y

i 4

aEoinVertretung I remeron der De: werden von der starken paren Steuarbelastungen und dis Einschiankung win gash.
linkssektiererischen Gruppen ,schwerwiegehde® Einwande erhoben schaftlicher Konsumtion. Gerade unter den Bedingungen des Beginns der wi ssen
1. Argument: Das Kapitalbesorgtsichjo die qualifizierten Arbeitskréifte, die schaftlich-technischen psHo Wenser a Inistigens vor pe
es braucht und tragt dafiir Sorge, daB diese Arbeitskrafte entsprechend ausgebil- ponisgloTseRensen, oh a kin oe Arbeits- und Lebensbedingungen glei-
det werden. Beweis dafiir sei gerade die Hochschulreform der Herrschenden, die a a oh und mehr an. Das bedeutet fiir sie:
auf die Anpassung der Studieninhalte auf die Berufspraxis hinziele. DepMsp gn Erweiterung der Arbeitsteilung, die Entfremdung von den Produkten ihrer

SPARTAKUS unterstiitze also nur die ,Reformpléne“ des Monopolkapitals. -

3 9
i haftlichen Arbeit;

Mit dieser Argumentation wird in letzter Konsequenz der Widerspruch von Pro- We Dequalifiziorung ‘Hie die Konkurrenz unter ihnen erhdht und ihre Berufs-
duktivkraften und Produktionsverhalinissen geleugnet. Gerade dort, wo sich die

-

rspektiveverunsichert:
Widerspriiche im Kapitalismus heute besonders vertiefen — im Bereich der pe den Druck auf das Lohnniveau zugleich eine Verschlechterung ihrer

gesellschaftlichen Konsumtion — sollen sie auf einmal verschwunden sein? Die samten Lebensbedingungen.
Kapitalisten zaubern zugleich. ein potzblitzsauberes Bildungs- und Gesundheits- oo Kampf der Intellektuellen richtet sich nun nicht gegen die GesetzméBigkeit
wesen hervor. SchlieBlich brauchen die Kapitalisten hochqualifizierte und gesunde

der Polarisierung, konkret gegen den Verlust ihrer Privilegien (wie der Teilhabe

WerteVr mi schon (Warenwel)vorsalingen wohl doPn \I4y Lafungsunonen condom gegen die kapalstch Farmbenimmitot
sa .

liar: dieser Prozesse.Er ist Widerstand gegen die Fesselung der Produktivkral issen-

dorualatoraoressenmi dom oslen Garg drmonopobaBalachen rt na vr Trgor arc do Kapalstachn Produtensvariess,
g | i be der Marxisten ist es, diesen Kampf einzureihen in die Ge fo

Verwechslung: Wie die kapialistische Studienreform vorsieht, soll tatsachlich die ~~ DroAlga hySS Elston drniece: thir 20

Ausbildung stérker an die unmittelbaren Arbeitsplatzforderungen angepaBt wer- bewuBten Bekampfung der Kapitalherrschaft schiechthin weiterzufiihren.

395 Deansoll ee ihTopesno die)Pores Die Position der linken Sektierer hat absurde Konsequenzen: Bevor die inisiasten
3 y hichten vertreten werden kénnen, miissen sie erst ins

zen Reformpléne ist die Minderqualifizierung eines GroBteils der Studenten,die dorAmaronese iim we Position der linken Sektierer treibt
Verschlechterung ihrer langerfristigen Berufsperspektive. Es geht also keineswegs ies 5

rbot “

den a, darum, Be me aan S unweigerlich dahin, jegliche Bindaisnolte SrAran Qogerioer Jon
. Mh)

p "
3

a nichtmonopolistischen Schichten aufzugeben: ,Der Abwehrkampf gegen die unter

Wer diese wichtige Seite des Widerspruchs von Studenten — nichtmonopolistischer 1

Intelligenz zur TCH der kann nurpoli moralisch geordnersh Funktionen der Intelligenz UnisedisCi a

zur ,Errichtung einer Kampffront gegen diebirgerliche Wissenschaft“ durch alle
die kapitalistische Vergesellschaftung und die teense Spring Sy Visser

prs 2
N

schaftlichen Tatigkelt ist illusiondr und ganz in dem Sinne reaktionar, wie der

ianBare: Gegen das Kurzstudium kampft man, weil Kampf der traditionellen kleinen Warenproduzenten, gegen ihre Vernichtung im

.
M -

:

— . LL

ProzeB der Konzentration des Kapitals."® Was bei dieser Position der Gruppe
2. Aguen: Es liga Uperkommene Misys der IG Wer Neues Rotes Forum herauskommt, ist iibelster Okonomismus! DieVergesellschaf-
Se, ps a ny mpfe, wendet sich gegen unabwendbare Gkonomi-

tung der Wissenschaft wird von ihrer kapitalistischen Form getrennt und damit

Sche'Gessiamatigksties: ihr reaktiondrer Charakter unter imperialistischen Bedingungen unterschlagen.
2 Kommunistische Hochschulzeitung, herausgegeben von der KHG (NRF), Sondernummer Die tendenzielle Entwertung der wissenschaftlichen Tétigkeit, die ja dazu beitragt
3.4.73, ein gemeinsames antimonopolistisches Interesse von Studenten und Arbeitern zu

2 Wohin solche Auffassungen fiihren kénnen, zeigt die Politik der derzeitigen SVI-Fihrung: :

Der Kampf gegen die Daqualifizierung wird abgelehnt, da sich die Studenten ja immerhin konstituieren, darf nicht mehr angegriffen werden. Der Kampt gegen die Hoch-

noch Sais konpa,Die Losung JForeineWissenschaft und Ausbildung im Inter- schulgesetze, die ja in Form von Kurzstudiengéngen diese Entwertung voran-

esse der Werktétigen* ist erst im Sozialismus zu erreichen und schafft — aktuell aufge- il i

stellt — lllusionen; wird daher fallengelassen. Durch die alleinige Parole ,Fr freie politi- treiben, mug ab sofort eingestelltwerden. ©

scheBetatigung in Ausbildung und Beruf" ist der SVI-Bundesvorstand mittlerweile auf Verraterisch ist der letzte Halbsatz im Zitat der ,Kommunistischen Hochschul-

ie Position eines normalen birgerlichen Liberalen abgesackt.
> forKommunistische Hochschulzeitung, SondernummerS. 19 ff. * Ependa, S. 21.
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zeitung":Wie will dieArbeiterklasse die kleinen Warenproduzenten, vor allem die
_ den Versuch einer Bewegung, iber das BewuBtsein der Beteiligten hinweg

Bauern gewinnen, wennsie nicht gegen das ,kapitalistische Bauerniegen* auftritt, politische Ziele aufpfropfen zu wollen;

wennsienicht dieVertreibung der Bauern von ihrem Eigentum zugunsten groB-
_ die Ausschaltung der Studenten von der Planung konkreter Aktionsziele und

kapitalistischer Besitzverhéltnisse bekdmpft? Die Aufgabe der Partei der Arbeiter- Aktionen.Kaige muB es sein, die Bauern gegen infoAuspliinderung durch das Monopol- Zu letzterem wurde auf dem 2. Bundeskongref und der 2. Bundesvorstandstagung
apital und gegen ihre Expropriation durch GroBgrundbesitzer zu unterstiitzen des MSB SPARTAKUS recht ausfiifirlich diskutiert. Es sind viele Vorschidge

i ihnen gleichzeitig klarzumachen, daB ihr Kleineigentum unrettbar verloren entwickelt worden, wie die Studenten in die Diskussion politischer MaBnahmen
ist”, sie zu genossenschattlichen Formen der Produktion Gbergehen miissen. einbezogen werden kdnnen, wie die Initiative der Massen geweckt werden und

Der GenosseDimitroff hat auf dem 7. WeltkongreB der Komintern das Grund-
von den Massen gelernt werden kann.

satzliohe proletarischer Biindnispolitik herausgearbeitet. Nachdem er entwickelt Was ist unter der ersten Erscheinungsweise des ,Administrierens” zu verstehen?

hat, wie oe rescnisten mt ihrer Demagogie die Zwischenschichten zu gewinnen Das Problem bestefit darin, zu glauben, Bewegungen nach dem Takistock des

2 ael imitroff fest: ,Wir missen den SpieB umdrehen und den werk- jeweiligen MSB-SPARTAKUS-Vorstandes dirigieren zu kénnen. Aber andererseits

dtigen auern, den Handwerkern sowie der Intelligenz zeigen, woher ihnen die stellen wir doch den Anspruch, Avantgarde des studentischen Kampfes zu

wirkliche Gefahr droht; wir miissen ihnen konkret zeigen, wer den Bauern die sein?

Last Jor Stouern undApgenen aufbiirdet,wer aus ihm Wucherzinsen herauspreBt; Bemerkenswert ist, was Rosa Luxemburg zur Leitung des Kampfes der Arbeiter-

> er den besten Boden und alle Reichtimer besitzt, aber den Bauern und Klasse formulierte: Was heiBt die Initiative haben und die Bewegung leiten?
seine Familien vonseiner Scholle vertreibt und sie der Arbeitslosigkeit und dem ...besteht die Initiative und Leitung nicht in dem Kommandieren aus freien

Sing preisgibt. Wirmissen konkret aufzeigen undbeharrlich erklaren, wer die Stiicken, sondern in der méglichst geschickten Anpassung an die Situation und
andwerker und Gewerbetreibenden durch Steuern, Gebiihren, hohen Pachtzins maglichst engen Fiihlung mit den Stimmungen der Masse."*

on Konkurrenz, die fur sieunertréglich sind, ruiniert; wer die breiten Massen Weiter heiBt es: ,Die Parole, die Richtung dem Kampfe zu geben, die Taktik des

osFiglinge auf die StraBe wirft und arbeitslos macht. politischen Kampfes so einzurichten, daB in jeder Phase und in jedem Moment des

a
genigt nicht.

} ) h

Kampfes die ganze Summe der vorhandenen und bereits ausgeldsten, betéatigten

onde das Entscheidende fir die Herstellung der antifaschistischen Macht des Proletariats realisiert wird und in der Kampfstellung der Partei zum

hey oo ist die entschiedene Aktion des revolutionéren Proletariats fur die Ausdruck kommt, daB die Taktik der Sozialdemokratie nach ihrer Entschlossenheit

fi Siggder Forderungendieser Schichten und insbesondere der werktatigen und Scharfe nie unter dem Niveau des tatsachlichen Kréfteverhltnisses steht,
Bauernschaft. Diese Forderungen, die mit den Grundinteressen des Proletariats sondern vielmehr diesem Verhaltnis vorauseilt, das ist die wichtigste Aufgabe der

Jugrsinstinmsn muB man im ProzeB des Kampfes mit den Forderungen der Leitung' ..."*

i : waz
:

vs

Asiisridasse \rbingsn. Co ! » ]

Und: .Eine konsequente, entschlossene vorwértsstrebende Taktik der Sozial-

A
m Slo araut an, fir die Biindnisschichten einpositivesAktionsprogramm demokratie ruft in der Masse das Gefiihl der Sicherheit, des Selbstvertrauens und

o entwickeln, daB ihre gegen das Monopolkapital gerichteten Forderungen mit der Kampflust hervor; eine schwankende, schwéchliche, auf der Unterschétzung
len Forderungen der Arbeiterklasse verbindet, ihren Kampf einordnet in den des Proletariats basierte Taktik wirkt auf die Masse ldhmend und verwir-

gesamten Kampf der Arbeiterklasse fiir die Beseitigung der Macht des Monopol- rend.“®
ems For uo liegt ein solches positives Aktionsprogramm vor: Das bedeutet wiederum nicht, mit verschrankten Armen fatalistisch darauf zu

lentenaktionsprogramm des MSB SPARTAKUS. warten, daB eine spontane Bewegung vom Himmel félit. Die Revolutionére miissen

VI. der Entwicklung der Dinge vorauseilen, sie beschleunigen.

Auf dem 2. BundeskongreB des MSB SPARTAKUS wurden einige Probleme Zur richtigen Festlegung der Taktik muB eine revolutionéreStudentenorganisation
und Schwéchen der Massenarbeit des MSB offengelegt und auf ihre Beseitigung folgende Fragen beantworten: Wo spitzt sich der Interessengegensatz von Studen-

hingearbeitet. Besonders wurde hingewiesen auf die Gefahr des Administrierens ten und Monopolbourgeoisie zu, im allgemeinen MaBstab, und wie kann die

der Bewegung. ,Administrieren der Bewegung” — das darf nicht zu eng ver- Studentenbewegung an diesen Fragen weiterentwickelt werden? Diese Frage muf
standen werden, etwa nur bezogen auf das Auftreten des MSB SPARTAKUS. die Wechselbeziehungen von Hochschule und gesellschaftlichen Kampfen beriick-

Ich verstehe darunter: sichtigen, deshalb stets auch die Hauptkonfliktpunkte zwischen den Massen und

— Die Vorstellung, Massenbewegungen, ihre ausldsenden Momente und ihren den GroBkapitalisten herausarbeiten. Danach ist auch die Frage zu beantworten,

Verlauf etc. genau vorher festlegen zu wollen;
wie sich die Verbindung zur Arbeiterklasse am besten herstellen 148t.

3 Friedrich Engels, Die Bauernfrage in Frankreich und Deutschland, MEW, Bd. 22, S. 483-505.
Georgi Dimitroff, Die Offensive des Faschismus und die Aufgaben der kommunistischen

* Rosa Luxemburg, Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, Gesammeite Werke. Bd. 2

irtornelionaie im Kampf fiir dieEinheit der Arbeiterklasse gegen den Faschismus, 7. Welt- »
S. 132.

kongred derx 1935, Moskau, zitiert nach: 7. Weltkongre8, Verlag Marxistische Blatter, by pene, S. 133/134.
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SCHAFER HOCHSCHULKAMPF

SienehdisssrFrnjesiel ng immstiwisdes vorzunehmende Schwerpunktsetzung Beispiel, die woh! zentrale Aktionen erleichtern. Die ,Einheit in der Vielfalt*
g, um nicht an konkreten, evtl. sogar hochschulspezifischen Erscheinungen zum

Grund! den Interes: iderspruch der Studenten zum Monopolkapital
kleben zu bleiben und um bei Veréinderungen der Verhaltnisse geniigend flexibe Nat ZU"

©
fundiage der inisressenwicerspruch ucenis enopolicaplial,

; a : Y

io realisiert sich durch die umfassende, z&he Arbeit der Revolutionére in der
zu sein. Gegenwartig drehen sich diese Schwerpunkte derStudentenbewegung Sie

res Ki inhand +
um Teilbewegungen, in denen sich ein brgites demokratisches Biindnis herstellen lebendigen Klassanaussinanderselzung.

14Bt. Diese Teilbewegungen, die schon einen gewissen einheitlichen Nenner dar- vil.
stellen, milssen von den marxistischen Studeriten auf eine hohere Stufe gehoben Eine Wichtige Frage der Taktik ist die richtige Anwendung der verschiedenen

und politisch zugespitzt werden. An einem Beispiel 14Bt sich das verdeutlichen: kampfformen und -methoden. Nicht von ungeféhr hat der 2. BundeskongreB des

Ein Schwerpunkt ist aktuell der Kampf gegen den materiellen Bildungsnotstand, ~~ MSB SPARTAKUS auf die Vielféltigkeit der Mbglichkeiten, den Imperialismus zu

Er stellt insofern bereits eine Vereinheitlichung dar, als &hnliche Erscheinungen im pekampfen, hingewiesen. Im Hauptreferat wird festgestellt: .Wie die Arbeiter-

gesamten Ausbildungssektor als zusammenhéingend begriffen werden und die Not- ~~ bewegung, so hat auch die Studentenbewegung eine ganze Reihe verschiedener

wendigkeit des Blindnisses aller vom Bildungsnotstand Betroffenen anerkannt ist. kampfformen und -methoden hervorgebracht, von Demonstrationen {ber Streiks

Auf eine héhere Stufe gehoben wird dieser Kampf, wenn die Verbindung der mate- bis hin zu Vorlesungs- und Seminarkritik. Spontan ausbrechende Protestaktionen,

riellen Seite der Hochschulmisere zur politisch-ideologischen Seite aufgezeigt ~~ aber auch der relativ rasche Wechsel der Massenstimmung bis hin zum Ablaufen

wird und daraus eine einheitliche StoBrichtung im Kampf gegen die staatsmono- der Aktionsbereitschaft sind fir die Situation an den Hochschulen heute kenn-

polistische Formierung entwickelt wird; wenn die Ursachen des Bildungsnotstands ~~ zeichnend. Wir missen dabei den Hinweis Lenins beachten: ,Der Marxismus

erklart und auf gemeinsame Aktionen von Studenten und Arbeitern z. B. gegen |ehnt alle abstrakten Formen, alle doktrindren Rezepte entschieden ab und fordert

die Wohnungsmisere hingearbeitet wird. ein aufmerksames Eingehen auf den sich tatséchlich abspielenden Massenkampf,
Zugespitzt werden muB der Kampf auf die Finanzierung der Bildungsausgaben der mit der fortschreitenden Entwicklung der Bewegungen, mit dem wachsenden

auf Kosten der Riistung und der Monopolprofite. Dadurch erhélt diese Bewegung ~~ BewuBtsein der Massen, mit der Verscharfung der Bkonomischen und politischen
eine klare antiimperialistische, antimonopolistische StoBrichtung. Indem so die Krisen immer neue und mannigfaltigere Methoden in der Verteidigung und des

|

materielle Interessenvertretung verbunden Ist mit dem Kampf um Frieden und ~~ Angriffs hervorbringt.* Lenin hat die Arbeiterbewegung immer wieder darauf

| Abrilstung, erreicht sle eine qualitativ neue Stufe. Gleichzeitig wird damit die ~ aufmerksam gemacht, daB sie es verstehen mus, alle Kampfformen zu beherrschen,

Einbeziehung des studentischen Kampfes in die allgemeine demokratische Bewe. Und bei schnellem Wechsel der politischen Ereignisse von einer Kampfform zur

gung realisiert. anderen iibergehen kénnen muB. Entscheidend ist also, daB Formen und Methoden

|
Doch nicht allein durch das Emporklimmen von Stufe zu Stufe wird die Einheit des Kampfes nicht willkiirlich festgelegt werden kdnnen, sondern den inhaltlichen

und BewuBtheit im Kampf gegen das imperialistische Herrschaftssystem herge- Zielen und derjeweils konkreten Klassenkampfsituation addquat sein miissen. Das

stellt. Dazu muB auf marxistischer Grundlage der Gesamtzusammenhang aller bedeutet auch, daB es in bestimmten Perioden der Kiassenauseinandersetzungen
gesellschaftlicher Erscheinungen — fiir die Hochschulen also besonders der bestimmte Hauptformen des Kampfes gibt. DieGeschichte der Arbeiterbewegung
Hochschulformierung — erklart und die Gesamtalternative der Organisation der gibt dafiir gute Beispiele: In der Phase der biirgerlichen Revolution, in der es um die

Revolutiondre propagiert werden. Der MSB SPARTAKUS hat sich mit seinem Beseitigung des Absolutismus ging, war die vorherrschende Kampfform die direkte

Studentenaktionsprogramm einige wichtige Waffen In die Hand gegeben, um eine Auseinandersetzung mit den Gewaltorganen des feudalistischenStaates—die Barri-

Gesamtalternative zur reaktionaren Bildungspolitik des GroBkapitals zu verbreiten, kadentaktik. Marx und Engels konnten nach der franzésischen Julirevolution und

dieses Programm als Tell der gesamten antimonopolistischen Alternativen der der Marzrevolution in Deutschland feststellen, daB die Barrikadentaktik veraltet

fortschrittlichen Bewegung in der Bundesrepublik darzulegen und das Programm ~~ S¢l- Rosa Luxemburg bemerkt dazu: ,Die friihere Hauptform der biirgerlichen
fiir den offensiven Kampf der Studenten zu nutzen. Revolutionen, die Barrikadenschlacht, die offene Begegnung mit der bewaffneten

Durch diese Darlegung des Zusammenhangs der MaBnahmen der herrschenden Macht des Staates, ist in der heutigen Revolution nur ein &uBerster Punkt, nur

Klasse und unsere Alternative dazu werden die ,sozlalpsychologischen® Voraus- ~~ © Moment in dem ganzen ProzeB des proletarischen Massenkampfes.** In der

setzungen geschaffen, damit aus einzelnen Konflikten und Auseinandersetzungen Phase der relativ friedlichen Entwicklung des Kapitalismus in Deutschland 1870 bis
zentrale Kémpfe werden. Die Solldaritat mit einzelnen Kampfen der Studenten 1914 etwa, trat die Ausnutzung des allgemeinen Wahlirechts fiir die Agitation und

kann dann leicht geweckt werden und in Eigenaktivitat umschlagen, da der Bezug ~~ Sammlung des Proletariats in den Vordergrund. Bekanntlich fiihrte dies dazu,
zur eigenen Lage deutlicher erkennbar ist.

;

daB die Revisionisten und Reformisten in der Arbeiterbewegung sich in diese

Gleichzeitig kdnnen bei zentralen Angriffen der Herrschenden die Krafte der Kampfform vergafften, sie verabsolutierten und die Klassenbewegung des Prole-

demokratischen Studenten eher zusammengefaBt werden. tariats in die Sackgasse der bloBen Eroberung von Parlamentssitzen fiihren wollten.
Die Einheit in der Vielfalt studentischer K&mpfe wird nicht hergestellt durch das
krampfhafte Suchen nach immer neuen zentralen Kampagnen. Sie wird nicht - Vorabdruck.. . S. 13, zit aus: W.|. Lenin, Werke, Bd. 11, Berlin 1858, Der Partisanenkrieg.
hergestellt durch EinzelmaBnahmen der herrschenden Klasse, wie das HRG = ® poLhnonsbord,aad.i
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SCHAFER { HOCHSCHULKAMPF

In der russischen Revolution traten zum ersten Male in groBem AusmaBe Massen-  pormen und Methoden des Hochschulkampfes
streiks in Erscheinung. Der politische Generalstreik, vorher zu Recht als typisches ie Grund-
Produkt des Anarchismus gegeiBelt”, der auf einen Schlag das Ubel aus 4Welt Auf oem 2 BUnOSIONGIEE WLISSR axals ie A die iewaren:
schaffen wollte — war zur Realitat geworden. Es ist das Verdienst von Ros: tage fOr oe Jorreloe Festiegung von Kampfirmien SOV: Koil patas. :

Luxemburg, herausgestellt zu haben, af die Massenstreiks in der russischon «02s hoi \ ir.ds Sh ba Aa ns
Revolution nicht kiinstliches Produkt einer absichtlichen Taktik der revolutionéren ra in ng: arbeitenden Bevdlkerung 20 wecken. Jede Aktion muB das
Sozialdemokratie waren, sondern eine natiirliche geschichtliche Erscheinun i’ g. Die haben, die gemeinsamen Interessen von Arbeitern und Studenten hervorzu-Ursach ur liegt i

.
i i i i

Ziel haben, die g
!

ra:

To aShon al ar pes ereIO | apo io Samoanvon Stearn lor in ds Cnithl
staates, aber der entscheidende Unterschied zu den friiheren biirgerlichen Revo-

wl yagen,Sud BienVr Be Arishen,. Infostinis jn; dey Stadt un

jimonenwer, dus dev Zyklus der kapitalistischen Entwicklung in RuBland bereits gen zweiten muB es uns darum gehen, méglichst viele Studenten in den Kampf
abgelaufen, die GroBindustri i

Ha

.
iDor entscheidende etrezurhe easy Fodkiongiom Sensis) wal sinzubeziehen, bei ihnen das BewuBtsein von den Gemeinsamen Inisiassen_

fiihrende Rolle in der demokratischen Revolution spielte, schon ein relativ starkes a © dur re eg

KlassenbewuBtsein entwickelt h: ital—,
: f ett

.

5

I ma agen ar Seeswhoovena Te ca Orlane mun dn Aor orOrgriatoreraddorSuerte orion werdenan i ft erleben wir es no aB die Masse der Studenten nach Demonstr.
druck in der Tatsache, daB in dieser formal biirgerlichen Revolution der Gegensatz 2 :

i

‘

i irkli i

der biirgerlichen Gesellschaft zum Absolutismus von dem Gegensatz nyProle- wiedsy in Susiendliisy Verswinde! Lim S57. K500pt Wiriicn BSre
tariats zur biirgerlichen Gesellschaft beherrscht wird. DaB der Kampf des Prol

zu effektivieren, miissen die mobilisierten Studenten zukontinuler! jessbol 5or
. role- i

a i i

. D.n.
er-

tariats sich mit gleicher Kraft gleichzeitig gegen den Absolutismusund gegen die ABena A er as der
kapitalistische Ausbeutung richtet, da das Programm der revolutionsren Kampfe > ite der Arbeiterklasse den Kampf fir den Sozialismus fihrt. ,Je stérker der
mit gleichem Nachdruck auf die politische Freiheit und auf die Eroberung des br SPARTAKUS, desto wirksamer der Kampf der Studenten, desto groBer dle

| an Lage) Sows 8iner menschenwirdigen materiellen Existenz fiir das cpance, Sektierertum und Isolierung zu iberwinden ... Mitglied im MSB zu wer-
J i i

len, heiBt Genossen zu
Das Aufkommen der Massenstreiks bedeutet nicht, daB diese nun ausschlieliche Sond£5 0K[oR nprRISTisJV isan 2 bisa mg en

Form des Kampfes geworden wéren — alternativ zu schon bestehenden. Die zwei Kampfformen hat der 2. BundeskongreB intensiver behandelt: Zum einen
Massenstreiks werden in Phasen entfalteter Massenkdmpfe und in revolutionaren wurde die Verbindung von Studium und Politik ,entdeckt. Darunter soll ver-

Situationen eine Ergénzung zu StraBendemonstrationen, die unaufgeklérte Teile  gtanden werden:

A Bmvaitarung ther 3s Zs der Bewegung informieren, die Unentschlossenen
 _ pie qualifizierte Auseinandersetzung mit der biirgerlichen Ideologie und der

ereit machen und die Entschlossenheit der Massen demonstrieren sollen; |
ali

3

) 2
a y » BO len

mperialistischen Pervertierung der Wissenschaft;ga Rese eine Ergénzung zur Ausnutzung biirgerlich-parlamentarischer Einrich-
 _ ger Kampf fiir die im Programm formulierten demokratischen Ausbildungsziele

Es .CTT also auch d f i
in der Konfrontation mit der groBkapitalistischen Studienformierung; da sich diese

To na prising fa chimuy seishands Kampfformen zum gegebenen  gemokratischen Ausbildungsziele primar von praktisch politischen Aufgaben der

Fe seat TE caA Log 35 antiimperialistischen Bewegung leiten lassen, ist der Kampf fiir Ihre Durchsetzung
: Fw » eine wirksame Verbindung von Studium und Politik;di it ei i iReSn Taare2 agen)bod — das Hineintragen politischer Aufgaben und Ziele wihrend bestimmter Aktionen

X

.
A

bzw. Kampagnen in Vorlesungen und Seminaren.To erSeposensn St derEntwicklung zu untersuchen, heiBt den Boden des Aj Kampfform bezeichnen wir die Verbindung Studium und Politik deshalb, weil
pola zu veriassen, damit neue Méglichkeiten erdffnet werden, durch die Kritik des reaktiondren

* Friedrich Engels, Zur Lage der arbeitenden Klasse in England, MEW Bd. 2 Berlin 1970,
“0 5, 447. die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung.” (Gerns/Steigerwald: Probleme der

Mi es In Werke BA. 14, Berlin 1858. 5. 203 Strategie dos antimonopolstschen Kampies, Verlag Manistische Blater. Frankfurt1973,
LL .

, in Werke Bd.11,Berl , S.203. .
ine Bemel ensollen auch dazu dienen, das Studium der

“2 Die Genossen Gerns und Steigerwald haben véllig recht, Rn sie schreiben: Das Studium Sains pom und die Diskussion dariiber voranzutreiben. Als Schwiche erscheint
konkreter Klassenk&mpfe und folglich die Geschichte der revolutionéren Bewegung erleich- mir auch die nicht zureichende Aufarbeitung der jingsten Kampferfahrungen der demo-
tert das Verstandnis solcher Hinweise (siehe Lenin-Zitat, der Autor) sehr. Schon darum ist kratischen Bewegung In der BRD — auch im Hinblick auf die Entwicklung von Kampf-
es notwendig in weit starkerem MaBe, als das gegenwaértig geschieht, die Geschichte vor formen.
allem solcher kommunistischer Parteien zu studieren, die eine besonders vielseitige “Studentenaktionsprogramm des MSB SPARTAKUS, S. 86.

Kampferfahrung sammeln konnten, also vorrangig die Geschichte der KPdSU, aber auch “ Studentenaktionsprogramm, S. 90/91.

26 27



SCHAFER : i HOCHSCHULKAMPF

Studienbetriebs neue Studenten in den demokratischen Kampf einzubezieh solche Position auf einer Fehleinschatzung des geselischaftlichen Kréfteverhalt-
umgekehrt mobilisierte Student a fra

tratischen Kampf einzubeziehen, pisses im allgemeinen und an den Hochschulen im besonderen. Man vermeint
33 oplisierte Studenten zu kontinuierlicher antimonopolistischer Praxis «aft Kampfeswilien der ,Kommunisten" der Bourgeoisie entscheidende Zuge-2 bringan. standnisse abringen zu konnen. Es wird die konkret herstellbare Einheit der

denten ebenso (berschétzt, wie deren Bereitschaft, uber Semester hinwegZum Sireii 5 der Hoshsdhiule ’ 8 Scheine und Examina zu verzichten.
Im Hauptreferat des 2. Bundeskongresses wird zum studentischen Streik eine im Die andere faische Position ist diejenige, die allein auf den demonstrative Effekt
Kern richtige Aussage getroffen, die m.E. weiterentwickelt werden muB: ,So des Streiks abstellt. Selbst wenn der studentische Streik kaum ein dkonomisches
libersehen wir beim studentischen Streik natilrlich nicht, daB Studenten, die ja Druckmittel darstellt, so ist er ein wichtiges politisches Druckmittel.
nicht in der materiellen Produktion tatig sind, nicht wie die Arbeiterklasse die streik an der Hochschule ist eine Kombination aus Demonstrations- und Kampf-
Méglichkeit haben, durch kollektive Verweigerung der Arbeitskraft einen starken streik. Zum einen geht es darum, die Ziele der jeweiligen Bewegung in der
Druck auf den Klassengegner auszuiiben. Studentische Streiks sind kein Skonomi. Offentlichkeit zu demonstrieren. Zum anderen soll damit die Herrschaftsseite mit
sches Druckmittel, sondern eine politische Demonstration des einheitlichen ung den Forderungen der Studenten konfrontiert werden, sollen diese Forderungen
geschlossenen Auftretens der Studenten fir ihre Forderungen ..."* Damals wurde durchgekémpft werden!

gesagt, der Streik sei fiir uns ,kein Allheilmittel“, jedoch kénne die Streikparole Mit Streiks nur etwas demonstrieren zu wollen, heiBt die Bewegung von vorn-

Studenten ,mitreiBen*“. Nicht geklart wurde die Frage, warum das so ist. herein zu schwéchen und zu I&hmen. Wer kampft, will auch etwas erreichen.
Tatsache ist: Wahrend des Aufschwungs der studentischen Massenkémpfe im Im ubrigen signalisieren reine Demonstrationsstreiks, allgemein betrachtet, eine
letzten Semester wurde in bisher nicht gekanntem AusmaBe gestreikt. Bei allen gewisse Unentwickeltheit der Bewegung. Wenn der Streik an den Hochschulen
Auseinandersetzungen hat die Frage ,Streik oder nicht" eine Rolle gespielt. Ich kein Gkonomisches Druckmittel ist und dennoch erfoigreich sein soll, mu er fir
halte diese Erscheinung fiir nicht zufallig. die Herrschenden politisch bedrohlich sein. Zu einer politischen Bedrohung wird
Der Streik als Form des studentischen Massenkampfes fand deshalb groBe Reso- der Streik dann, wenn die Masse der Studenten einbezogen ist, Forderungen
nanz — well die Studentenbewegung Insgesamt eine hshere Stufe errelcht hat, aufgestelit werden, die bei Zusammenfassung aller fortschrittlichen Krafte aktuell

| Der Gegner wird Klarer im kapitalistischen Staat und seinen Kultusbiirokratien durchsetzbar sind und die Gemeinsamkeiten mit der arbeitenden Bevdlkerung
anstelle der verhutzelten Ordinarien erkannt. Vor allem driickt der Streik aus, dag aufzeigen. Wenn die Mehrzahl der Studenten passiv bleibt, nach Haus fahrt,
die Studenten konkrete Forderungen zu entwickeln gelernt haben und diese auch kénnen die politischen Geschaftsfiihrer des Monopolkapitals beruhigt sein. Bedroh-

| unbedingt durchsetzen wollen. Gleichzeitig driickt er aus, daB mit der Entfaltung lich wird ein Streik fir sie, wenn sich wéhrend des Streiks die Studenten besser
der Kémpfe das Gefiihl, bei geschlossenem Handeln etwas erreichen zu kénnen, in die Lage versetzen, reakiiondre arbeiter- und gewerkschaftsfeindliche Lehr-
wéchst, — well dle Studentenbewegung sich zunehmend auf die Arbelterklasse inhalte zu bekampfen, indem sie Alternativen zum Studienbetrieb diskutieren und

orientlert. praktizieren.
Das hat auch zur Konsequenz, daB Kampfformen der Arbeiterbewegung {ber- Bedrohlich wird ein Streik fiir sie, wenn die Studenten ber die nachsten prakti-
nommen werden. schen Schritte und die weitere Perspektive ihres Kampfes debattieren, auf die
Der Massenstreik an der Hochschule ist deshalb zum Moment der allgemeinen  Notwendigkeit des Biindnisses mit der Arbeiterklasse gestoBen werden und die
Bewegungsweise studentischen Kampfes geworden. Das heiBt nicht mehr und daraus erwachsenden SchluBfolgerungen zu ziehen beginnen.
nicht weniger, als daB zukiinftig der Massenstreik in vielen Bewegungen gegen Bedrohlich wird ein Streik fiir sie, wenn die Studenten dabei politische Diszipli-
die staatsmonopolistische Unterwerfung der Hochschulen Anwendung finden nierungsmaBnahmen praktisch durchbrechen und demokratische Rechte, wie Ver-

wi, i} | | " i
sammlungs- und Diskussionsfreiheit, durchsetzen.Biehm ae oo ie Salons zum studentischen Streik: ping 510g Form des Streiks ergibt sich ja schon daraus, daB es denStudenten

: a zung der Kraft eines Streiks meinen, in jeder Zeit und ions ym gie Verweigerung ihrer Arbeitskraft, sondern gerade um ihre fachlichedann unbegrenzt anwenden kénnen. Das Paradebeispiel ist die Politik des ,K“SV, und politische Qualifizierung geht.
:

der im letzten Semester iiberall zum unbefristeten Streik aufrief und fiir dieses
D on 1 0 ke ise aktive StrelksSemester einen Generalstreik fiir alle Hochschulen proklamierte (auf den aller

Staus {0lgt: Sissies aden Hoohschulenmiissen konssquentérweiee skiive

dings noch gewartet wird). Einmal abgesehen von dem generellen Voluntarismus Een,
y 4

und Putschismus dieses konterrevolutionéren Studentenverbandes, beruht eine »Sie miissen Ausgangspunkt sein, um die Studentenbewegung politisch-ideologisch
Weiterzubringen.“’

“ Da mir die im gleichen Heft vom Genossen Heinemann gegebene Bestimmung, was unter  Streiks diirfen nicht dazu fiihren, daB sich die Studenten in ihren Instituten und
der Verbindung von ,Studium und Politik” zu verstehen sei, zu eng scheint, bedarf es zu
diesem Problem einer intensiven kiarenden Diskussion. a““ Siehe Vorabdruck des Protokollauszugs, S. 14/15. Ebenda.
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SCHAFER Karlheinz Heinemann:
Fachbereichen abkapseln, die fachliche und politische Qualifizierung wahrend
eines Streiks muB verbunden werden mit der Aufklarung der Bevdlkerung. Marxismus kontra biirgerliche Ideologie
Streiks miissen zur Stirkung der verfaBten Studentenschaft beitragen. DasheiBt,
Spalterorganisationen, wie die omindsen Susi gomites oder Kampfaktivs des

}

,K“SV ,um die Organe der verfaBten Studentenschaft herum”, sind abzulehnen.
{gaben des ideologlschen Kampfes an den Hochschulen der BRD

Stattdessen missen die Streiks organisiert werden ber Vollversammlungen und Aufg

die Organe der verfaBten Studentenschaften — AStA und Fachschaftsrite.9
Auf dem 2. BundeskongreB des MSB SPARTAKUS wurde betont, daB die not-

wendige Entwicklung des marxistischen Studentenverbandes zu einem Massen-
: verband damit verbunden ist, die Masse der Studenten in die Auseinandersetzung

mit der birgerlichen Ideologie auch im Wissenschaftsbetrieb einzubeziehen und

keineswegs eine Herabminderung oder Verwésserung der Bedeutung der Lehren

von Marx, Engels und Lenin als weltanschauliche, politische und ideologische Grund-
lage der Politik des Verbandes bedeutet. In einer Situation, in der sich die politi-

inandersetzungen vervielfachen und zuspitzen, besteht i diehelnun schen Auseinanc p A immerNeuerschel g
Gefahr, daB die ideologische Arbeit, die eigene Schulung, die theoretische Weiter-
entwicklung unserer Strategie, Politik und Ideologie und die Propaganda des

. Marxismus vernachlassigt wird. Jeder Marxist, besonders, wenn er mit derBeitriige zur sozialistischen Literatur Geschichte der Arbeiterbewegung vertraut ist, wird wissen, daB die Vernachléssi-

gung dieser Seite des Kampfes letztlich zur Entwaffnung der revolutiondren Bewe-
der Weimarer Republik gung, zu Opportunismus und Sektierertum fiihrt. Bekanntlich hat W. 1. Lenin, gewiB

kein weltabgewandter Seminarmarxist, gerade in Zeiten zugespitzter politischer
Herausgeber: FACIT e. V., 148 Seiten, 6,— DM Auseinandersetzungen richtungweisende theoretische Werke verfaBt und damit

der Notwendigkeit entsprochen, auf neue Bedingungen einzugehen, die Strategie
weiterzuentwickeln an Wendepunkten der Entwicklung, beim Auftauchen neuer

Fragestellungen, in Situationen also, die verstarkt Méglichkeiten der Abweichung
Arbeitsgespréach mit Prof. Alfred Klein vom Marxismus bieten?.

Alfred Klein/ Unsere Front". Zur Entwicklung der sozialistischen Der MSB SPARTAKUS sieht die ,konkrete Anwendung des Marxismus (als) von
Literaturbewegung in der Weimarer Republik. entscheidender Bedeutung fiir den erfolgreichen Verlauf der politischen Bewegung
Friedrich Albrecht / Deutsche Schriftsteller in der Entscheidung. an den Hoch- und Fachhochschulen?* an. ,Nur in Verbindung mit dem Marxismus
Aus der Zeit der Weimarer Republik. und den Erfahrungen der internationalen Arbeiterbewegung und der gesamten
Friedrich Albrecht/ , Ein Mensch unserer Zeit“. Der Weg Johannes antiimperialistischen Bewegung konnen die Studenten in der Aktion politisches
R. Bechers zum Schriftsteller der Arbeiterklasse. BewuBtsein entwickeln, sich bewuBt und konsequent auf die Seite der Arbeiter-

. " . nati klasse und des gesellschaftlichen Fortschritts stellen und die geistige Manipulation
Alfred Klein / ,Von unten auf“. Zur literaturgeschichtlichen Stellung

{nc ¢ e >

geistig: ipu

der revolutiondren Arbeiterschriftsteller:
o durch die biirgerliche Wissenschaft durchbrechen?.

Klaus Kéndler / Drama und Klassenkampf. Zur Entwicklung der Damit stellt sich der SPARTAKUS auf die Grundlage der Ideologie der Arbeiter-

sozialistischen Dramatik in der Weimarer Republik. bewegung, die die Teile des Proletariats, die sie sich angeeignet haben, befahigt,
.in den verschiedenen Entwicklungsstufen, welche der Kampf zwischen Bourgeoisie

Bestellungen an:
und Proletariat durchléuft, stets das Interesse der Gesamtbewegung (zu) vertreten.

9g K Die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste, immer weiter treibende

Weltkrels-Verlags: GmbH, 46 Dortmund, Briiderweg 16 | Teil der Arbeiterparteien aller Lander; sie haben theoretisch vor der ibrigen
u ho) h

tw I. Lenin: Die Differenzen in der europdischen Arbeiterbewegung. Werke, Bd. 10,

2Grundsatzerklarung des MSB SPARTAKUS, In: Mit Spartakus im Spartakus, Protokoll des
1. Bundeskongresses. . ., Bonn, 0. J. S. 231

|
3 ebd.
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Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allge-
(ur uns

Ankniipfungspunkte, an denen die Kritik burgerlicher Ideologie und des

meinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus*“. piirgerlichen Wissenschaftsbetriebes zusammentalit mit der Kritik der realen

Was hier die besondere Qualitdt der Kommunistischen Partei beschreibt, gilt als unterordnung vonWissenschaft, Ausbildung und spéterer Berufsausbildung unter

Ziel auch fir eine marxistische Studentenorganisation, die sich als Schule des
gas Interesse

des Monopolkapitals und seines Staates®.
Marxismus fiir die eigenen Mitglieder, alsPrgpagandist des Marxismus an den
Hochschulen versteht. \deologie Ist mehr als Interesse
Das BewuBtsein davon, daB der Kampf fur die Interessen der Studenten nur an der wir verbinden den Kampf fiir ein konkretes, der gegenwértigen Kampfetappeent-
Seite der Arbeiterkiasse erfolgreich gefiihrt werden kann, daB der Sozialismus rechendes Aktionsprogramm, fiir demokratische Ausbildungsziele etc. mit prin-
objektiv notwendig ist, daB die Errichtung der Macht der Arbeiterklasse und die i ieller ideologischer Arbeit. So kénnen die von den Studenten gesammelten
Beseitigung kapitalistischen Eigentums letztlich die Schliisselfragen dauerhaften 2 Hahrungen auf eine hohere Stufe der BewuBtheit gehoben werden, kdnnen
geselischaftlichen Fortschritts sind, ‘das BewuBtsein schlieBlich davon, wie der organisiert werden und in Einsichten in den tatsachlichen Geschichtsverlauf trans-
Sozialismus erkdmpft werden muB, entwickelt sich nicht spontan. Im Gegenteil: formiert werden.
spontan, hinter dem Riicken der Produzenten, reproduziert sich die kapitalistische Diese Einsicht, die die Grundlage fiir das parteiliche Eintreten fiir den Sozialis-
Produktionsweise, ihre spezifischen Herrschaftsverhltnisse, ihre Beseitigung mus auch in den aktuellen Bewegungen ist, entsteht nicht aus der Bewegung
bedarf der bewuBten Tat. So kann sich sozialistisches BewuBtsein nicht spontan selbst, sondern muB in sie hineingetragen werden. ,Wir haben gesagt, daB die

herausbilden, es bedarf vielmehr der Organisation und des ideologischen Klassen- Arbeiter ein sozialdemokratisches BewuBtsein gar nicht haben konnten. Dieses
kampfs. Natiirlich reproduziert ein antagonistisches System wie der Kapitalismus konnte ihnen nur von auBen gebracht werden. Die Geschichte aller Lander zeugt
zugleich seine eigenen Widerspriiche, die dem Individuum nach seiner sozialen davon, daB die Arbeiterklasse ausschlieBlich aus eigener Kraft nur ein trade-
Lage in je spezifischer Form auch konkret und unmittelbar erfahrbar sind. Die unionistisches BewuBtsein hervorzubringen vermag, d. h. die Uberzeugung von der

Erkenntnis, daB das staatsmonopolistische System im Widerspruch steht zu den Notwendigkeit, sich in Verbanden zusammenzuschlieBen, einen Kampf gegen die
Interessen und Bediirfnissen der Menschen, daB man fiir die Durchsetzung seiner Unternehmer zu fiihren, der Regierung diese oder jene fiir die Arbeiter notwendi-
Interessen selbst kdmpfen muB, 1a8t sich noch aus der eigenen Erfahrung gewin- gen Gesetze abzutrotzen u.a.m. Die Lehre des Sozialismus ist hingegen ausden

|
nen; um zu erkennen, wie dieser Kampf erfolgreich, mit Richtung, Ziel und Per- philosophischen, historischen und &konomischen Theorien hervorgegangen, die

|
spektive gefiihrt wird, dazu bedarf es der Aneignung und Entwicklung des wissen- von den gebildeten Vertretern der besitzenden Klassen, der Intelligenz, ausge-
schaftlichen Sozialismus. arbeitet wurden”.* Was Lenin hier allgemein fiir die Arbeiterbewegung feststellt,
Marxisten werden in der ideologischen Arbeit an den konkret erfahrbaren Wider- gilt um so mehr fir die Studenten: Aufgrund ihrer widersprichlichen sozialen

sprichen, an den Aktionen und spontanen Bewegungen ankniipfen, denn die Lage, ihrer widerspriichlichen Erfahrungen stellt sich auch die Einsicht in ihre

Aneignung des Marxismus durch die Studenten bedeutet eine BewuBtseinsver- Interessen nur unter groBeren Schwierigkeiten her als in der Arbeiterklasse. Es ist
anderung, die oft gegen tiefsitzende Uberzeugungen und Haltungen, Produkte daher ein mit groBen Anstrengungen verbundener ProzeB, die sozialistische Ideo-
einer birgerlichen Erziehung, auf die Persénlichkeit einwirkt. Diese Verénderungen logie in die Studentenbewegung zu tragen.
lassen sich leichter in der eigenen Praxis, in der aktiven Verénderung der Umwelt Wie sich aus dem angefiihrten Zitat ergibt, wandte sich Lenin auch gegen eine

voliziehen®. Identifizierung des Interesses der Arbeiterklasse und sozialistischer Ideologie.
Deswegen bieten die gegenwartigen Aktionen der Studenten gegen reaktionare ,§ 2 beginnt mit der duBerst ungenauen, zweideutigen und geféhrlichen Erklarung:
Hochschulgesetze, gegen die materielle Misere etc. gute Ansatzpunkte, um sie in den Sozialismus als das Klasseninteresse des Proletariats betrachtend’. Diese
die Auseinandersetzung mit der biirgerlichen Ideologie einzubeziehen. Die Vertie- Worte identifizieren gleichsam den Sozialismus mit dem ,Klasseninteresse des
fung der Verbindungen zu den Studenten, die Verbreitung der Forderungen des Proletariats’. Eine solche Identifizierung ist aber véllig falsch... Das ,Klassen-
Studentenaktionsprogramms des MSB sind dafiir entscheidende Voraussetzungen. interesse’ zwingt die Proletarier, sich zu vereinigen, gegen die Kapitalisten zu

Die gemeinsamen Interessen der Studenten und der Arbeiterklasse, die in dem kampfen, {ber die Bedingungen ihrer Befreiung nachzudenken. Das ,Klassen-
Studentenaktionsprogramm dargelegt werden, sind auch Ankniipfungspunkte der interesse’ macht sie fiir den Sozialismus empfanglich. Aber der Sozialismus, als
ideologischen Auseinandersetzung mit falschen Auffassungen iiber die soziale Ideologie des proletarischen Klassenkampfes, ist den allgemeinen Bedingungen
Lage und die Interessen der Studenten und der Intelligenz im staatsmonopolisti- der Entstehung, Entwicklung und Festigung einer Ideologie untergeordnet, d. h. er
schen System. Die gesellschaftliche Funktion des jeweiligen Studienfaches und
des spateren Berufs, der ideologische Gehalt der Studieninhalte und -ziele sind

h

6 siehe dazu das Einleitungsreferat in der AG 2 des 2. Bundeskongresses des MSB, in:
3

i
: Ausziige aus dem Protokoll, Vorabdruck

Loi eh Nesta Fonerbach"; Abas Zusammentallen 46sAnders) der TWEven:Was tun? Ausgewdhite Werke Bd. | (sechsbandige Ausgabe von 1970, im

aSel sarangaang kann nurieisirevolutionsre siehe auch: K. T. Schuon: Arbeiterbewegung und Wissenschaft. In: Sopo 22, S. 77 ff.
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fuBt auf dem gesamten Riistzeug des menschlichen Wissens, setzt eine hohe Ent- Kussionen im soziologischen Oberseminar vor sich hinzutheoretisieren. Wir haben

wicklung der Wissenschaft voraus, erfordert wissenschaftliche Arbeit usw. usf.8." Kein Recht, die Leistungen der antiimperialistisch gesonnenen Studentengenera-
Der Kommunismus baut auf der Verarbeitung aller wissenschaftlicher Erkennt- tion Anfang der sechziger Jahre geringzuschétzen, die nicht nur in der Aneignung
nisse, der Erfahrungen der gesamten Menschheit auf. Diese gesamten Erfahrun- der marxschen Theorie gewisse Grundlagen fiir den Aufschwung der Studenten-

gen werden vom Standpunkt der Arbeiterklasse gus kritisiert und L,umgearbeitet®”, pewegung gelegt hat, sondern die auch die Studentenbewegung mit fiir ihre Zeit

in den Dienst der Arbeiterbewegung gestellt. durchaus fortschrittlichen theoretischen Arbeiten weitergebracht hat!®, Dennoch

Die Intelligenz ist nicht der ,kollektive Theoretiker des Proletariats” wie es etwa stellt die politische Entwicklung heute andere, hdhere Anforderungen an die

H. J. Krahl annahm, denn es ist nicht die besondere soziale Erfahrung der Intelli- theoretische und ideologische Arbeit. Vieles, was Mitte der sechziger Jahre fort-

genz, auf der die Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus aufbaut, sondern schrittlich war, wire heute reaktionar, weil es von den Fragestellungen ablenkt,
es ist die intellektuelle Arbeit im Dienste und vom Standpunkt der Arbeiterklasse. die die politische Bewegung heute stellt. Die mit der Reform von Studiengéngen
Wichtig ist aber die besondere Bedeutung, die Lenin nicht nur der Agitation und und Prifungsordnungen einhergehende Studienreglementierung, die reaktionéren,
Propaganda, sondern der theoretischen Arbeit, der Weiterentwicklung der Wissen- den EinfluB des monopolkapitalistischen Staats auf Wissenschaft und Ausbildung
schaft der Arbeiterklasse beimaB, die sich in der kritischen Aufarbeitung aller erhdhenden Hochschulgesetze sind ebenso Fragen von hoher politischer Aktualitat
wissenschaftlichen Ergebnisse, auch derer, die die Bourgeoisie sich angeeignet wie die Ableitung der Interessen der Studenten, der Moglichkeit und Notwendig-
hat, vollzieht. keit des Biindnisses mit der Arbeiterklasse, die Entwicklung des Kampfes um

Die als Gegenbewegung gegen den Seminarmarxismus in den maolistischen Zir- demokratische Forderungen.
keln verankerte Theoriefeindlichkeit, die meint, mit der Verallgemeinerung ihrer Die Antwort auf Fragen nach dem Reproduktionsmechanismus des staatsmonopoli-
Erfahrungen, einigen Versatzstiicken aus der Geschichte der Arbeiterbewegung stischen Systems, der Klassenstruktur etc., die Einordnung der verschiedenen

auskommen zu kénnen, die im ibrigen aber die Ergebnisse der gegenwdrtigen Krafte im weltrevolutiondren ProzeB, die Bestimmung der fiir die gegenwértige
Wissenschaft und Forschung der Aufarbeitung fiir ebenso unwiirdig halt wie {iber- Etappe im WeltmaBstab bestimmenden Widerspriiche und Entwicklungslinien, das
haupt neuere Erscheinungsformen biirgerlicher Ideologie ist nicht zuletzt eine der sind ideologische Probleme, von deren richtiger Lésung es abhangt, ob man dem
Ursachen fiir ihre Unféhigkeit, selbst eine politische Linie zu finden, die sie wissen- Interessenkampf der Studenten eine Perspektive geben kann. Die Antwort auf
schaftlich begriinden kénnten und dafiir, daB sie, statt die Studenten zur kritischen strategische Fragen kann nur mit der Methode des dialektischen und historischen

Auseinandersetzung mit diesen Ideologien zu befdhigen, ihr BewuBtsein zu ent- Materialismus gegeben werden. Gerade angesichts der stiirmischen wissenschaft-

wickeln, allenfalls ihre ,Umerziehung” auf der Grundlage von als Glaubenssatze lich-technischen und gesellschaftlichen Entwicklung und den dabei entstehenden
fungierenden Losungen zu bewerkstelligen suchen. Kurz: Wer glaubt, auf die Kri- neuen Problemen kommt der Herausarbeitung des weltanschaulichen Charakters
tik der biirgerlichen ldeologie in ihren jeweiligen Erscheinungsformen, auf die des Marxismus-Leninismus als allgemeiner Theorie und Methode hohe Bedeutung
kritische Aneignung der Wissenschaft und schlieBlich die stdndige Ausarbeitung ut,
der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse verzichten zu konnen, Der sténdige Bezug auf die marxistische Philosophie kann in der Weiterentwick-
der wird keine sozialistische Ideologie In die Studentenbewegung hineintragen lung und Anwendung des Marxismus seine Einheitlichkeit und damit seine Partei-

kdnnen, der {iberl&Bt die Studenten dem EinfluB der biirgerlichen ldeologie. lichkeit wahren.
Ebenso, wie sich aus der politischen Entwicklung die Aufgaben des ideologischen

Keine marxistische Politik ohne marxistische Theorle Kampfes konkretisieren lassen, ist der politische Kampf, die Veranderung des

Die marxistische Theorie ist die Grundlage, auf der wir konkrete Forderungen in Kréfteverhéltnisses zugunsten der Arbeiterbewegung in der Lage, die entscheiden-

den einzelnen Bewegungen so stellen, da sie Schritte auf dem Weg zur Oberwin- den institutionellen Voraussetzungen fiir die Verbreitung des Marxismus zu schaf-

dung des staatsmonopolistischen Systems, auf dem Wege zum Sozialismus mar- fen und das Bediirfnis nach theoretischen Einsichten in den Geschichtsverlauf zu

Kieren. Durch die historisch-konkret richtige Bestimmung der Forderungen und verstarken. Fir den SPARTAKUS steht daher nach wie vor als eine bedeutende

Kampfformen kann der SPARTAKUS seinem Anspruch gerecht werden, die marxi- politische Kampfaufgabe die Verankerung des Marxismus an den Hoch- und Fach-

stische Studentenorganisation, die Avantgarde der Studentenbewegung zu sein. hochschulen, der Kampf um ,Marx an die Uni“. In der von den Marxisten an den

Die mit der Entwicklung der politischen Kampfe gewachsenen Aufgaben sind birgerlichen Hoch- und Fachhochschulen gefiihrten Auseinandersetzung mit der

langst {iber solche Auffassungen hinweggeschritten, die in der Theorie die einzig [ biirgerlichen Ideologie, durch das Anbieten marxistischer Alternativen zur herr-

mégliche Praxis der Studenten sahen, die die Studenten zum ,kollektiven Theore- schenden biirgerlichen Lehrmeinung wird das Interesse der Studenten und das

tiker des Proletariats" erheben wollten. Sicher mag man dann und wann der Zeit Bedurfnis geweckt, sich den Marxismus anzueignen, ebenso wie durch die prakti-
nachtrauern, als es noch méglich war, still in seinem Zirkel oder in hitzigen Dis- schen Erfahrungen, die die Studenten im Kampf um ihre Rechte und Interessen

10 etwa die Hochschuldenkschrift des SDS und die darauf beruhende Schrift von Gerhardt,
8 W. I. Lenin: Brief an den ,Nordbund” W. 6, S. 155 Nitsch, Offe, PreuB: Hochschule in der Demokratie, Neuwied 1965
9 W. I. Lenin: Die Aufgaben der Jugendverbande, AW V, S. 685 11 FACIT wird die Diskussion um die angesprochenen Fragen weiter intensivieren.
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sammeln. Die Intensivierung des ideologischen und des politischen Kampfes bedin-

) i }

gen sich gegenseitig. ammenhangs von natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen.gus rfahrung dieses Widerspruchs std8t auf eine Liicke: Die angebliche Wert- und
Ideologischer Kampf und Wissenschaft Die E gieireineit der Wissenschaft verbietet es, im Kontext des biirgerlichen Wis-

Bestimmte Akzentsetzungen im ideologischen Kampf eines Studentenverbandes deg aftsverstandnisses hier positive Erklarungen anzubieten. Hier hilit nur noch

ergeben sich aus der sozialen Lage derStuderften und ihrer spezifischen Situation wo in den Irrationalismus, die Unbegriindbarkeit letzter Werte, die Freiheit

im Wissenschaftsbetrieb sowie ihrer Vorbereitung auf bestimmte Herrschafts- und die Menschen etc. Das finden wir selbst bei Wissenschaftiern, die auf ihrem

ideologische Funktionen im kapitalistischen ReproduktionsprozeB. Oeil Hervorragendes leisten, wie etwa Heisenberg. Hier sollte man sich an die

Ganz besonders auf Studenten und die Intelligenz trifft zu, was Lenin allgemein warnung Lenins erinnern, daB man ,keinem einzigendieserProfessoren,die aut
als Ursache taktischer Differenzen innerhalb der Arbeiterbewegung ansah. Die spezialgebieten der Chemie, der Geschichte, der Physik, die wertvollstenArbeiten
Einbeziehung neuer Schichten der Werktatigen fiihrt zu Schwankungen in Theorie Jiefern konnen, . . .auch nur ein einziges Wort glauben(darf), sobald er aufPhiloso-
und Taktik, zur Wiederholung alter Fehler etc. Studenten sind nie — auch spéter in hie zu sprechen kommt. Ebenso wie man keinem einzigen Professorder politi-
Intelligenzberufen nicht — total dem Kapitalverhaltnis subsumiert wie die Angehd- Lh Okonomie, der auf dem Gebiete spezieller Tatsachenforschung die wert-

rigen der Arbeiterklasse. So neigen sie dazu, ,sich lediglich gewisse Seiten des Jollsten Arbeiten liefert, auch nur ein einziges Wort glauben darf, sobald er
Marxismus, lediglich einzelne Teile der neuen Weltanschauung oder einzelne auf die allgemeine Theorie der politischen Okonomie zu sprechen kommt. Denn die
Losungen und Forderungen zu eigen (zu) machen, ohne imstande zu sein, mit letztere ist eine ebenso parteiliche Wissenschaft in der modernen Gesellschaft wie

allen Traditionen der biirgerlichen Weltanschauung im allgemeinen und der biir- die Erkenntnistheories."
gerlich-demokratischen Weltanschauung im besonderen entschieden zu bre- Die Liicke, die die Ideologie der Ideologiefreiheit gelassen hat, die besonders

chen’2*, unter Intellektuellen verbreitet ist, begiinstigt die Verbreitung des Marxismus unter
Von ihrer sozialen Herkunft, sozialen Bindung und Perspektive ist die Studenten- den Studenten.
schaft sehr heterogen, das driickt sich auch in den widerspriichlichen politischen Gerade unter diesem Gesichtspunkt ist die Beschaftigung mit den Wissenschafts-
und ideologischen Strdmungen in der Studentenschaft aus. Das bestimmende inhalten, mit den Maglichkeiten des Erkenntnisfortschritts, die die biirgerliche und
Moment ist dennoch die sich verscharfende Frontstellung gegen das staatsmono- die marxistische Ideologie bieten, ein wichtiger Gesichtspunkt des ideologischen
polistische System: ,In der Konfrontation ihrer gruppenspezifischen Interessen an Kampfes an den Hochschulen. Die marxistische Wissenschaftskritik ist also keine

| der Qualifikation ihrer Arbeitskraft und an deren Realisierung im Interesse des akademische Angelegenheit, sondern bezieht sich durchaus auf die Organisation
Volkes, mit der Verschlechterung der Studienbedingungen, der materiellen Lebens- von Erfahrungen, die Studenten im biirgerlichen Wissenschaftsbetrieb sammeln,
lage und der Perspektive fiir breite Studentengruppen offenbart sich der Konflikt sie ist Teil einer massenorientierten Politik unter den Studenten.
mit dem staatsmonopolistischen System!3.“ Einerseits machen die angesproche- Fiir die marxistische Wissenschaftskritik und die Entwicklung unserer Alternativen

nen Widerspriiche die Studenten besonders aufgeschlossen gegeniiber dem ist es wichtig zu klaren, wieweit biirgerliche Erkenntnisinteresse in die Wissen-

Marxismus, andererseits sind sie aber im biirgerlichen Wissenschafts- und Aus- schaft, den ForschungsprozeB, seine Ergebnisse und deren Darstellung eingeht
bildungsbetrieb besonders stark den ideologischen Bemiihungen der Monopol- und wieweit es verfalschend und hemmend auf den Fortschritt wissenschaftlicher

bourgeoisie ausgesetzt. Nun operiert die biirgerliche Ideologie seit der Existenz Erkenntnis einwirkt. Wissenschaftliche Arbeit ist eine gesellschaftliche Tatigkeit,
des Marxismus, besonders aber seitdem er als proletarische Staatsmacht in der die durch die materiellen gesellschaftlichen Verhéltnisse bestimmt ist, die immer

Sowjetunion materielle Gewalt geworden ist, aus der Defensive, was sich im geleitet von Interessen betrieben wird, die sich letztlich an den Kiassenverhélt-

birgerlichen Wissenschaftsbetrieb darin manifestiert, daB ihre Anstrengungen sich nissen, der Stellung im System der gesellschaftlichen Produktion festmachen las-

darauf konzentriert, den parteilichen Charakter von Wissenschaft iberhaupt zu sen. Insofern hangt der Aufschwung der Naturforschung mit der Entstehung des

leugnen. Wissenschaft und Ideologie werden als véllig unverbunden gegeniiber- Kapitalismus und der Bourgeoisie urséchlich zusammen. Tomberg!® bezeichnet die

gestellt. Die postulierte Ideologiefreiheit der Wissenschaft stéBt sich jedoch sténdig mit der aufstrebenden Bourgeoisie sich entwickelnde Wissenschaft als ,birger-
an der Erfahrung der Studenten und der Wissenschaftler, daB némlich wissen- lich“ und belegt das in dreierlei Hinsicht:
schaftliche Ergebnisse den herrschenden Interessen dienen, ja, daB wissenschaft- 1. Das erkenntnisleitende Interesse richtet sich auf die Beherrschung der &uBeren

liche Ergebnisse im Sinne der herrschenden Ideologie verfalscht werden, daB die Natur, zum Zwecke der kapitalistischen Verwertung.
biirgerliche Ideologie die wissenschaftliche Erforschung von GesetzméBigkeiten 2. Der forschende Biirger richtet analog zum warenproduzierenden Biirger sein
der gesellschaftlichen Entwicklung ebenso verhindert wie die Herstellung des Interesse auf die Quantifizierung von Gegensténden und Prozessen, und ist gleich-

;Die Di . 2.2.0. i ahme des3 w Sung Ba. Gen Kiacaoniheratizanen Grundlagen einer sozialstatistischen Analyse der | Ci Re ee wiasonsthatione eeda Wanrhen: hor Faso 3.1973,
Klassen- und Sozialstruktur der BRD. In: Klassen- und Sozialstruktur der BRD 1950—1970, S.71.
Teil I: Klassenstruktur und Klassentheorie. Ffm 1972, S. 139 15 W. 1. Lenin: Materialismus und Empiriokritizismus, W 14, S. 347

16 F. Tomberg: Was heiBt biirgerliche Wissenschaft? In: Das Argument 66, S. 461 ff.
%
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giiltig gegeniiber der Qualitit. Dieses gleichgerichtete Vorgehen in der Waren- chen Wissenschafts- und Forschungsbetriebes vom Kapitalinteresse zuentlarven
produktion und der Wissenschaft filhrt zur Herausbildung eines mechanistischen Se um die Schranken aufzuzeigen, die heute der Erforschung gesellschattlicher

Weltbildes. Gesetzmasigkeiten gesetzt werden.
)

3. SchlieBlich wird das Verhéltnis des Forscherg zu seiner Arbeit von derbirger- pas postulat der Wertfreiheit und der Freiheit der Wissenschaft, wiesie von der

lichen Freiheitsideologie gepragt, d.h. des ol durch die Freiheit des anderen pirgerlichen Wissenschaftstheorie vorgebracht werden, sind offensichtlich falsch,

begrenzten, auf der Grundlage seines materiellen und geistigen Vermégens in in der Realitét zu widerlegen. Es wird gebraucht, um den AusschluB demokrati-
seiner Arbeit freien forschenden Biirgers. cher Kontrolle iiber die Verbindungen desWissenschafts- und Forschungsbetrie-
Nachdem die biirgerliche Klasse ihre zivilisatorische Mission erfiillt hat, sie nicht pes mit den Monopolinteressen durchzusetzen unddie Verbreitung von Erkennt-
mehr Vertreterin des gesellschaftlichen Fortschritts ist, stoBt auch die ,biirger- nissen zu verhindern, die einer wissenschaftlichen Anleitung der gesellschaftlichen
liche Wissenschaft" an ihre Grenzen: .

‘

praxis dienen konnten.
! i

Die birgerliche Ideologie des freien Einzelnen und die Realitat treten mit dem Dieser Zusammenhang wird bei Tomberg nicht ganz deutlich, weil er auf den
Entstehen des Proletariats eklatant auseinander, die Illusion privater Freiheit muB Gebrauch des Ideologiebegriffs verzichtet. So ist es ebennicht das genuin biirger-
im immer umfassenderen Herrschafts- und Abhéngigkeitssystem des staatsmono- iche Wesen der wissenschattlichen Erkenntnis, das die rationelle Gestaltung der
polistischen Kapitalismus vollends zerstort werden: ,Die Konsequenz... liegt auf Gesellschaft verhindert, sondern es sind diekapitalistischen Produktionsverhélt-
der Hand: Wir werden aus dem Rédchen am geselischaftlichen Getriebe, das wir nisse und die an ihrer Aufrechterhaltung interessierte Klasse. Zwar kann _man
jetzt sind, nur dann zu Herren unserer selbst, wenn wir es lernen, nicht nur die eine relative Eigendynamik der Wissenschaftentwicklung annehmen, thren eigen-
&uBere Natur, sondern auch das geselischaftliche System, dem wir angehéren, nach stiindigen EinfluB auf die gesellschaftliche Entwicklung sollte man aber nicht Uiber-
unserem freien Willen und in unseraller Interesse zu beherrschen. schatzen, wenn man nicht idealistisch an das Verhaltnis von Wissenschaft und

Ergab sich dem aufsteigenden Biirgertum als gesellschaftliche Notwendigkeit die Gesellschaft herangehen will.
)Beherrschung der auBeren Natur, so wichst den proletarisierten Biirgern mit der Die Unterordnung der Wissenschaften unter das birgerliche Klasseninteresse, das

industriellen Revolution und der gegenwiirtig sich vollziehenden wissenschaftlich- in die Gewinnung der Erkenntnis eingeht und so Ideologie produziert, bestimmt
technischen Revolution eine weitere unabdingbare Aufgabe zu: dieBeherrschung ihren Klassencharakter. Sicher beeinfluBt ihr Interesse auch diewissenschattiiche
auch unserer gesellschaftlichen Natur, die Selbstbeherrschung der Gesellschaft als Methode und bestimmt so dauerhaft den Charakter der ,Wissenschaft”, dies jedoch| ganzer”." unterschiedlich in den verschiedenen Erkenntnisgebieten, da das Interesse der

Dies verhindere, so Tomberg, die ,biirgerliche Wissenschaft": Sie halt an der Bourgeoisie an der Wissenschaft ein durchaus widersprichliches ist.

biirgerlichen Freiheitsillusion fest, d. h. sie leugnet ihre Interessengebundenheit Zudem birgt der Gebrauch des Begriffs ,Wissenschaft" bei Tomberg die Gefahr in
und lehnt es von daher ab, bzw. postuliert die Unmaglichkeit der Erforschung und sich, daB er mit der birgerlichen Erkenntnistheorie identifiziert wird, daB er sich

Autdeckung von GesetzméBigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung analog den eher auf das bezieht, was die Wissenschaft in der kapitalistischen Gesellschaft von
in der Natur wirkenden Gesetzen, die entsprechend die ,Selbstbeherrschung der sich selbst erklrt, oft in rein apologetischer Absicht, als auf das, was sie tatsach-
Gesellschaft" erméglichen wiirde. lich, objektiv Ist.
So, wie das biirgerliche Klasseninteresse zum Erkenntnishemmnis geworden ist, Wissenschaft und Forschung im staatsmonopolistischen System entwickeln sich
ist das Interesse der Arbeiterklasse der Motor fortschreitender Erkenntnis gesell- auf der Grundlage des Profitinteresses und des Interesses an der Stabilisierung
schaftlicher Zusammenhange — denn die Arbeiterklasse als der Trager der ver- des Herrschaftssystems. ,Angesichts der zunehmenden Verwandlung derWissen-
gesellschafteten Produktion hat ein Interesse an der rationellen Gestaltung und schaft in eine unmittelbare Produktivkraft muB der Zusammenhang von kapitalisti-
Beherrschung dieser gesellschattlichen Verhaltnisse. Die weitere Entwicklung der schen Produktionsverhéltnissen und Wissenschaft vor allem als Teilaspekt der
Gesellschaftswissenschaft setzt also die Identifikation des Wissenschaftlers mit Dialektik von Produktivkraften und Produktionsverhéltnissen begriffen werden.
dem proletarischen Klasseninteresse voraus. Daraus ergibt sich, daB das Interesse des Monopolkapitals an der Entwicklung der
Dieser Gedankengang Tombergs enthélt ganz wesentliche Elemente einer Kritik Produktivkrafte das Interesse an der Entwicklung der Wissenschaft, insbesondere
biirgerlicher Ideologie — die Frage nach der ,Freiheit der Wissenschaft”, ihre der Natur-, technischen und bestimmter Sozialwissenschaften einschlieBt. Es ist

Interessengebundenheit, nicht nur als Hemmnis, sondern auch als Motor der durchaus nicht so, daB das Privateigentum an den Produktionsmitteln nur als

Erkenntnis, die Unfahigkeit biirgerlicher Erkenntnistheorie, die Einheit von Natur Hemmnis der Wissenschaftsentwicklung auftritt."™®
und Gesellschaft, von Natur- und Gesellschaftswissenschaft zu erkennen. Dabei Der Antagonismus von Produktivkréften und Produktionsverhéltnissen wirkt sich
handelt es sich letztlich nicht um Fragen der falschen Methode, sondern um die nun nicht nur so aus, daB es im Kapitalismus zunehmend unméglich wird, die

soziale Funktion: d. h. die Ideologie der Wertfreiheit und der Freiheit der For- Wissenschaft den gewachsenen Anforderungen entsprechend zu organisieren, son-

schung wird nicht ins Feld gefiihrt, um die Abhéngigkeit des staatsmonopolisti-
d didel: haftsbegriff und die sozlalen Grundlagen des

17 ebd. S. 470 KlJenaseeeaBautecheZeltser fr Philosophie, Sonderheft 1968, S. 83
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dern daB die Wissenschaft selbst sich duBerst widerspriichlich entwickelt, da sie
giesem Sinne ist die Idee, daB es zwei Wissenschaften gebe, ein griindlichereinerseits die kapitalistische Produktivkraftentwicklung vorantreiben soll, anderer. in di !

i i

T
i

ak ik er

:
=

n schwerwiegender Tragweite. Uberdies leistet sie dem Marxismus als
seits die Produktionsverhaltnisse stabilisieren und der Unterdriickung der gréBten Fehler Von

ie ei i il sie die WiProduktivkraft, der vergeselischafteten Produzenten, dienen soll. Aus diesem wissensohaftichorFhilosop By orm wySN og
Widerspruch heraus verbinden sich auf den #rschiedenen Gebieten, und zwar gerlich ia Arbeit ngs hat durch die Ideologien SE ratStufen von denen
einerseits nach Natur- und Gesellschaftswissenschaften und nach den Stufen der sige pr en (oder frei) ist, und durch die gesellschaftlichen praktiken mitAllgemeinheit der Aussagen andererseits unterschieden, herrschende Interessen sie dure pi auch sehr mittelbar)verkniipft = aller Notwendigkeit pach dine
unterschiedlich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. So kénnen wir feststellen, denen So Orientierung und Klassencharakter, or allem dann, i es sich um
daB auch im biirgerlichen Wissenschaftsbetrieb nach wie vor wissenschaftliche EAA vom Menschen handelt “2

'

Erkenntnisse gewonnen werden, daB diese ‘Erkenntnisse allerdings nicht den die ie i i x it il ismogli i

Grad der Allgemeinheit erreichen werden, den nur dieIPhilosophie So kan iy aSnide:
und Erkenntnistheorie erméglicht. Wir verkennen nicht den Klassencharakter der ou a Psychologie sprechen be auf nx Gebiet der Gesellschafts-
wissenschaftlichen Erkenntnis, ihre Interessenbedingtheit, deren Ergebnis Ideolo- einer on charakterisiert namlich das Stehenbleiben auf einer Stufe dergie ist, andererseits sehen wir aber auch, daB sie zu relativ wahren Aussagen fahig Wisse diedie Erkenntnis auf marxistischer Grundla hon uberschritten hat,
ist, auch wenn sie von biirgerlichem Interesse geleitet ist!?. Diese Differenzierung wahrhelt,

zu einer umfassenderenErnie des Gel Co )
ist wichtig, um die Entwicklungsfahigkeit der Wissenschaft im staatsmonopolisti- indem sie

ten Ergebni des bii lichen Wi - ftsbetrieb:
Foss ili

:

schen Kapitalismus nicht zu unterschitzen, um die Notwendigkeit, sich die ,Summe
Oe B45 kegarniass 3s bugstiwasn Wissetacaiisssirices Ia Jeger

des menschli i f i ichti
iol i Fachgeblet. =

)

Kritk der Wissenschaftautdie Geologinchen Kerragen susustirone fie Auf dem Gebiel der Geselischaftswissenschaften und der Philosophie hat die

Um den parteilichen Charakter der Wissenschaft herauszuarbeiten und unwissen- gedeaiming =St = Burgsosie wrhfisA eh he

schaftliche Verfalschungen zu entlarven, muB man die differenziertenBeziehungen Existenz des sozialistischen Lagers, durch die zur materiellen Gewalt gewordenen
A »

. . 3 .

rise

zwischen Erkenntnis, Interesse und Ideologie beachten!. In diesem Sinne halten yizsensavaliiicion inssiedto dag Arashsrtions a Sue NigSetanta OW ie
wir es fiir treffender, von der Kritik der biirgerlichen Ideologie al

Die Defensivposition biirgerlicher Ideologie driickt sich sowohl in der Ideologie der

biirgerlicherWissenschaft zu sprechen: gerlichen Ideologie als von der Kritik Ideologiefreiheit aus als auch darin, daB sie ihre Positionen—explizit oder implizit—
»Das wissenschaftliche Erkenntnisgut ist weder wissenschaftlich noch proletarisch

inder »schlechtenAbsichtderApologetik immer inAbgrenzung zum Marxismus
es ist wahr — und daher eins —, und das Kriteri " Wahrheit | ol h definiert. Demgegeniiber kritisieren wir die Verfilschungen wissenschaftlicher

einstimmung mit seinem Gegenstand Ea nit S ner 5 rheit ist die Uber- Erkenntnis nicht im Sinne biirgerlicher Ideologiekritik, daB namlich geselischaft-
schen Auffassung odor mit don ren YD ir ac JovenPilsen i

liche Interessen per se ein Erkenntnishemmnis seien — ldeologie, d.h. inter-
ener Gesellschaftsklasse. essierte Erkenntnis immer falsch sei, sondern wir arbeiten die Notwendigkeit der

19 Genauso verkehrt wie eine Identifizierung von Wissenschaft und Ideologie ware es, wollte
Parteilichkeit der Erkenntnis, parteilich fiir die fortschrittliche, an Wahrheit inter-

man deren Unterschiede verabsolutieren. Ideologie, auch als biirgerliche, enthalt immer das essierte Klasse heraus.
Moment der Erkenntnis, der — mdglicherweise falschen — Widerspiegelung der Realitat. Auch dieser Gedanke ist bei Tomberg richtig entwickelt. Wenn wir das Verhéltnis»Insbesondere fiir die sozialistische Ideologie gilt, daB Erkenntnis vermittelnd zwischen i q

2
ir ni in i

ie
Interessen und Ideologie treten muB, daB die Konstituierung der Ideologie einen wissen-

von Ideologie und Wissenschaft darlegen, fragen wir nicht, ob es ein ideologie-
a Dusan der Iergssen side nd die Rolle des Interesses als Vermittler freies Erkennen gibt, sondern, welche Ideologie hemmt oder férdert Wissenschaft,

ese Beziehung trifft selbstversténdlich i i
i i i i i i i

20), gonauer gesagt, die Rolla des D foraten Sty SononTrhr otsJoagiogs welche Ideologie stimmt mit der Wissenschaft iiberein? DaB diese weltanschau-

| prozessen, die Ideologie konstituieren, &ndert nichts daran, daB in die Ideologie dasErgeb- liche Frage eine praktische ist, leuchtet unmittelbar ein, denn die wissenschaftliche

esBE inte, slags HipLas sells Bh FoR 1559 5. 122) Ideclogie der Arbeiterklasse verwirft den Kapitalismus nicht einfach als schlecht,
DW. IL : eo

S. 683.

i
i re Ne Bo n

Marx die revolutionére Theorie zustande brachte, die das Handeln der De re Sie erklart vielmehr seine inneren Bewegungsgesetze und damit die Bedingungen,
wortet Lenin:, Das war deshalb maglich, weil Marx sich aufdas feste Fundament des mensch- die Méglichkeit und Notwendigkeit seiner Beseitigung in der praktischen Aktion.

fishes Jissans ives, das id dem Kapitalismus errungen worden war; indem Marx die
icklungsgesetze der menschlichen Gesellschaft id- y

6

lichkeit der Entwicklung vom Kapitalismus zum RL i ema z 5 an a _- iFi hgh he 21: ,An die Steller erbrachte den Bewels dafiir allein aufgrund des exaktesten, griindlichsten und fiefsten uneiger rs EE gs. han dhe Selle

Studiums dieser kapitalistischen Gesellschaft. dank dor oor Jiindtich 3
sten

bud
gennitziger Forschung trat bezahite Klopffechterei, an die Stelle unbefangenerwissen-

die frihere Wissenschaft zu bieten hatte. Alles, washissygenSBhenscang ay Fy Shichi Untersuchung das base Gewissen und die schlechte Absicht der Apologetik.
geschaffen worden war, hat Marx kritisch verarbeitet und nicht einen Punkt a Winona: aes an New oa a id iEi Bil winggelassen. Alles, was das menschliche Denken hervorgebracht hatte, hat er umgearbeitet,dor alte an id gd ro rsgi Sni di if a

5 Erion iKritik unterworfen, an der Arbeiterbewegung diberpriift und dann jene SchiuBfolgerungen dngstliche Riicksicht Karri o- 4Eink en bishi ab I ir arto St mis,
gezogen, die die in den biirgerlichen Rahmen eingezwéngten oder an bil erlichen ve sind an sei

lcksicht auf Karriere und Einkommen bis hinab zum ordinarsten Strebertum
urtellen gefesselten Menschen nicht zu ziohon vermont» rg or- hilt seine Stelle getreten. Die offiziellen Vertreter dieser Wissenschaft sind die unver-

SE alien onsite riont Tu vishe
*

n
en Ideologen der Bourgeoisie und des bestehenden Staats geworden — aber zu einer

tile : gie. , S. 3 eit, wo beide im offenen Gegensatz stehen zur Arbeiterklasse."
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Jede Ideologiekritik, die nicht bis zu diesen SchiuBfolgerungen vorst6Bt, bleibt argerlicher Ideologie auch deren bewuBte und unbewuBte Vertreter verwerfen
zahnlos, unmarxistisch, weil sie nicht zur Darlegung der wesentlichen historischen aol Es ist ja gerade ein Ziel der ideologischen Auseinandersetzung, Anhénger
GesetzméaBigkeit, der Notwendigkeit des Sozialismus, vordringtzs, ¥ rgerlicher Ideologie zu liberzeugen, sie fiir den Marxismus zu gewinnen, und
Lenin wies schon darauf hin, ,daB der theoretische Sieg des Marxismug Le heiBt, sie davon zu liberzeugen, daB ihr Standpunkt falsch ist. Eine wissen-
seine Feinde zwingt, sich als Marxisten zu verkleiden."* Es wird daher chaftliche Auseinandersetzung in dieser Art suchen wir mit all jenen, mit denen
immer notwendiger, ,...in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen = das Interesse am Erkenntnisfortschritt teilen, das Marxisten und biirgerlichenSpielarten der birgerlichen Ideologie und Philosophie vom Marxismus-Leninis- wissenschaftlern durchaus gemeinsam sein kann. Ganz anders ist die Auseinan-
mus auf dem Niveau unserer Epoche auszugehen, also von einer Entwick- dersetzung natiirlich mit den bezahlten Klopffechtern des Systems zu filhren, dielungsstufe des Marxismus-Leninismus, auf der die Erfahrungen der héchsten selbst nur von der ,schlechten Absicht der Apologetik" geleitet sind. Mit den an-
Errungenschaft der kommunistischen Bewegung, die Erfahrungen des Aufbaus des deren Studenten und Wissenschaftlern haben wir auch zahlreiche objektive Inter-
Sozialismus etc. schépferisch verarbeitet sind*“. Gerade angesichts der verschie- essen gemeinsam — das Interesse an einer wissenschatftiichen Qualifikation und
denen ,Marxologien*, die einzelne Seiten des Marxismus herausgreifen etc., mug ihrer Realisierung im Interesse des Volkes®. Ihnen gegeniiber weisen wir auf, wie
die Kritik der birgerlichen Ideologie den einheitlichen Charakter des Marxismus die heutige Praxis der Wissenschaft und ihres spéteren Berufs in Widerspruch
betonen. Wenn wir die Inhalte des biirgerlichen Wissenschaftsbetriebes exakt tritt zur Forderung der Erkenntnis im Interesse der {iberwiegenden Bevélkerungs-
analysieren und kritisieren, hat das keineswegs etwas mit irgendwelchen ,takti- mehrheit, zu dem humanistischen Ethos, mit dem auch die Wissenschaft des auf-
schen” Abstrichen am Marxismus zu tun — die kann und wird es nicht geben. strebenden Biirgertums und ihre besten Vertreter angetreten sind.

E

it
di Studenten kdmpfen wir gemeinsam gegen die Entqualifizierung, fiirMarxistische i Mit diesen

3 : ;declog e und der Kampf um demokratische Ausblidungszlele
eine wissenschaftliche Ausbildung, gegen die Bestimmung der AusbildungsinhalteWir fuhren den ideologischen Kampf in den Instituten und Seminaren, in allen im Monopolinteresse, fiir eine Ausbildung, die an der Befahigung zur bewuBtenpolitischen Aktionen, um das BewuBtsein der Studenten voranzubringen. Dabeij Berufspraxis orientiert ist. Dabei gehen wir davon aus, daB Praxis immer bewuBteswerden wir den Graben zwischen biirgerlicher und marxistischer Ideologie deut- Handeln zur Verdnderung seiner gesellschaftlichen Umwelt bedeutet, die Wahr-

lich kennzeichnen, denn bekanntlich gibt es zwischen beiden keinMittelding. nehmung der Subjektrolle des Menschen, und nicht bewuBtlose Anpassung an
Dennoch werden wir innerhalb des biirgerlichen Denkens differenzieren zwischen bestehende Verhaltnisse und festgefiigte, nicht zu reflektierende Berufsrollen —

offen menschenfeindlicher und antikommunistischer Ideologie einerseits, die rein was von den Hochschulformierern falschlich unter dem Begriff des ,Praxisbezugs*apologetische Funktion hat und solchen Positionen, die durchaus mitantiimperiali- angestrebt wird. Das wiirde bedeuten, daB den Studenten das wissenschaftlichestischen Einstellungen verbunden sein kénnen oder sie sogar hervorrufen, die vom Riistzeug mitgegeben werden miiBte, das sie beféhigt, ihre konkrete Arbeit unter
Bemiihen um wahre Erkenntnis durchdrungen sind?’ Solange sie aber von ideali- dem Gesichtspunkt dabei relevanter gesellschaftlicher Interessen zu reflektieren
stischen Grundpositionen ausgehen, stiitzen sie objektiv als Ideologie den Herr- und entsprechend auszuiiben — dabei darf nicht ibersehen werden, daB die Még-schaftsanspruch der Bourgeoisie. Sie werden in entscheidenden politischen Situa- lichkeiten zur Ausgestaltung der konkreten Tétigkeit — etwa als Lehrer — immertionen nicht die richtigen politischen SchluBfolgerungen angeben. Sehr deutlich abhéngig sind vom Stand der Klassenauseinandersetzung, daB zudem nicht jeder
yi das etwa an der Entwicklung der sog. ,Frankfurter Schule”, derenVertreter, | Intelligenzberuf im Interesse der werktatigen Bevélkerung ausgeiibt werden kann.
a, auch deren wissenschaftliche Anschau i

-
i

senkampfs di p ungen fnbestimmisn Phasen des Klas | Ankniipfend an den gemeinsamen Interessen der iiberwiegenden Mehrzahl derpfs durchaus fortschrittlich waren — in der Zeit des Faschismus etwa — die - : mm i i

sichaber in Situati i Studenten fiihren wir den politischen Kampf um demokratische Ausbildungsziele.onen zugespitzter Kémpfe durchaus als hemmend erwiesen.
i i i i

| Weiter i pi Ausgehend vom gemeinsamen Interesse an Erkenntnisfortschritt gewinnen wir| eiter ist es sehr wichtig, zwischen dem Klassenwesen von Ideologien und den B 1? 5 a

subjektiven Absichten ihrer Vertreter zu differenzieren. M auch birgerliche Kréfte fiir die Verankerung des Marxismus an den Hochschulen,
. Man kénnte den ideologi- . . : : :

schen Kampf kaum sektiererischer fiihren, als wenn man mit allen Spielarton
weil die wissenschaftliche Auseinandersetzung dem wissenschaftlichen Fortschritt

' P! | dient. Wir wollen uns mit den demokratischen Ausbildungszielen nicht ,tarnen®,
24 vgl. K. Marx an J. Weydemeyer, &.3.1852, MEW 28, S. 507f.: ,Biirgerliche Geschichts- sondern wir verbinden den Kampf um diese Ziele mit der Propagierung marxisti-
schreiber vor mir hatten Idngst vor mir die historische Entwicklung dieses Kampfes derKlassen und biirgerliche Okonomen die 8konomische Anatomie derselben dargestellt. Wasich neu tat war 1. nachweisen, daB die Existenz der Klassen bloB an bestimmte historische 28 vgl. H. Jung, a.a.0. Dabel unterscheiden wir sehr wohl das Interesse an der RealisierungEntwicklungsphasen der Produktion gebunden ist; 2. daB der Klassenkampf notwendig zur der Qualifikation im Interesse des Volkes von der Parole der Wissenschaft undAusbildungDiktatur des Proletariats fiihrt; 3. daB diese Diktatur selbst nur der Ubergang zur Aufhebung Im Dienste des Volkes". Denn ebenso sehr, wie das Biindnis aller werktétigen Klassen und

|
aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet. Schichten und das Tétigwerden in deren Interesse dem objektiven Interesse der groBen25 W. I. Lenin: Die historischen Schicksale der Lehre von Karl Marx. In: Werke 18, S. 578 Mehrheit der Intelligenz entspricht, ist die ,Indienstnahme" von Wissenschaft und Ausbildung26 W. Jopke: Ideologischer Klassenkampf und sozialistisches BewuBtsein. Reihe: Zur Kritik durch das Volk erst das Ergebnis der Entmachtung der Monopolbourgeoisie. Wie Wissen-
der biirgerlichen Ideologie, Ffm 1971, S. 291. schaftler bis dahin sich in ihrem biirgerlichen Beruf, in ihrer Lohnabhéngigkeit von der
27 vgl. dazu K.H. Heinemann, Einleitungsreferat zu AG 2, a.a.0, und A. Gedd: Von der Bourgeoisie und ihres Staates verhalten sollen, darauf kann die maoistische Parole keine
biirgerlichen Philosophie zum Marxismus. In: FACIT 28 Antwort geben.
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scher Alternativen, mit der Kritik der bilrgerlichen Ideologie in Ausbildung ung Marxismus und biirgerlich-demokratisches
Wissenschaft.

ir fie Buniidediond

Kulturerbe
Der Kampf fiir die Qualifikationsinteressen der Studenten, gegen die materielle
Misere, fur politische Rechte und Mitbestimméing bilden eine Einheit mit dem piu . .

ideologischen Kampf. Gerade der ideologische Kampf, die Gewinnung der Stu- pragen des Verhalizieey 20 Kupirerbg, 2p Fioiphaeiio Tradition, zur .Ge-

denten fiir den Marxismus, fiir unsere politischen Ziele, 1aBt sich weder in irgend-
| schichte” sind night zufdlliy Gegenstand intensiverDiskission nicht.nurunter

welchen Gremien noch allein auf Vollversammlungen oder mit Flugblattern fihren, marxistischen, sondern auch angeren demirsiisiionWissenschatiaim oo oon
Dazu ist es notwendig, die Verbindungen mit den Studenten zu intensivieren, stan- als auch inder BRDgeworden, Eg: gent dabel vor alien um die Frags eines ae
dig dort prasent zu sein, wo die Studenten arbeiten, an den Fragen anzukniipfen, wissenschattlicher Objektivitétund PastailichksitberunsndenfsbendigenAneig-
die sich, auch auf ideologischem Gebiet aus ihrer Arbeit, im AusbildungsprozeB, in nens, des ,Arbeltens {Lonin) siden demokrgtischenund sozizlistiscnen Kulp.

den Vorlesungen und Seminaren ergeben. Hierbei wird es uns auch zunehmend erbe. pas aber erfordert nicht mur oi BuBerstdifferenzjertes Horangshen an 50
besser gelingen, konkret und unmittelbar an den Interessen und Vorstellungen der komplizierte TrehaiLngen ie gar Kunss.undLiteratur; dariiber Hinaus sind dis

Studenten anzukniipfen und sie in noch gréBerem MaBe dafiir zu gewinnen, selbst jeweiligen YoscliscnaliciienBedingungen, uriter deren dis Aneiznungerfolgt ont
fir ihre Interessen aktiv zu werden. Das sind die inhaltlichen, die politischen Pro- scheidendmitzuberlicksichtigen, weil: pint wisn von nner ghihdingt, wip welche

bleme, um die es geht, die wir diskutieren sollten, wenn wir liber die engere
werke der Vergangenheit for den gegenwirligen Kempt Tberhaupt: Autzbar

Verbindung von Studium und Politik sprechen. | gemacht werden konnen.

Die Wahrheit — so Brecht — kann auf viele Arten verschwiegen und auf viele

Arten gesagt werden. Wir leiten unsere Asthetik wie unsere Siitlichkeit von den

Bedirfnissen unseres Kampfes ab."
Aktuell und wichtig ist die Frage deshalb, weil unter der Monopolherrschaft die

=. . Tendenz zur Zerstdrung jeglichen GeschichtsbewuBtseins, zur Negierung selbstEvolution und Revolution Klassischer biirgerlich-demokratischer Traditionen gesetzmaBigen Charakter hat
in der Weltgeschichte und sich auch konkret materialisiert in der herrschenden Kultur- und Bildungs-

|

politik. Es ware wirklichkeitsfremd anzunehmen, daB das Monopol als gesellschaft-
Facit-Reihe 7, 204 Seiten, 6,— DM

|
liches Gewaltverhaltnis, das sich alle Gebiete des gesellschaftlichen Lebens unter-

Ernst Engelberg: Fragen der Evolution und Revolution in der Weltgeschichte wirft, das iiberall demokratische Bestrebungen unterdriickt, haltmachen wiirde vor

Rigobert Giinther: Revolution und Evolution im Westrémischen Reich zur Zeit
der Zerstérung oder Pervertierung von halbwegs demokratischen Traditionen der

der Spatantike eigenen Klasse. Und so ist auch — konstatiert Claus Trager — ,gegen die essen-

Max Steinmetz: Reformation und Bauernkrieg in Deutschland als friihbiirgerliche tiell klassisch-humanistischen Werke.
.. langst — direkt oder indirekt — grund-

Revolution satzlicher Ideologieverdacht ausgesprochen worden. Der in ihnen Uber die Zeiten

Bernhard Tépfer: Die frilhbiirgerliche Revolution in den Niederlanden befestigte, aber unabgegoltene Glaube an die Wiirde und Souveranitat des Men-

Gerhard Heitz: Der Zusammenhang zwischen den Bauernbewegungen und der | schen bildete den immer gegenwdrtigen und lebendigen Widerspruch zu einer

Entwicklung des Absolutismus in Mitteleuropa Gesellschaft, die nur in der dauernden Negation ihrer eigenen Postulate (Hervorh.

GorhardSchifert:Dieenglischen Independenten und die deutschen Sekten in der v.Verf.) sich am Leben zu erhanen vermochte.**

Walter Schmidt: Die internationale Stellung der deutschen Revolution von 1848/49
Ich will und kann hier nicht auf alle Fragen der marxistisch-leninistischen Kultur

in der Sicht von Marx und Engels erbetheorie eingehen. Meine Beschrénkung auf die Frage des Verhaltnisses Mar-

Giinter Schmidt: Revolution und Konterrevolution vor dem November 1918 xismus — Kklassisch-humanistische Literatur resultiert aus zwei Uberlegungen.

Hans Schleier: Zur Diskussion des Revolutionsbegriffes in der deutschen birger- Einerseits ist es schon fast ,modern" geworden, nicht nur gegen die ,,Klassiker"
lichen Geschichtsschreibung wahrend der Weimarer Republik zu polemisieren, sondern gleich ihre Abschaffung zu fordern?, eine Tendenz, die

Lo ReiBig: Die historische Bedeutung des Sieges der sozialistischen Produk-
ionsverhéltnisse in der DDR 1 B. Brecht, Schriften zur Literatur und Kunst, Berlin-Weimar 1966, Bd. 2, S. 85

2 Claus Trager, Studien zur Literaturtheorie, Reclam 1970, S. 12/13
Bestellungen an: 3,diePosition von H. J.Grinwaldtin Sind Klassiker etwa nicht antiquiert?” in J. Vogt,

Weltkreis-Verlags-GmbH, 46 Dortmund, Briiderweg 16 ih ia,%bmi figSmpray
45
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— von verschiedenen Positionen aus — sowohl von linksliberalen als auch reak- der jeweilig aufgeworfenen Problematik® mit dem Ziel einer richtigen Pro-
tionaren Kraften geduldet bzw. unterstiitzt wird. Zum anderen stellt sich auch fiir Bestellung und seiner praktischen Losung. Denn — so Engels — gerade ,ein so
Marxisten die Frage, ob ,denn eine der biirgerlichen Epoche entsprungene und waltiges Werk wie die Hegelsche Philosophie, die einen so ungeheuren Einflug
verhaftete Dichtung fiir die revolutionare Arbeiterbewegung und die sozialistische got die geistige Entwicklung der Nation gehabt hat, lieB sich nicht dadurch beseiti-
Gesellschaft noch dsthetische ,Ansteckungskraft’ entwickeln®* kann. RY daB man sie kurzerhand ignorierte. Sie muBte in ihrem eigenen Sinn ,auf-
Fragen, die fiir den ideologischen Kampf weTentliche Bedeutung haben. Keine 9° oben’ werden, d. h. in dem Sinn, daB Ihre Form kritisch vernichtet, der durch
»germanistischen Fachfragen“ also, sondern Probleme, die geklart sein miissen, gewonnene neue Inhalt aber gerettet wurde.*”
will man nicht ins so geschickt angesteckte Messer ,moderner*groBkapitalistischer Lenin schrieb in Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus": ,Die Lehre
Kulturpolitik laufen. ‘

von Marx ist allméchtig, weil sie wahr ist."® Was bringt uns dann eigentlich noch
Ich habe versucht, die Thematik auf folgende Art und Weise anzugehen. Im ersten die Beschéftigung mit biirgerlichen Theorien, die doch immer zumindest Momente
— gréBten — Teil behandele ich das Verhéltnis der Klassiker zum Erbe biirgerlicher von Unwahrheit und Apologetik enthalten? Dazu ein etwas léngeres anschauliches
Kunst und Literatur, die Erbetheorie Lenins und seine — gerade auch heute wieder geispiel: .Der bekannte deutsche Gelehrte Arthur Drews widerlegt in seinem Buch
aktuell werdende — Auseinandersetzung mit den ,Proletkult“-Theoretikern. Dieser pie Christusmythe' die religiésen Vorurteile und Mérchen, er beweist, daB es
erste Teil soll das duBerst differenzierte Herangehen der Klassiker des Marxismus- ginen Christus niemals gegeben hat, spricht sich aber zum SchluB des Buches fiir
Leninismus an Phinomene wie der Kunst und Literatur unter Beweis stellen. Im die Religion aus, freilich fiir eine erneuerte, frisch aufgeputzte, schlau zurecht-
zweiten — kirzeren — Teil werde ich auf das Verhaltnis Brechts zur Klassik ein- gemachte Religion, die fahig ware, ,der taglich immer machtiger anschwellenden
gehen. In den FuBnoten habe ich auf die sehr intensiv gefiihrte Diskussion — oft naturalistischen Flutwelle’ zu widerstehen(. ..) Hier haben wir es mit einem direk-
mehr germanistischen Charakters — in Fragen Erbeaneignung hingewiesen. Mir ten, bewuBten Reaktionér zu tun, der den Ausbeutern unverhiillt hilft, die alten und
ging es vor allem darum, auch anhand ausfihrlicher Zitate die Positionen von verfaulten religiosen Vorurteile durch funkelnagelneue, noch widerlichere und nie-
Marx, Engels und Lenin versténdlich zu verdeutlichen, weil gerade in dieser Frage dertrachtigere Vorurteile zu ersetzen. Das bedeutet nicht, daB man Drews nicht
&uBerste Differenzierung nottut; und die kdnnen wir immer noch am besten dort ibersetzen sollte. Das bedeutet, da die Kommunisten und alle konsequenten
lernen. Materialisten, wenn sie bis zu einem gewissen Grade ihr Biindnis mit dem pro-
Der Marxismus als wissenschattliche Ideologie der Arbeiterkiasse ist natirlich nicht gressiven Teil der Bourgeoisie verwirklichen, diese unentwegt entlarven missen,
»abseits von der Herrschaft der Entwicklung der Weltzivilisation entstanden“ sobald sie ins Reaktionére verfallt. Das bedeutet, daB es Verrat am Marxismus und
(Lenin). Im Gegenteil. , Der Marxismus hat seine weltgeschichtliche Bedeutung als Materialismus wére, wenn man ein Biindnis mit den Vertretern der Bourgeoisie des
Ideologie des revolutionéren Proletariats dadurch erlangt, daB er die wertvollsten 18. Jahrhunderts, d. h. der Epoche, da diese revolutionér war, verschméhen wollte,
Errungenschaften des biirgerlichen Zeitalters keineswegs ablehnte, sondern sich denn im Kampf gegen die herrschenden religiosen Dunkelménner ist es unsere
umgekehrt alles, was in der mehr als zweitausendjahrigen Entwicklung des Pflicht, mit den Drews ein ,Blndnis’ in dieser oder jener Form, in diesem oder
menschlichen Denkens und der menschlichen Kultur wertvoll war, aneignete und jenem Grade einzugehen.*’
verarbeitetes,“ Lenin spricht hier von ,aneignen” und ,verarbeiten“, Es handelt sich Denn — so Lenin im gleichen Artikel —: ,Es wire der groBte und schlimmste
also offensichtlich nicht um eine einfache Fortfiihrung biirgerlichen und vorbiirger- Fehler, den ein Marxist begehen kann, zu glauben, die Millionenmassen des Vol-
lichen Denkens, nicht um eine einfache Kontinuitét in der Entwicklung z. B. von kes (besonders der Bauern und Handwerker), die von der ganzen modernen
Hegel zu Marx, sondern um einen dialektischen ProzeB des ,Aufhebens® im Sinne Gesellschaft zu geistiger Finsternis, Unwissenheit und Befangenheit in Vorurteilen
eines ,materialisierten Hegel. Das bedeutet einerseits die Aufhebung der Mythen verdammt sind, konnten aus dieser Finsternis nur auf dem geraden Weg rein
und der oft genialen aber doch falschen Spekulationen, andererseits die Bewah- marxistischer Aufklarung herauskommen.**
rung alles Positiven und damit zugleich — und das ist wesentlich — die Entwick- In seiner Rede zu den ,Aufgaben der Jugendverb&nde" nahm Lenin zur Frage der

: - Erbeaneignung eindeutig und klar Stellung. ,Es wére irrig zu glauben", sagteA  cemtns; val. auch Kulturpoliti Im Schatten der Atomrlstung®, Dietz Verlag
Lenin dort, ,daB es geniige, sich die kommunistischen Losungen, die SchiuBfolge-

So hieB es noch 1960 auf einem KulturkongreB der CDU: ,Unsere Schule darf nicht mehr die rungen der kommunistischen Wissenschaft anzueignen, ohne sich jene SummeShenSonamerischenFabaty aig Someden Menschen, vom aufrechten Men-
von Kenntnissen anzueignen, deren Ergebnis der Kommunismus selbst ist.""

4 vgl. ebd. S. 254. In der DDR wird die Diskussion um eine lebendige Erbeanelgnung In den
letzten Monaten sehr intensiv gefiihrt. vgl. dazu v.a. folaende Biicher: W. Mittenzwel,Brechts Verhdltnis zur Tradition, Akademie Verlag, Berlin 1972; R. Weisbach, Wir und der 6 ,DaB das Hegelsche System die Aufgabe nicht I&ste, die es sich gestellt, Ist hier gleich-Expressionismus, Akademie Verlag, Berlin 1972; R. Weimann, Literaturgeschichte und Mytho- giiltig, sein epochemachendes Verdienst war, sie gestellt zu haben." MEW 19, S. 204
logie, Aufbau Verlag, Berlin und Weimar 1972, v. a. S. 5—111, auBerdem die Reclam-Bande: 7 MEW 21, 8. 273, Hervorh. von mir. MW.
«Revolution und Literatur", 1971 ,Positionen”, 1971, J. Rudolph: ,Lebendiges Erbe", 1972. 8 LW 18, S. 576
v.a. 8. 11—68 u. S. 141—170 und die Zeitschrift ,Sinn und Form 1/1973 sowie Weimarer Bei~ 9 Lw 33, s, 217/218
trage” (WB) 1 u. 3/1973 und die sowjetische Zeitschrift

, Kunst und Literatur" 1 u. 2/1973 10 ebd. S. 216
5 LW31,S.308 1 1wat, 8.275
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Vor allem in der Auseinandersetzung mit den kulturtheoretisch reformistischen diese Kategorie. Normale Kinder waren die Griechen. Der Reiz ihrer Kunst fir uns

Strémungen und den ,Proletkult“-Theoretikern entwickelte Lenin seine Kultur- {ght nicht im Widerspruch zu der unentwickelten Gesellschaftsstufe, worauf sie
theorie weiter. i" uchs. Ist vielmehr ihr Resultat und héngt vielmehr unzertrennlich damit zusam-
Wahrend von den ,Linken" die Ansicht vertreten wurde, eine proletarische Kultur iy daB die unreifen gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sie entstand
kdnne sich nur im Gegensatz zu dem entwickeln, was bisher in der Geschichte an und allein entstehen konnte, nie wiederkehren kdnnen?®.*
Leistungen auf kulturellem Gebiethervorgebracht wurde, wollten die Reformisten piese Aussagen von Marx haben gerade auch fiir die Einschatzung und Analyse
die Arbeiterklasse weiterhin der biirgerlichen Kultur ausgeliefert lassen, d. h. sie | der klassisch humanistischen Literatur methodologische Bedeutung, und zwar in
versuchten ,der Arbeiterbildung unter dem Deckmantel der Verbreitung von All- sweierlel Hinsicht.
gemeinwissen einen kleinbiirgerlichen Inhalt zu geben und sich jeder ernsthaften Erstens gilt es fiir historisch — konkretes Herangehen an Phénomene des Uber-
theoretischen Schulung in Grundfragen des Marxismus zu widersetzen12“, paus, jeden mechanischen Determinismus zu vermeiden; d. h. z. B. aus einem rela-
Fir die Bewegung des ,Proletkult* war das’Nichtbegreifen der Negation als tiven Stagnieren der gesellschaftlichen Entwicklung auf ein entsprechendes Sta-
Moment jeder und damit auch der gesellschaftlichen Entwicklung eine der charak- gnieren bzw. auf einen absoluten Mangel an geschichtlich veranderungsbereiten
teristischen theoretischen Wurzeln. Lenin wies in seinen Konspekten zu Hegels Kréften im Bereich der Politik, Philosophie und Literatur zu schlieBen. Einmal ver-

Logik darauf hin, daB ,nicht die bloBe Negation, nicht das skeptische Negieren, zichtet ein solches Herangehen auf die wesentliche Unterscheidung zwischen Wirk-

Schwanken, Zweifeln (...) charakteristisch und wesentlich in der Dialektik (ist). .., lichkeit und ideellem Abbild®, zum zweiten unterschlégt sie — konkret am Beispiel
nein, sondern die Negation als Moment des Zusammenhangs, als Moment der der sog. ,Misere-Konzeption“?' — die Eingliederung der deutschen Entwicklung in

Entscheidung, bei Erhaltung des Positiven, das heiBt ohne irgendwelche Schwan- die europdische Klassenkampfsituation und daraus resultierend den Zusammen-

kungen, ohne jeden Eklektizismus!3“. hang der deutschen Ideologie- und Geschichtsentwicklung mit der européischen
Nicht das Alte an sich wird negiert, sondern nur diejenigen seiner Eigenschaften, antifeudalen Bewegung. Solche auch von ,Linken" vertretene Positionen gehen
die die Durchsetzung des Neuen verhindern. Zusammenfassend stellt Lenin fest: hinter die bereits von Goethe erreichte Einsicht in den Zusammenhang von

»Nicht Erfindung einer neuen Proletkultur, sondern Entwicklung der besten Vor- Epochenentwicklung und eigenem Werk zuriick.”
bilder, Traditionen und Ergebnisse der bestehenden Kultur vom Standpunkt der Zweitens ergibt sich weiter daraus, daB jede Analyse der Kunst an die Klarung der
marxistischen Weltanschauung und der Lebens- und Kampfbedingungen des Pro- Frage gehen muB, was die in ihr dargestelite Welt vom Standpunkt der gesamten
letariats in der Epoche seiner Diktaturt4. Menschheitsentwicklung bedeutet. Dariiber hinaus ist fir die Analyse natirlich die

Art und Weise und die Methode der Widerspiegelung der jeweiligen Stufe der
Marx, Engels — biirgerliche Kunst und Literatur menschlichen Gesellschaft von groBer Relevanz. Wie wichtig z. B. Marx und Engels
Marx wollte bei der Ausarbeitung des Kapital“ auch gesondert auf einen Punkt die Bedeutung der Kunst fiir die Erkenntnis der Welt hielten, machen ihre Ein-

eingehen, der ,das unegale Verhltnis der Entwicklung der materiellen Produktion schétzungen uber die englischen Romanciers und Balzac deutlich. Die derzeitige
z.B. zur kiinstlerischen" behandeln sollte, glanzende Bruderschaft der Romanschriftsteller Englands — deren anschauliche

.Bei der Kunst bekannt, daB bestimmte Bliitezeiten derselben keineswegs im und beredte Seiten der Welt mehr politische und soziale Wahrheiten vermitteln, als
Verhiltnis zur allgemeinen Entwicklung der Gesellschaft also auch der materiellen alle Berufspolitiker, Publizisten und Moralisten zusammengenommen von sich

Grundlage, gleichsam des Knochenbaus ihrer Organisation, stehen'®.“ Deshalb gegeben haben — hat jede Schicht der Bourgeoisie beschrieben...2*" Ahnlich

fordert er bei der Analyse solcher Erscheinungen ,iiberhaupt (den) Begriff des auBerte sich Engels. In seiner ,Menschlichen Komddie* gibt Balzac eine vollstan-

Fortschritts nicht in der gewéhnlichen Abstraktion zu fassen??”. dige Geschichte der franzésischen Gesellschaft, aus der ich ,sogar in den 6konomi-

Die eigentliche Schwierigkeit sah Marx auch nicht darin, ,zu verstehen, daB grie- schen Einzelheiten (zum Beispiel die Umverteilung des realen und persénlichen
chische Kunst und Epos an gewisse gesellschaftliche Entwicklungsformen gekniipft
Sind;Die Schwierigkeit ist, .dof. sie Hur uns noch KunstgenuB gewhren und in 2Sndas, was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dinkt,
gewisser Beziehung als Norm und unerreichbare Muster gelten's". Aber — so fragt ebensowenig kann man eine solche Umwilzungsepoche aus ihrem BewuBtsein beurteilen,
er dann — ,warum sollte die geschichtliche Kindheit der Menschheit, wo sie am sondern muB vielmehr dies BewuBtsein aus den Widerspriichen des materiellen Lebens, aus

schonsten entfaltet,als eine niewiederkehrende Stufe nicht ewigen Reiz ausiiben? a esiii hy Brosiikivtion rd Recduktions-

Es gibt ungezogene Kinder und altkluge Kinder. Viele der alten Vélker gehéren in 21 vgl. dazu P. Miller, Angriff auf die humanistische Tradition Teil I und Il, in WB 1 u. 3/73.

" y

Bei der Miserekonzeption handelt es sich um ,die Auffassung einer totalen, alle Bereiche
12 Zit. nach: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung*, Bd. 2 Berlin 1966, S. 219 gesellschaftlichen Lebens bestimmenden Stagnation als Bestimmungsbasis der Literatur"
13 LW 38, S. 218 WB 1/73, S. 110. Zu der hier von einem ,Linksbiirger* vertretenen Konzeption hatte schon
14 W. I. Lenin:

,Uber Kunst und Literatur", Berlin 1960,S. 373 Brecht bemerkt: ,Wir milssen unbedingt ausgehen von der Wahrheit des Satzes: ,Eine Kon-
15 MEW 13, S. 640 zeption, der die deutsche Geschichte nichts als Misere ist und in der das Volk als schépferi-
16 ebd. sche Potenz fehlt, ist nicht wahr!** B. Brecht, Literatur II, S. 344 a.a.0.
17 ebd. 22 vgl. WB 10/73, S.119 2.2.0.
18 ebd. S. 641 23 MEW 10, S. 648

48 | 49



WILMES 2

BURGERLICH-DEMOKRATISCHES KULTURERBE

Eigentums nach der Revoluti _

Historikern, Okonomen und i aois vor shan,baruismitigen gebeuteten Klassen verbunden ist, oder sich die birgerliche Klasse noch im
Es ergabe jedoch eine einseitige SchluBfolgerung, hieraus zu schiieBen, del Kampf um den Aufstieg befindet und dessen progressiven Tendenzen wider-

asthetische Reiz eines Kunstwerks lage einzig in seiner erkenntnisvermitteinden gespiege!t werden, So schlugsigh uh konkret n dem Schaffen Goethes und

Widerspiegelung gesellschaftlicher Zusammenhénge. Die mehr rhetorische Fra
.

] Hegel nieder, dad ihnan bein i Sulek Philistereonis:hinten hing"ss,
llja Ehrenburgs bezieht ihre Berechtigung aus Her relativen Beschranktheit ron ] Goethe 2Um Solipia) Aiea sion In asinen Wena sinmisiihy Visionsozial-genetischer Untersuchung der Literatur. ,Sollten wirklich Millionen Men- deutschen Gesellschaft seiner Zeit. Bald ist er ihr feindselig; er sucht der ihm
schen ,Rot und Schwarz’ lesen”, so fragte er, ,um zu erfahren, wie die franzésische widerwartigen zu sridliehen, We bry dar Iphigenie’ tnd Therapy winiend der

Gesellschaft am Ende der zwanziger Jahre aussah?Wer wagt zu behaupten, daB italienischen Boise, or reise gegen Siz als Base, Prometheus und Posst, 27

Don Quichote’ die Menschheit viele Jahrhunderte deshalb bewegt hat, well er schitet als Mephistopheles Sabittersten Spon 00st 5is avs. Bald degenen ist

eine Satire auf die Ritterromane darste|lt, an denen sich die Spanier im 16. Jahr. gr 1 botioindes, seuisk) Sieh inisie, Wisin Sof Wisheunb) $07 EarmonXonen
hundert ergbtzten."? :

©

und vielen prosaischen Schriften, feiert sie, wie in den ,Maskenziigen, ja, vertei-
Der Verzicht auf die Untersuchung der gesellschaftlichen und dsthetischen Wirk- digt sie gegendieandréngende geschichtliche Bewegung, wie namentiich in allen

samkeit literarischer Erscheinungen fiihrt so zur Herabminderung der aktiven
Schriften, wo er auf visiiranzisisens Bisvolijion ay Shree Komi

g 98 182 oin

Rolle der Literatur und zu ihrer Reduzierung auf eine bloB passive, wenn auch
fortwahrender Kampf in ihm zwischen dem genialen Dichter, den die Misére seiner

spezifische Widerspiegelung der Welt. t umgebung anekelt, und dem behutsamen Frankfurter Ratsherrnkind, resp. Wei-

Gerade in diesem Zusammenhang ist Marx’ Darlegung iiber diewahrheitsgetreue | marschen Geheimrat, der sich gendtigt sieht, Watfenstillstand mit ihr zu schiiefen

Gestaltung von Politikern sehr interessant. Marx fand es namlich wiinschenswert, und sich an sie zu gewdhnen. So ist Goethe bald kolossal, bald kleintich; bald
wenn Politiker

,..... endlich einmal mit derben rembrandtschen Farben geschildert
trotziges, spottendes, weltverachtendes Genie, bald riicksichtvoller, gendgsamer

werden, in ihrer ganzen Lebendigkeit. Die bisherigen Darstellungen malen uns | enger Philister. .. Wir werfen Goethe nicht & la Borne und Menzel vor, daB er nicht

diese Persdnlichkeit nie in ihrer wirklichen, nur in der offiziellen Gestalt, mit dem
Wiberal war, Sondem dan erzuzeiten uch Philistes seinikonms, nicht das ef kei.

Kothurn am FuB und der Aureole um den Kopf. In diesenverhimmeltenraffael- pes EninUsiosinag fir dsuische Frélnels fig war SOndsinidns ef sins spiss:
schen Bildern geht alle Wahrheit der Darstellung verloren.“% biirgerlichen Scheu vor aller gegenwartigen groBen Geschichisbewegung sein

Fir Engels bedeutet wahrheitsgetreue, lebendige Gestaltung von Geschehnissen
Sislisnysiss hervoibiachendss, sickigerss S3iheusihes Gefilhl opferte; nicht, daf

und Personen ,auBer der Treue des Details die getreue Wiedergabe typischer er Hofmann war, sondern daB er zur Zeit, wo einNapoleon den groBen deutschen

Charaktere unter typischen Umstanden.. ., die sie umgeben und sie handeln las-
Augisssiall ausschismmie, dis windigsien Angelsgenhisiien ind menis, plaislrs

sen."¥ eines der winzigsten deutschen Hoflein mit feierlichem Ernst betreiben konnte.

Nach Marx und Engels ist dem : 0 ok Wir machen (berhaupt weder vom moralischen, noch vom Parteistandpunkte,
irgendeinesCharakierzugs, en DeSais SimiseAssi |

sandom hicstens vom Bsthistischen und bistofischen Siandnunite aus Vonviis;
Leben mit seinen wichtigsten gesellschaftlichen, moralisch-philosophischen, ideolo-

ur masses Goethe jderam moralischesy hoch in Fotiichen, NED am mAs:
gischen Widerspriichen der Epoche in seinem ganzen Reichtumwiderspiegelt £5 listeniMansan ¢ 3

bat di TL

Entschieden wandten sich Marx und Engels gegen jene Form kiinstlerischer Dar- Yiesentih Scheinmir bei dissesCharakterisierung Goethesdurch Engels folgen-
stellung, die sich in der reinen Moralisierung, offener Didaktik undVerwandlung des zu sein: Wenn sich Engels hier gegeneine unzulassigeGeringschétzungdes
der Charaktere in bloBe ,Sprachréhren des Zeitgeistes“ Genlige zu tun glaubt.

ldassischion ffibes wendet, so verbindet er das mit einer fundierten historisch-
Scharf kritisierten sie gerade wegen der kiinstlerischen Unvollkommenheit ihrer | materialistischen Kritik anGoethe. Er weistnach, daB Goethespolitische Positi-
Werke jene Dichter des ,Neuen Deutschland”, die

,den Mange! an Geist in ihren
geen sein ambivaisnies Varhbiis odPrapasoisonsh Bevehutich, gun Misere* in

Werken durch politische Anspielungen wettzumachen® suchten?. Deutschland — Auswirkungen auf seinkiinstlerischasthetisches Schaffenhatten,
Gerade in der Beurteilung der ,Klassiker* — beispielhaft aufgezeigt an der Ein- <b Sins jowellingprotansclisilishePosition konkresen.Nisderschizg fand.inlder

schétzung Goethes — wird deutlich, welch wesentliche Bedeutung Marx und Engels
Yieis undVerallgemeinerungsfahigkeit gainer Watke, > ry .

der Weltanschauung eines Kiinstlers beimaBen. Sie gingen davon aus, daB wirk-
Welche Kriteriensind nun entscheidend fur die Beurteilung von kiinstlerischen

lich realistische Kunst nur auf der Grundlage einer progressivenWeltanschauung Werken,speziell literarischenWerken, hiervor allem in der Phase des Aufstiegs
mdglich ist. Nur dann also, wenn der Schriftsteller mit den Interessen der aus- gr borgstiichen Kasse? Nicht ngor Ssgenibersiliing ven bief Vl psclichen, sozialen, da &sthetischen Kriterien, sondern in ihrer Einheit liegt das mit

2 Mow st ome Literatur Heft 1/1673, §. 4
den Prinzipien der Objektivitat und Parteilichkeit verbundene Herangehen an so

26 MEW 7, S. 266
tT komplizierte Erscheinungen wie der Kunst und der Literatur begriindet.

io i$k i isch fons i

Lenin stellte der reaktionaren biirgerlichen Losung der nationalen Kultur die prole-
on sash ¢ Shao stisch leninistischen Asthetik, Dietz Verlag Berlin, 1962, S. 174 30 MEW 21, S. 269

31 MEW 4, S. 232—233
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ERE aTellonsis Sonsiasshen auf: .Wahrend wir fiber proletarische Kultur und iber ihr Verhdltnis zur biirger-

lg wi
87 nationalen Siu ausschlieBlich lichen Kultur geschwatzt haben, bieten uns die Tatsachen Zahlen dar, die zeigen,

ud Sepa ain fsisian un seus istischen Elements.
]

dab es bei uns um die biirgerliche Kultur sehr schwach bestellt ist."” Deshalb —

REDr or es aRe= on so forderte Lenin noch 1923(!) — sollte uns eine wirkliche biirgerliche Kultur

tigen, fir den Anfang sollte es uns geniigen, wir oh i

und sozialistischen Kultur, denn in jeder Nation gibt es eine werktatige und eine oe goprigten Typen reir ao Bee,wath a 2 iespiss
ren bsBanstic indy nen unvermeidlich eine demokrati- der Leibeigenschaitskultur usw. In Kulturfragen gibt es nichts Schadlicheres als

Beaer hc1 BAIISRUNGYomYer)1) Jodar Obereile und Leichtfertigkeit. Das sollten sich unsere jungen Publizisten und Kom-

© nisten gut hinter die Ohren schreiben.“
erzreaktiondre und klerikale) Kultur, und zwar nicht nur in Form von ,Elementen’, ee oego: hatte Lenin darauf verwiesen, daB nur durch die genaue Kenntnis der

Sods oe)Beoomains Kuti silerio:Se in der gesamten Menschheitsentwicklung geschaffenen Kultur, nur durch ihre

a:

v

i
3S

© 2
PD

(can? ’

Umarbeitung die proletarische Kultur aufgebaut werden kann. Denn
,
dieproletari-

Sl SlickensNotionsSS Gialou Einheit mit dem Internationa- sche Kultur fallt nicht vom Himmel, sie ist nicht eine Erfindung von Leuten, die sich

hunkPo Busjar " B leanne Ideen von den Ent- als Fachleute fiir proletarische Kultur bezeichnen. Das ist alles kompletter Unsinn.

tierung i fr Praxis desHIIpo Kampf bi NEIL bie prolsterieche Kukur iif ds geselomanios VipHereauiskiung Joie Suns
" Kenntnissen sein, die sich die Menschheit un m d italisti:

Wirrképfen, die die Bedeutung der fortschrittlichen Kulturtraditionen ignorieren marron a yy Risilisi eRker.om JOP 48¢ kaphalistiscken

ASIN2U Veengenheit apologetisch im Geiste der Theorie vom einheitlichen Zu einer differenzierten Einschatzung der Proletkulttheorie gehdrt, sich nicht pau-

In Kener seiner Arbeiten ber die Frage der Erbeanelgnung orientierte Lenin auf
schal als bloBe Bilderstiirmer, als bloBe Zerstérer und Ignoranten biirgerlicher

ein unbegrenztes Kulturgut der Vergangenheit, sonder
9! oe Beste. Progress,

Kulturgiiter abzuqualifizieren, sondern ihr spezifisches Verhdltnis zum Kulturerbe

BD es oesjo rnau or Se
zu analysieren. Einerseits ist nicht daran zu zweifeln, daB sich gerade der Prolet-

3 y i

hi kult bedeutende Verdienste bei der Entwicklung der Laienkunst sowie bei der

Betrachtungsweise, exakte soziale Kriterien und klassenméBige Orientierung wer-
i

den in ihnen als die wichtigste, bestimmende und lebensnotwendige Bedingung rermishuag der Massen zur Aneignung der Kunst auf neue Art und Weise erwor-

herausgestellt, um sich die iiberkommenen Traditionen produktiv anzueignen und
i

zwischen dem, was die sozialistische Kultur insgesamt und vollsténdig Ubernimmt 2 Sig oat he pach Bogdanow=eges AN EShy ii
und dem, was einer schopferischen Verarbeitung und einer kritischen Neubewer-

Selbistandiss ns. Soe um auch dis Auigabe der Ansignung def Uner Sierion

tung unterzogen wird, unterscheiden zu kannen."*
Kunstwerke zu |6sen®, deren Interpretation dann allerdings von einem einseitigen,

Stets wandte sich Lenin gegen eine bloB buchstabenméBige Aneignung; er forderte
vulgérsoziologischen Standpunkt vorgenommen wurde. So wurden zum Beispiel

die aktive, schopferische und kritische Verarbeitung und Neubewertung on alle Ratschlage, bei Tschechow, Tolstoi oder anderen russischen Klassikern zu

marxistischen Standpunkt aus: ,Ihr sollt sie euch nicht nur aneignen, ihr sollt sie en ES eaego xfassseinalbiogBE at
euch kritisch aneignen, damit ihr euer Denk icht mi G ze . : . | .

hy

! signe it ihr euer Denken nicht mit unniitzem Kram belastat
[

Literatur unbrauchbar sei®?. Anschaulich belegt eine Erinnerung Majakowskis an

Lenins Auseinandersetzung mit dem ,Proletkult” die Diskussionen (ber die Erhaltung bzw. Nichterhaltung alter Kunstwerke

Hier soll noch einmal auf die Auseinandersetzung Lenins mit den ,Proletkult"- den vulgérsoziologischen Charakter und die naive Logik der ,Proletkult’-Argu-

Theoretikern eingegangen werden; die aktuelle Bedeutung ist leicht erkennbar. mente. ,Jemand fordert die Schaffung einer Kommission zum Schutz der

Lenin beweist vor allem durch sein konkret-historisches Herangehen, verbun- Altertumsdenkmaler. Und sogleich kommt der Vorschlag, ich glaube von dem

den mit einem konsequenten Klassenstandpunkt, daB die Aneignung der gesam-
Kiinstler Lew Brundi, ,eine Kommission zur planméBigen Zerstorung der Kunst-

ten biirgerlichen Kultur — fiir ihn eine der wichtigsten Fragen der sozialistischen und Altertumsdenkmaler zu schaffen. . . Jemand bittet, einen zerstdrten Guishof

Kulturrevolution — niemals abstrakt, sondern immer konkret, vom Stand der jewei- zu schiitzen: er sel doch auch ein Denkmal der alten Zeit. Und sogleich O. Brik:
ligen Produktivkraftentwicklung ausgehend, zu Iosen ist. Inmer wieder wies er die Die Gutsbesitzer waren reich, daher sind ihre Herrenhauser Altertumsdenkmler.

Fruchtlosigkeit und Abstraktheit rein theoretischer Kunstdebatten nach und zeigte

32 LW 19, S. 237 37 LW 33, S. 448
33 LW 20, S. 8/9 38 LW 33, S. 474

34 Kommunist Nr. 17/1970, S. 89 Zit. nach: Kunst und Literatur 2/1972, S. 119 39 LW 31, S. 276/77

35 ebd. S. 121 40 Nyota Thun, Oktoberrevolution — Kulturrevolution, Lenin in: Revolution und Literatur,

36 LW 31, 8.277 Reclam 1971, S. 70
41 ebd. 8.71

52
42 ebd.
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i utsbesitzer existieren seit i
:

denkméler schiitzen or,Sane Joi poefunst ob, Lie Altertums- wendig, daB die Arbeiter sich nicht in dem kunstlich eingeengten Rahmen einer

Folgerichtig protestierte dieser, linke Block" auch PoE Literatur fiir Arbeiter* abschlieBen, sondern daB sie es immer mehr lernen, sich

auf dem Gebiet der Kunst durch die B Isch
auch gegen die Eroberung der Macht yi allgemeine Literatur zu eigen machen“.

in allen Kunstiragen. Auch Pts ot a Seis Monona Was es konkret hieB, ,sich die allgemeine Literatur zu eigen zu machen*, zeigte
an die Arbeiter":,Die Revolution des Inhalt iali

yolionafsrs in am Beispiel Tolstois.
4

" 's — der Sozial i

i

-

ji Lenohne die Revolution der Form — den Futurismus — as Anarchismus— ist Der Kiinstler Tolstoi ist selbst in RuBland nur einer verschwindenden Minderheit

Gerade mit der Forderung nach Autonomie, nach absoluter Freih it d
pekannt. Damit seine groBen Werke wirklich zum Gemeingut aller werden, ist

setzte sich Lenin in seinem Aufsatz ,Parteiliteratur| d Parte
el

3

el Kunst Kampf und noch einmal Kampf gegen eine Gesellschaftsordnung notwendig, die

einander. Clara Zetkin hat in ihren Erinnerun en iy; Parteiorganisationts aus. Millionen und aber Millionen zu Unwissenheit, Unterdriickung, Zwangsarbeit und
in knapper und konkreter Weise festgehaten on: iBalun hens Elend verurteil, ist der sozlalistische Umsturz notwendig™.” (Hervorh. v. Vert.)

ar halt. ni
eo

, der .
i; d

Soe bale dimen als sein gutes Recht in Anspruch, frei nach seinem st zu Sozialismus als unabdingbare Voraussetzung einer aliseitigen, schopferischen
en, mag das nun etwas taugen oder nicht. Da haben sie die Ga

:

ignung Tolstois! Und Lenin analysierte auch sehr genau, was von Tolstoi zu
i

v

. n sie die Garung, das Experi- Aneignung y g h
o

mentieren, das Chaotische. Aber natilrlich, wir sind Kommunisten.inediirfen Be lernen, was zu iibernehmen sei. ,Durch das Studium der belletristischen Werke

Hande in den SchoB legen und das Chaos géren lassen, wie es will. Wirmiissen Leo Tolstois wird die russische Arbeiterklasse ihre Feinde besser kennenlernen,

ss diese Entwicklung bewuBt, klar zu leiten und ihre Ergebnisse zu formen, zu
bei der Untersuchung der Lehre Tolstois aber wird das ganze russische Volk

estimmen suchen.
. .

Wir sind vi i i a
‘ 0

: i i i i a i i dali

He AS Sets nL Wir a viel zu viel \Bilderstiirmer’. Man soll Schénes erhal- pegreifen missen,worin seineeigeneSchwiéchebestand, die es ihm unméglich
hint i Fiat aran ankniipfen, auch wenn es alt ist. Warum sich von

| machte, das Werk seiner Befreiung zu Ende zu fiihren. Wer vorwérts schreiten

em y

’
N

fir allemal rs Sd8%1sAussengponi Jisnsrs) Entiistiung on he - es ich t d
i Befrei kampfeBh: e

» - Warum das Neue als Gott anbeten, dem Das russische Volk wird sich erst dann seine Befreiung erkémpfen, wenn es

jdSheen soll: nurweil es ,das Neue' ist?... Wir sind gute Revolutionre, begreift, daB es nicht von Tolstoi zu lernen hat, wie man sich ein besseres Los

arFi Jign uns verpflichtet zu beweisen, daB wir auf ,der Hohe zeitgendssi- erkampft, sondern von der Klasse, deren Bedeutung Tolstoi nicht verstanden hat,

ic
ultur stehen. Ich habe den Mut, mich als ,Barbar* zu zeigen. Ich kann die die aber allein fahig ist, die Tolstoi verhaBte Welt zu zerstéren — vom Prole-

pid yi)Expressionismus, Futurismus, Kubismus und anderer Ismen nicht als tariat."*
ey

ste Offenbarungder kiinstlerischen Genies preisen. Ich verstehe sie nicht. Ich
abe keine Freude an ihnen.“* Brecht und klassisch-biirgerliches Literaturerbe

Nie hat si i ir die Ei x in .

i. er ]

hs agen? abstrakt fiir die Einschrénkung kiinstlerischer Freiheit in bezug Niemals — das hat die Untersuchung bestatigt — war das Verhaltnis der Klassiker

ih nr une. insti ausgesprochen. Was er von den Kiinstlern forderte, |

des Marxismus zu den ,groBen* biirgerlichen Schriftstellern bestimmt durch ein

aay os isi iyer Gestaltungsweise, auBer Volksverbundenheit und Ver- | rein museales, feierndes Verhaltnis ihrer Werke, sondern durch eine &uBerst leben-

iy :
as ri tige historische Verstandnis fiir die jeweiligeAufgabenstel- dig-produktive Kritik, die in der Lage war, alles Progressive ihrer Werke ,auf-

hgaieeasyast Kunst und Literatur. Denn unsere Arbeiter undBauern zuheben*.
wirklich mehr als Zi i i i h

Kunst, Darum vor nous, Bis haben ein Anrecht auf echte, groBe Natiirlich konnte und ist z. B. Goethe erst unter sozialistischen Bedingungen auch

den Kulturboden —gesichertes i olksbildung undVolkserziehung. Sie schafft von der Arbeiterklasse in einem oft widerspriichlichen ProzeB der Aneignung wirk-

groBe Kunst erwachsen wird yousesta} —, auf dem eine wirklich neue, lich ,beerbt" worden. Allerdings ist gerade in den fiinfziger Jahren und teilweise

or ar ager wit
3hei i Kunst, die ihrem Inhalt ent- auch heute noch der Aristokratismus Goethes von der marxistischen Literatur-

In den gleichen Zz:
g 1:

.

wissenschaft im Unterschied zu den Klassikern des Marxismus mehr herunter-

n ps n aagany Joie Lenins Bemerkungen, in einer FuBnote
|

gespielt als kritisiert worden.”
» » Woer davon spricht, i

ahli i i i ; a .

A as wy SAS aes 68 Jen Hosier ailmahlich gelingen muB, Gerade Brecht, von Linksbiirgerlichen gerne als der groBe Klassikzerstorer inter-

Damit aber den Arbei anal

g 5 und dieses Wissen zu bereichern. pretiert®?, entwickelte ein Verhaltnis zu den ,Klassikern®, das Lebendigkeit und
en Arbeitern dieses héufiger gelinge, ist es notwendig, alles zu t i tik di i itei i

i

um das Niveau der BewuBtheit der Arbeiter| i >
9,

:

un, produktive Kritik dialektisch miteinander verbindet. Wenn auch heute noch Marxi-
im aligemeinen zu heben, ist es not- sten meinen, ,daB Brecht als Lehrmeister fiir ein richtiges Klassikverstandnis nicht

Sw SAajakowski: Volist. Werke Bd. 12, S. 150f., aus: Nyota Thun, Oktoberrevolution, |44 aus ebd. S 52 48 LW 5, S. 395

SIN 30,5 rast wing 49 LW 10, §. 327

6

C.

Zetkin, Erinnerungen an Lenin, Zit. aus: Marx, Engel: i
i

50 LW 16, S. 359/360
Literatur”, Reclam 1971, S. 377/378

ngels, Lenin ,Ober Kultur, Asthetik, | 51 vgl. dazu Werner Mittenzwei, Brechts Verhditnis zur Tradition, Akademie Verlag Berlin,
47 aus: Oktoberrevolution.

. . a.a.0. S. 69 1972, S. 186—208 und seinen Aufsatz in ,Sinn und Form" 1/1973, S. 135—169
52 vgl. dazu H. Holzhauer, Von Sieben, die... a.a.0.

5
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geeignet ist®*", so zeigt sich hier noch ein gewisses von Musealitt und Monumen- da es fir eine Gegenkonzeption nichtausreiont, .den Se eg zhtalitat gekennzeichnetes Verstindnis der Klassiker. Die — lange nachwirkende — gehen, da es nur Polemik des 'gesetzten Weges ist, das heiyjBaa oo
von Lukacs vertretene Klassikkonzeption ging davon aus, da sich Goethe und diesem versténdlich. Die Negation desFaischen bleibt noch falsch. Ihr felSchiller von der Franzésischen Revolution abwangdten, ohne ihre fortschrittliche dialektische Umschlag, die Authebung also®.Position aufzugeben; wobei sowohl! die olitischer! als auch die &sthetischen Fol-

a i erhéltnissesgen dieser Position verschwiegen warden, die in der Preisgabe wesentlicher prateglSi)2hdofAk nukeday ection on rerarteilen,Gesichtspunkte einer wirklich volksverbundenen Poesie bestand. Brecht dagegen, [ zu den nichtdie Illusion haben kénnen, ,unter den Verhiltnissen des staats-immer wieder betonend, daB die GréBe der klassischen Werke in ihrer menschli- { daB wr schon Kantasmas. Ines eh die ganze Klasse oder auch nur ihrechen GréBe und nicht in einer duBerlichen GroBe in Anfiihrungszeichen“st bestehe, PoacRss dem na humanistischen Erbe oder auch nur mit den bedeutend-verfiel so nie in das Extrem, die konsequentere politische Haltung der gréBeren Ne aataniesen der demokratischen und sozialistischen Kultur vertraut machen",Kunstleistung der Klassiker vorzuziehen. Ihm ging es vor allem darum, in den ste : :
.

i the“, doch der Kampf gegen jed-praktischen Formen der Erbeaneignung (Theater) den GenuB an Werken der GD BSauot. der omer TorVergangenheit gegen ihre ~Padagogisierung” zu setzen. Den eigentlichen Grund YO aos menschenfeindliche Ziele, sei es auf Gedenkfeiern, in Schulen,fir die GenuBméglichkeit sah Brecht darin, »daB sie (die Menschheit — d. Vert, A !

ikati i konkrete Formengerne dieErinnorung an ihre Kimpfe undSiege ki und durchschauert Vore) Uriigsshiionoe)IRJon Moser INL horsTedien) ee ktwenn sie sich der immer neuen Bemihungen, Erfindungen, Entdeckungen ent- | As Gegner auf diesem Gebiet gezeigt. Unsere kampferischen Heine- undsinnt, denn die groBen Kunstwerke entstehen in diesen Zeiten der Kimpfe. Und die | mons machten deutlich, wer in wessen Tradition steht. Den Kampf gegenGovecrtwon ssa semiseams 20Tot ny NamayootosVos. omenmi oon erinDas Moment derErinnerung also — denken wir an Marx’ Bemerkung iber grie- Aneignen fos Aometrelen 2098pein: hen iischische Kunst —realisiert wesentlich den KunstgenuB als dsthetisches Phanomen. unnétige Ehrfurcnt vor Monumentaliiat,
Iles Progressive — in seiner ganzen

So wird im &sthetischen GenuB des kiinstlerischen Erbes der Mensch sich nicht sondern vom Standpunkt des Marxismus aus, 2 = PA Ses des gegenwirtigennur seiner Kémpfe bewuBt, mehr noch:
, In der Kunst genieBt er die durchstandene sor idan = itzbar machen fiir die Unterstitzung #5

Entwicklung, die zuriickliegenden Niederlagen und Siege, die Erfahrungen {ber Kampfos.
erreichte und nicht endgilltige Lésungen, im Grunde das, was wir die Kontinultétund Diskontinuitt des historischen Prozesses, den historischen Fortschritt nen- EE —————————————————————————————nense.“

-Um der Produktivitat der klassischen Werke auch wirklich genuBfihigen Ausdruck Diese Worterbiicher
zu verleihen, wandte Brecht eine Methode an, die er ,ein Stiick in die Krise brin- |gen“ nannte. Das bedeutete fiir ihn nicht etwa, irgendwelche Schwichen eines Sau der DDR

~ oi
Werkes ausfindig zu machen, eher dessen Starken zu priifen und dessen Aussage- | sind nicht nur Informationsspeicher, sie geben auch kurze Erklarungen iber neue Wissensgebietekraft zu testen, also Fragen an das Werk zu stellen, die — vom literarischen Stand-

Wérterbuch der Okonomiepunkt — oft als unzuléssig galtens’. Damit wollte Brecht neben einer produktiven, SozialismusgenuBvollen Aneignung {iberkommene Interpretationsmuster des literarischen Kleines Politisches Wérterbuch
Zahir. Abb., 940 S., Ln. DM 14,80dren. 6 di ich bloBe: i

2. Oberarbeitete und erweiterte Auflage
Erbes zerstéren. Zerstoren aller ings nicht als bloBes Negieren der altenMuster,

IE O00 Seite, Loinam owe DM 150 Philosophisches63 ebd. S. 187, an anderer Stelle spricht er davon, ,daB Brechts Verhiitnis zur deutschen Werterbuch 2 Bde., 1218 S.,
Klassik niemals (iber Siren gewdhnlichen Ubiitarismus oven i,fo wie Dagens Des Kite Politischs WirrelBuc” ertibi eine Auswahl wit Hrsg, 1pallau ? 7
bei ihm von einem kruden historischen Materialismus gesprochen werden kann".

ebd. S. 186. :

Istischen-
Mir scheint, von Holzhauer wird hier iibersehen, daB Brechts Leseart der Klassiker sowie Rind 320) Srundbegrifien aus Son Busi EE Die Biicher sind @ber jede Buchhand-
seine von Holzhauer falsch verstandene .Materialwerttheorie” als Ideologiekritik gegen leninistischen Prosopis, decLisi Reel art Ti Scher dh
die von der Bourgeoisie pervertierten ,Klassiker* gerichtet war. Einmal suchte Brecht damit Schaftiichen Semis marxistisch-leninistischen Parteien. Be-
zu verhindern, daB die Bourgeoisie das weltliterarische Erbe benutzte, um die Widerspriiche Strategie und Tal

\ of sind des weiteren Grundiragen der Briicken-Verlag GmbHIm Kapitalismus mit nationalistischen Leitbildern und falschen Idealen zu verkleistern und Suidahy Tnemeslsels
- Rechtstheorie, der Kul-  Literaturvertrieb Import Export

deshalb kam es ihm anfangs nicht darauf an, zu zeigen, was die Klassiker eigentlich gewollt anelisen-erinistisien (Stests-lund Isat \bkommen. 4 Dusseldorf, AckerstraBe 3haben, sondern was die Herrschenden nicht aus den Kiassikern machen durften”. Sinn und urpolkiklscWisvichigstiiriamstitaisisnVattiss und. ALkadimen.
'Form, 1/1973, S. 142

54 B. Brecht, Schriften zum Theater, Berlin-Weimar 1964, Theater VI, S. 342 -55 B B.recht, Literatur II, a.a.0. S. 369
| .

56 W. Mittenzwei, Brechts Verhltnis zur.
.. a.a.0. S. 202 (Herv. von mir M. Ww.) 58 Zit. nach: Sinn und Pn 1/73, 8. 16457 vgl. dazu: Brechts Verhaltnis zur...

. 2.2.0. S. 202 (Herv. von mir M. Ww.) 59 Kiirbiskern 2/73, S. 43
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putern, kybernetischen Modellen und Denkfabriken zum Orakel von Delphi, zum
i _— i

ulen Zauber; ihre Aussagen degenerieren zu magischen Leer- und Beschwd-DasManifest Wissenschaft vonder Zukunft fo geformeln im Interesse der Verlangerung einer miserablen Vergangenheit voller
Den Erfolg von Biichern miBt man (iblicherweise an ihren Auflagen. Beim ,Manifest Krisen und Kriege in eine immer fragwirdigere, schlieBlich vollends katastrophale
der Kommunistischen Partei“ sind das rund tausend Ausgaben in hundert Spra- Zukunft.

. TI .chen, und auch das sagt léngst nicht das Wesentliche iiber diese Arbeit von Marx Auch dort, Wo. A\Swege vespioghienwerden,sind die burgerlichenVorstellungenund Engels, iiber ihre Bedeutung wahrend der vergangenen 125 Jahre, iiber ihre auf eine bestenfalls evolutionare Entwicklung und damit auf das Verbleiben inner-gegenwartige und kiinftige Aktualitit. halb desherrschenden Systems fixiert. So fiihrteindirekter Weg vom Zeitbegriff
Verboten und seit dem Kélner Kommunisten 8 1852 d lizei pei J. Huxley — geschichtlicher Ablauf als ,,cumulative evolution = hin zu deroffen

.
. proze| von der Polizei gesucht, apologetischen Absicht des Konzernmanagers Peter Drucker: ,Die Zukunft bewalti-auf den Scheiterhaufen des 10. Mai 1933 verbrannt, nach dem Verbot der KPD von “ + : i i i

1956 wieder Gegenstand von Haussuchungen und Gerichtsverfahren in der Bunde: gee 80 dat: Tite) Satass Buches is) Boon 6s) misse HitsBewsgungen zyrepublik — das alles niitzt der Reaktion schon nichts mehr. Was da vor 125pi Verio dis att fom pitsssentanniiynstyat sit; dansgen wi gRsisiivaty
als Gespenst umging in Europa, ist inzwischen eineWirklichkeit, an der kein W und Vorwarnstelle funktionieren, wértlich fir wAusbesserungsarbeiten” am alten

mehr vorbeifiihrt: dieWirklichkeit des sozialistischen Systems und der re Qewand, umsoio Eriwarian hes a Beypnaes fi gusischen Weltbewegung, die Wirklichkeit zunehmenden Interesses und Engagements neuen mgnsalictoniumsiindon liverivissig Srscheingiiau sen

fur die Problemstellung und Ldsungsvorschiage des Manifests. So sehen sich auch I.zahlreiche Ideologen des Imperialismus neuerdings veranlaBt, nicht mehr frontal Marx und Engels verstehen den Ablauf von Geschichte als Geschichte von Klassen-
gegen das Manifest vom Leder zu ziehen, sondern mit schulterklopfendem Wohl- kampfen, die Entwicklung als revolutionaren ProzeB, als Bruch mit der Vergangen-wollen festzustellen, die beiden jungen Leute hatten da eine stilistischglanzende heit, also auch als Bruch mit der Herrschaft dieser Vergangenheit liber GegenwartArbeit hingelegt, fir ihre Zeit voll wackerer Ideen und schéner Traume — und und Zukunft, als Herstellung einer neuen, der sozialistischen und kommunistischen
genau so wird mit einem Taschenspielertrick zum Verschwinden gebracht, worauf Ordnung, in der schlieBlich die Gegenwart mehr und mehr von der Zukunft undalles ankommt: das Kommunistische Manifest als entscheidender Schritt von der ihren Bediirfnissen her bestimmt, auf diese hin geplant und damit menschlichUtopie zur Wissenschaft. gemacht wird.

1 An dieser Sicht von Geschichte, von Zeit, von Zukunft ist nichts mehr mystisch,
:

weder im Sinn von Mechanismus noch von Messianismus. Gerade solcherart
Im Manifest der Kommunistischen Partei wird ein neuer Begriff von Zeit, von Erlosungsglaubigkeit hangen die Marxologen dem jungen Marx und Engels nur
Geschichte entwickelt. Vor Marx und Engels hat Zukunft immer etwasSchicksal- allzu gern an, bis an den Punkt, wo Iring Fetscher in der

,Zeit" das Manifest und
haftes; sie ist vorbestimmt: in Gott, oder auch als bloB mechanische Abfolge von den utopischen Sozialismus wieder auf einen gemeinsamen Nenner bringt — im
Ursache und Wirkung. So konnte noch der utopische Sozialist Saint Simon Zukunft Glauben an die fiihrende Rolle des Abendlands! Offenbar stand Fetscher, als er
als letztes Glied einer mathematischen Reihe definieren, deren Beginn in der Ver- dieses Marchen erzébhlte, véllig unter dem Eindruck seiner jiingsten Forschungs-
gangenheit liegt. Damit wird ein spezielles Kennzeichen der antagonistischen richtung: ,Wer hat Dornréschen wachgekiiBt?“ Bei dem Thema, finde ich, sollte er
Klassengesellschaft, die Herrschaft von Vergangenheit iiber Gegenwart und bleiben.
Zukunft in der Ausbeuterordnung, als allgemeines Gesetz genommen. Dem ent- Das Kommunistische Manifest ist Wissenschaft. Jede ernsthafte Beschéftigung mit
spricht bis heute die herrschende Linie jener biirgerlichen Futurologen, die Zukunft ihm hat von daher ihre Kriterien zu beziehen. Die Kritik, der sich das Manifest wie
zu berechnen vorgeben unter der erklarten oder stillschweigenden Annahme, daB jede andere wissenschaftliche Aussage zu stellen hat, hat die Wahrheit dieser
der GroBteil der Haupttrends fortdauern werde — vor allem natiirlich der alles wissenschaftlichen Aussage zum Gegenstand.
bestimmende Trend des staatsmonopolistischen Systems, die Profite der gréBten Dagegen wird eingewendet, die Wissenschaftlichkeit des Manifests im Sinn der
Kapitalien zu maximieren. modernen Theorie bestehe gerade darin, daB es nicht mehr die alte Einlinigkeit
So ist Zukunft nicht zu bewaltigen, weil schon nicht wissenschaftlich vorauszurech- von Wahrheit postuliere, sondern mit der Dialektik Wahrscheinlichkeiten einfiihre
nen. Wer sich davon (iberzeugen will, betrachte eine der »Uberraschungsfreien und so den Blick auf ganze Felder oder Netze méglicher Zukiinfteoftne,miteinerZukiinfte“, wie sie sich nach trendanalytischen Methoden und Modellierungen etwa beliebigen Menge dann auch von verschiedenen Sozialismen, einem chinesierten
bei Kahn und Wiener in dem Buch ,lhr werdet es erleben“ darbietet: das erste in Peking, einem speziell ,menschlichen“ nach dem Prager Modell der Pelikan undDrittel des zwanzigsten Jahrhunderts ohne Ersten Weltkrieg, ohne Sozialistische Sik, und dann wohl auch einem SPD-,demokratischen” von Brandt und Schmidt,
Oktoberrevolution in RuBland. Was vom Standpunkt des imperialistischen Inter- somit schlieBlich auch mit einer beliebigen Zahl vonWegenund Bewegungen zum

esses so nicht hatte sein diirfen, kann nicht stattgefunden haben und nicht statt- Sozialismus, und das nicht nur international, sondern in jedemeinzeinen Land.finden. So wird die biirgerliche Futurologie samt ihren Datenbanken und Com- DaB Marx und Engels die Dialektik so nicht gemeint haben, beweist ihr Kapitel lI,
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Handelnde, als Kampfer in den Reihen der Arbeiterbewegung, an der Spitze ihres

ihre vernichtende Auseinandersetzung mit dem feudalen und dem kleinbiirger- pewuBten und organisierten Vortrupps, der Kommunistischen Partei, ‘aufgetreten.
lichen, dem wahren deutschen und dem konservativen, schlieBlich dem kritisch- so schlieBt sich denn auch der Kreis des Wahrheitsbeweises im geschichtlichen
utopistischen Sozialismus, um gerade im Gegensatz dazu die eindeutige und Kriterium der Praxis: Es ist diese Kommunistische Partei, diese von ihr gefihrte
parteiliche Position des wissenschaftlichen Komgnunismus herauszuarbeiten. Diese Arbeiterklasse, die mit der GroBen Sozialistischen Oktoberrevolution des Jahres
bietet keinen Raum fiir spekulative pluralist ge Modelle; denn anders wire ihr 1917 in RuBland ein fiir allemal die Kette der alten Ordnung zerbricht, die dann

Prinzip, den verschiedenen philosophischen Interpretationen die revolutionére Ver- die aggressivste und barbarischste Kraft der Vergangenheit, den Faschismus zer-

anderung der Welt entgegenzustellen, nicht zu realisieren. So ware ich auch schlagt, und die nun als Zentrum des sozialistischen Systems, der Hauptkraft der
gegeniiber Liebhabern der mathematischen Logik durchaus bereit, etwa dem revolutiondren Bewegung und aller progressiven Prozesse in der Welt den Weg in
Zukunftsmodell des ,demokratischen Sozialismus* unter SPD-Fiihrung eine von die Zukunft weist — in eine Zukunft, deren Hauptlinien bereits nicht mehr der
Null verschiedene positive Wahrscheinlichkeit einzuriumen — in gleicher Weise, imperialismus, sondern schon jetzt der Sozialismus bestimmt.
wie sie ja auch fiir den Versuch besteht, aus Ziegen Rennpferde zu ziichten. Wer Was also keines der Modelle der birgerlichen Futurologie leistet — ihre Kon-
will mit mathematischer Stringenz ausschlieBen, daB dabei, wenn man die Sache strukteure selbst beklagen immer wieder den geringen operationellen Wert ihrer
nur oft und lange genug wiederholt, etwas herauskommen kann? Nur, erfolgreiche Ansétze und Konzepte —, gerade das leistet das Manifest der Kommunistischen
Pferdeziichter gehen anders vor, und auch der Sozialismus wird nach allen theore- Partei. Es benennt nicht nur das Wilnschenswerte, sondern es zeigt, von wem und
tischen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen anders gemacht, und zwar so, wie es als geschichtliche Notwendigkeit zu voliziehen ist: Die Arbeiterklasse
wie es Marx und Engels erstmals im Manifest der Kommunistischen Partei dar- ergreift die politische Macht und benutzt sie, um die entscheidenden Produktions-

stellen. mittel in gesellschaftliches Eigentum zu Uberfithren, die sozialistische Kultur-

1. revolution zuvollziehen, mit dem ganzen Bau der altenGesellschaft auch ihren

Das Manifest erfilllt prazis den neuen Wissenschaftsbegriff, der davon ausgeht, das I Dae itun ab
Wissenschaft — wie es im

,Galilei" von Bert Brecht heiBt — mit beiden Kampfen zu Bedingungen und Formendes Kampfes, aber stets nach diesen allgemein und
tun hat: mit dem Kampf um die MeBbarkeit des Himmels und mit dem Kampf der international giiltigen Prinzipien — oder es geschieht nicht.
Frauen um die Mitch fur ihre Kinder. Von diesem Humanismus her kommen Marx Es kann also keine Rede sein von einem Automatismus der Uberwindung des

hod Engels zu o in eutigenJigenA EN kapitalistischen Systems, etwa von einem der wissenschaftlich-technischen Revolu-
traglich ist. Wir mis: h t im Zeital ~

.

tion alssolcher und vonselbstentspringendem grundsétzlichemgesellschaftlichem9
ir

missen heute, im Zeitalter der Atom- und Raketentechnik, prazisie- Wandel, wie uns die Verkiinder einer ,postindustriellen Gesellschaft" weismachen
ren: Der Kapitalismus ist die Gesellschaft, die mit der imperialistischen Anwen- mochten. Es gibt keine Ablésung des Klassenkampfs als des Gesetzes der

dung der phantastischen wissenschaftlichen und technischen Mittel der Konstruk- Geschichte durch andere, angeblich alles bestimmende Faktoren, wie es Rogertion fur dieprofitablen Zwecke der Destruktion, fiir Kriegswissenschaft und Ver- Garaudy fiir die Hohe der Wissenschaftsinvestitionen oder Dennis Meadows fur die

nichtungstechnik bis hin zum Valker- und Umweltmord in Vietnam, immer mehr zur Daten des Wachstums behaupten.Barbarei, Zu einer unertraglichen Geféhrdung der menschlichen Existenz, der Wo sind denn die von Garaudy erwarteten groBartigen sozialen Effekte der von
Qualitat undselbst der Mdglichkeit des Lebens wird. Und das gilt nicht nur im ihm seinerzeit so hochgelobten 20 Milliarden Dollar fiir das Wissenschafts- und
Extremfall, dem Krieg. Es kommt auch in solchen Riickfallen ins finsterste Mittel- Forschungsprogramm der USA? Sie haben doch mit einem direkten Anteil von
alter bei gleichzeitiger Modernitat der angewendeten Mittel zum Ausdruck, wie wir 80 Prozent gleich 16 Milliarden fiir Vernichtungswissenschaft und Kriegstechnik
das soeben mit der Tonbandaufnahme einer

,Teufelsaustreibung" im bayerischen im wesentlichen nur die ,Waffenkultur* und den Massenmord perfektioniert. UndWallfahrtsort Altdtting vor der eigenen Haustiir erleben muBten. Die Befreiung von selbst im Bereich ziviler Entwicklung und Anwendung von Computern und Auto-
dieser Ausbeutung und Unterdriickung, Entwiirdigung und Vernichtung des Men- maten haben sie in der Gesellschaft der Superreichen dazu beigetragen, nicht
schen durch den Menschen — das ist der Sozialismus. Er ist die menschliche etwa die Armut, die Gettos, das Rassenproblem zu liquidieren; statt dessen wuchs
Zukunft der Menschheit.Das ist die Entscheidung, die vom Subjekt der Geschichte, die Armutskultur der USA, das Gegenstiick zu ihrer Waffenkultur, noch weiter in

von der Arbeiterklasse mit ihren Verbiindeten zu voliziehen ist. die Breite und in die Tiefe: ,Je hoher der technische Fortschritt, desto mehr hat der
Fir diese Wahrheit gibt es einen Priifstein. Bert Brecht definiert: ,Eine Aussage Anteil der Armen am Wohlstand abgenommen; ihr Anteil an Rezession und Elend

oder Darstellung ist dann eine Wahrheit, wenn sie eine Voraussage gestattet. Bei hingegen ist gréBer geworden®, und was der Soziologe M. Harrington hier fest-
dieser VoraussagemuBaber der Aussagende als Handelnder auftreten. Er mu8 stellt, betrifft nicht eine kleine ,Randgruppe*, sondern jeden vierten Biirger der
auftreten als einer, der fir das Zustandekommen des Vorausgesagten nétig ist.“ USA, davon mit dem héchsten Anteil Millionen junger Menschen, ,die verlorene
In der Tat, im Kommunistischen Manifest wird die Voraussage der revolutionaren Generation".
Verénderung, der Befreiung der Arbeiterklasse, des Siegs des Sozialismus Da sind Wachstumsfaktoren, auf die sich die Forschungsgruppen von Meadows
gemacht. Und dafiir sind Marx und Engels in ihrem ganzen bewuBten Leben als
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und Forrester konzentrieren sollten — zum Beispiel auf das krebsartige Aus-

RB 2ibe desmilitérisch-industriel-wissenschaftlichian Komplexes, das tn Marx und Engels zum Verhaltnisseiner Machtfiille und seiner Profitmasse, seine Verflechtun mit der gesamten i i iimperialistischen Expansionspolitik und Globalstrategie re diebic von Naturwissenschaften und PhilosophieLander und die Dritte Welt. Doch von all dem, und erst recht vom Widerstanddagegen ist in den ,Grenzen desWachstums* Wine Rede; das ganze Modell, rich- pie folgenden Bemerkungen sollen auf eine 1969 erschienene Studie von Kurttiger gesagt: dieses ganze imperialistische Denkspiel beruht darauf und lauft dar- Reiprich aufmerksam machen, die ,die philosophisch-naturwissenschaftiichenauf hinaus, die politische Bewegung, die revolutionare Verénderung und damit die Arbeiten von Karl Marx und Friedrich Engels“ zum Gegenstand hat*. Der Autorgesellschaftliche Grundlage zur Losung der Probleme der Ernéhrung, der Rohstoff- pezieht sich in seiner Untersuchung nicht nur auf bereits verdffentlichte Schriftenund Energiebilanzen, des Umweltschutzes und der Gesundheit von vornherein gar der Klassiker, sondern er hat auch alle fiir das Thema relevant erscheinenden bis-nicht stattfinden zu lassen —totale Manipulation im Interesse totalerApologetik. her noch nicht verdffentlichten Exzerpte, Notizen und Briefe beriicksichtigt. InWeltmodelle und Weltbilder, in denen der gemeinsame Kampf der Arbeiter gegen einem Anhang wird der Inhalt bisher unveréffentlichter Exzerpte aus naturwissen-die Ausbeuter in ihrem Land, der Wettstreit der beiden Systeme in allen Bereichen schaftlichen Werken erldutert und eine chronologische Ubersicht aufgefihrt, in derund die internationale proletarische und sozialistische Solidaritét keinen zentralen die unverdffentlichten Materialien zeitlich gruppiert sind. Die Uberlegungen Reip-positiven Platz haben, kénnen nichts zu einer positiven Entwicklung beitragen. Das richs sind nicht nur von philosophiehistorischem Interesse; sie sind deswegengilt auch fiir die Vorstellungen von einem evolutionédren, durch Reformen getra- lesenswert, weil sie anhand der Schriften von Marx und Engels auf eine oftmalsgenen, vom Staat harmonisierten Hineinwachsen in die von der SPD-Fithrung ignorierte Seite in der Beschéftigung mit den Ergebnissen der Naturwissenschafteninzwischen so eifrig strapazierte und zitierte »héhere Lebensqualitat". Was sich | verweisen. Forschungsergebnisse werden nicht nur 6konomisch durch die Ver-da angesichts der zunehmenden Systemkritik in der BRD und unter dem Druck der wissenschaftlichung der Produktivkréfte verwertet, sondern sie werden auch ideo-Systemauseinandersetzung mit dem Sozialismus als ,soziale Planung” geriert, 1a8t logisch ,verwertet" durch ihre philosophische Interpretation und den Versuch, aufnur Oberflachenkosmetik zu und schafft gleichzeitig eine immer tiefere Kiuft zwi- scheinbar wissenschaftlicher Grundlage reaktiondre GesellschaftskonzeptionenJoke den Folgen der staatsmonopolistischen Anwendung der wissenschaftlich- und -theorien zu stiitzen.echnischen Revolution und allem, was die arbeitenden Menschen
i i iihre materiellen und geistigen Bediirfnisse zu erfiillen, um aon ReiprichsDarstellung ist einguter Bowsis geiih Wala grots Bsdsuning Mark ind

2u leben, um ihre Fahigkeiten und ihre Mittel des Genusses so zu steigern, wie Engels dem stréiibaren Matsrialismus 2usriannien.
Marx es als Aufgabe der sozialistischen Entwicklung darstellt und wie es diesozialistische Gesellschaft real vollzieht. Was in der SPD-Propaganda zumBetrug E
an den arbeitenden Menschen wird, das nehmen wir Kommunisten ernst: In An- Im ersten Band des

,Kapital“ findet sich bei der Behandlung des fiir den Ubergangwendung der Erkenntnisse des Kommunistischen Manifests, im antimonopolisti- vom Geld- oder Warenbesitzer zum Kapitalisten notwendigen Kapitalminimumsschen Kampf der DKP, in der Heranfiihrung der Klasse und der Massen an die folgende Bemerkung von Karl Marx: ,Hier, wie in der Naturwissenschaft, bewahrtdemokratische und sozialistische Umgestaltung der Bundesrepublik realisieren sich die Richtigkeit des von Hegel in seiner Logik‘ entdeckten Gesetzes, daB bloBwir die neue Lebensqualitat in einer Ordnung, die iiberlegen ist durch die Einheit quantitative Veranderungen auf einem gewissen Punkt in qualitative Unterschiedevon Planung und Menschlichkeit, in der wirklich der Mensch so im Mittelpunkt umschlagen.“' Diese Bemerkung wird von Marx um eine FuBnote ergénzt, in der ersteht, wie es dem Grundsatz der DKP entspricht: Alles fiir den, der arbeitet. ausdriicklich darauf verweist, daB ,die in der modernen Chemie angewandte ...-_ Molekulartheorie
. ..

auf keinem anderen Gesetze“ beruht2. Aus dem Briefwechsel
Programm zwischen Marx und Engels sind schlieBlich zwei Briefe erhalten, iy denen a am
fiir das gemeinsame Handeln der Studenten 16.Juni 1867 =Engels seine Dperion oon aur igeanvo van.Elygis Sigenen misresson kEmblen = atin ra aun ghtNe Kapital” ant-mit derArbeiterklasseverbiinden wortet.? Jiirgen Habermas beklagt sich in diesem Zusammenhang Uber die ,me-
Einsenden an: MSB Spartakus 53 Bonn 1 Postfach chanische Pseudodialektik“ Engels und &uBert sich verwundert iiber die hier offen-

i
————

* iprich: i hisch-naturwissenschaftlichen Arbeiten von Karl Marx und Fried-Ich bestelle ........ Exemplare des rit
commer lB FO Engel. Barn 50, Dityori Va SD SED Tne S09 Hinweize Sut Reipriccs

i
i Untersuchung sind durch Seitenangaben im Text kenntlich gemacht.Studentenaktionsprogramms zum Preis HOChSChUIE
eon 1 Karl Marx, Das Kapital, 1. Bd., in: Marx, Engels, Werke Bd. 23, S. 327von mindestens 50 Pfennig
A 2Sl Marx, Friedrich Engels, Ausgewéhite Briefe, Berlin 1953, S. 218—222eee
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’

MARX, ENGELS, NATURWISSENSCHAFT ...
sichtlich zutage tretende,eigentimliche theoreti iebi

6

» oretische Nachgiebigkeit des ,6kono-
|mischen‘ Marx

. .. gegeniiber dem metaphysischen’ a ph py agen pialektik und deren UObertragung auf die Deutung der Natur und naturwissenschaft.B
. 3 wa a in : . I]«Die Rede vom jungen Marx und vom alten verdeckt nur eine Verlegenheit." Es ist licher Erkenntnisse der Weg fir denLenin-StalinSchen PDiamat geebnet wurde.

dies eine Verlegenheit nicht nur von Jiirgen Habermast. piese Polemik gegen die von Engels vornehmlich im
,Anti-Diihring” dargelegten

Die philosophische Tradition des Angriffs auf die von Marx und Engels zum Aus- philosophischen Auffessungen ist nun allerdings schon allsin deswegen unquali-
druck gebrachte Erkenntnis der Wirkungsweise dfalektischer GesetzmaBigkeiten in fiziert, weil Marx selbst in seinem Vorwort zur franzbsischen Ausgabe der wich-
der Natur und der Anwendung der dialektischen Methode auf die Naturwissen- tigsten Partien aus dem theoretischen Teil des ,Anti-Dihring” diese ,die treffend-
schaften reicht weit zuriick. Folgt man Alfred Schmidt, so ist ,die vom frihen sten Auszlige” nennt, ,die gewissermaten eine Einiliwung in den wissenschaft-
Lukacs zum ersten Mal ausgesprochene Notwendigkeit, den Geltungsbereich der lichen Sozialismus bilden."* Ein Blick genigt, umsich zu vergewissern, gas gerade
Dialektik auf die geschichtlich-soziale Welt zu beschrénken, ... unterdessen zur die Ausfiihrungen zur Naturdialektik zu diesen wireftiichstenAusziigen gehdren.stillschweigenden Voraussetzung aller ernsthaften Marxinterpretation gewordens.* Kurt Reiprich steuert zu derAuseinandersetzung um die Frageder Naturdialektik
Diese ,Eingrenzung" der Dialektik ist stets begleitet von dem Bemiihen, die Klas- neues Material und Argumente im doppelten Sinne bei. Erstensgibt ef sine Uber-
siker in dieser Frage auseinanderzudividieren und namentlich Engels und Lenin als blick Uber Inhalt und Umiang der Arbenien von, Marx undEngels, in denen sie sich
Gewahrsmanner der ,Sowjetorthodoxie" gegen Marx auszuspielen. Dieses Motiy mit Problemen der Naturwissenschaften und ihrerphilosophischen Veraligemei-
findet sich bei Anton Pannekoekt und Karl Korsch?, die gegen Lenin polemisieren, nerung beschéftigen. Zweitens unternimmt Reiprich denwichtigenVersuch, zu ana-
ebenso, wie bei dem ,Marxianer* J. P. Sartre® und den verschiedenen Avolen lysieren, wie und mit welchem Ziel die Klassiker naturwissenschaftliche For-
die der Frankfurter Schule" zuzurechnen sind?; es ist ebenso integralerBestand. schungsergebnissestudierten undmitwelcher Methode sie an das Problem der
teil der jugoslawischen ,Praxis-Philosophent®*. Sie alle treffen sich in diesem Punkt philosophischen Verallgemeinerung einzelwissenschaftlicher Erkenntnisse heran-
mit den offenen Anti-Marxisten wie Fetscher, Bochenski, Calvez, Wetter, Land- gingen. rm : i i o

grebe, Thier, Steinberg u. a., fir deren Position die Behauptung Fetschers steht, Es ist selbstversténdlich,daB Marx und Engels die Ergebnisse der zeitgends-
.daB durch Engels’ verkiirzte (wenn auch nicht tberall verkiirzte) Auffassung der sischen Naturforschung nicht als Naturwissenschattler, sondern ,rezeptiv' studier-

ten (24). Als entscheidendstes Motiv fiir die Beschaftigung mit Ergebnissen der

Naturforschung nennt Reiprich die Rolle von Wissenschaft und Technik im System
4 Jirgen Habermas, Zur philosophischen Diskussion um Marx und den Marxisi :

ivkra ktionsverhéltnisse, also ihre Rolle im Rahmen desTheorie und Praxis, Neuwied 1967 (2. A.), Anhang, S. 272
Git goprodeivveane nt aod d Natur, im P B der Aneignung der Natur.5 Alfred Schmidt, Henri Lefébvre und die gegenwirtige Marxinterpretation. Nachwort zu: Stoffwechsels zwischen Mensch un a 2 im ProRe wi g ge g

i

X

Hon Loibtvss, Der dialektische Materialismus, Frankfurt am Main 1966, S. 153. Schmidt Dies gilt insbesondere fiir die Schaffensperiode der Klassiker bis in die Mitte der
ezieht sich auf Georg Lukacs, Geschichte und KlassenbewuBtsein, Berlin-Hal 5 13 i i afti i eb-S. 17, wo es in einer FuBnote heiBt: ,Die MiBverstandnisse, dieaus aErccischan oa: sediner sane (25) -

Das Schusijenicat frgesistisnBeschitigung FRErg chstellung der Dialektik entstehen, beruhen wesentlich darauf, das Engels — demfalschen nissen der Naturwissenschaften und ihrer systematischenErarbeitungfallt jedoI Hagens nem= 9 dielskiishs Methode auch auf die Erkenntnis der Natur aus- in die Periode von 1869 bis zum Tode Marxens, 1883. Danach bricht das Studiumehnt.“
Cf. auch ebd., S.

f. Bekanntlich hat Georg Lukacs spater diese Posit - 2nd andli il i andi

ekritisch revidiert und sie als ein Ergebnis des noch nent volisténdig ort lust fast vollsténdig ab, verstandiich, yslEngelspilameHASich vollstandig derfierousvon Hegel zu Marx bezeichnet, wobei das Grundprinzip der Marxschen Erkenntnistheorie—. gabe des 2. und 3. Bandes des ,Kapital" widmen und allein als Ratgeber der inter-
eine vom BewuBtsein unabhangig existierende objektive Wirklichkeit und ihreWiderspiege- tionalen Arbeiterbewegung tatig sein muBte.lung im menschlichen Bewuftsein zwar angedeutet sei, meist jedoch

hate)
i i o -

;

iDriidealistischen Subjekt-Objekt (iberlagert iy Vgl. Georg Lukacs, Vorwort sur Newdusonbe Als Ergebnis seiner philologischen Untersuchungen kannReiprich folgendes onlvon Geschichte und KlassenbewuBtsein, Neuwied 1968. sammenfassen: Marx beschaftigte sich in dieser Periode intensiv mit den verschie-
Sin Daal Lana Shs Pillow (1938), Frankfurt am Main 1969, hrg. von Alfred densten Seiten der naturwissenschaftlichen Entwicklungslehre. Er studierte spe-
7 Karl Korsch, Zur Philosophie Lenins. Einige erganzende Bemerkungen zu Anton Panne- zielle Probleme der Physik, Kosmologie und Geologie sowie die Zellenlehre von
koekskiirzlich erschienener Kritik von Lenins ,Materialismus und Empiriokritizismus*“, abge-

3druckt in:A. Pannekoek, Lenin als Philosoph, a.a.0., S. 127—138. 11 Iring Fetscher, Einleitung zu: Karl Marx, Friedrich Engels, Studienausgabe in 4 Banden,8 Vgl. Existentialismus und Marxismus. Eine Kontroverse zwischen Sartre, Garaudy, Hyp- hrg. von |. Fetscher, Bd. |, Frankfurt am Main 1966, S. 10
polite, Vigier und Orcel. Mit einem Beitrag von Alfred Schmidt. Frankfurt am Main 1966, bes. 12 Karl Marx [Vorbemerkung zur franzésischen Ausgabe (1880)], in: Marx, Engels, Werke,S.17—40 !

Bd. 19, S. 185. ,Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zurWissenschaft"entstand9 hierher gehdren Insbesondere die Verdffentlichungen von Alfred Schmidt. Vgl. Alfred auf Bitten Lafargues aus drei Kapiteln des ,Anti-Diihring”. Die Ausfiihrungen zur Natur-
Schmidt, Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt am Main 1967, 2. A.: Alfred dialektik finden sich im zweiten Abschnitt.

| ) }Schmidt, Nachwort zu: Henri Lefebvre, Probleme des Marxismus heute, Frankfurt am Main 13 Diesem Interesse der Klassiker an den Ergebnissen vonNaturwissenschaft undTechnik1965; ders,, Diskussionsbeitrag in: J. H. v. Heiseler, R. Steigerwald, J. Schleifstein, Die Frank- gehen eine Reihe von Untersuchungen marxistischer Autoren nach. Hier seien nur erwahnt:
furter Schule im Lichte des Marxismus. Zur Kritik der Philosophie und Soziologie von Hork- M. Rubinstein, Marx Uber die Entwicklung der Technik, in: Bolschewik, Moskau 1932, H. 1/2heimer, Adorno, Marcuse, Habermas, Frankfurt am Main 1970, S. 134—140. Dieser Diskus- [russ.]; S. M. Grigorjan, Karl Marx Uber den technischen Fortschritt im Kapitalismus, in:
sionsbeitrag ist durchaus widersprichlich zu vorherigen Versffentlichungen, wenn Schmidt wirtschaftswissenschaft, Berlin 1963, H. 12; A. Kraus, Zur Bedeutung des Marxschen Werkes
davon spricht, daB die Dialektik in den Sachen (ist), ob wir sie denken oder nicht*. fur die Geschichte der Technik, in: die Technik, Berlin 1988,H. 10, 11; A. A. Kusin, Karl Marx10 Vgl. Revolutionére Praxis. Jugoslawischer Marxismus der Gegenwart. Hrg. v. Gajo Petro- und Probleme der Technik, Leipzig 1970; S. Heppener, Marxistisch-leninistische Produktiv-vic, Freiburg 1969 | krafttheorie und weltanschaulich-theoretische Probleme der wissenschaftlich-technischen Re-

volution, in: DZfPh, 1971, H. 464
| &
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Schwann und Schleiden (19). Engels, der Mitte der sechziger Jahre von Marx bei leitung einen knappen AbriB der Geschichte des Materialismus und der Dialektik
der Aneignung der notwendigen mathematischen Vorkenntnisse unterstiitzt wor- voran; die wichtigsten Punkte sollen hier zusammengefaBt werden”.
den war, studierte vor allem Ergebnisse der Physik und Chemie. Beide beschaftig- Engels hebt zwei Dinge besonders hervor; erstens: Je deutlicher der Klassenkampften sich ausfiihrlich mit dem Darwinismus (Marx stand mit Darwin in brieflichem gwischen Bourgeoisie und Proletariat in den Vordergrund der Geschichte der
Kontakt). Reiprich gelangt zu der Auffassung, daB Mgrx mindestens ,ebenso inten- fortgeschrittensten Lander Europas zu Beginn des 19. Jahrhunderts sich drangte,
siv* die Ergebnisse der Naturforschung seiner Zeit studierte wie Engels (22), und desto drastischer machten sich ,historische Tatsachengeltend.. ., die fur die
da dieses Studium in starkem MaBe gemeinsam erfolgte. Einen Anhaltspunkt fiir Geschichtsauffassung eine entscheidende Wendeherbeifahrten®.” Der Aufstand
die Intensitét der Marx’schen Studien gibt das 356 Seiten starke Exzerpt zu Fragen der Lyoner Seidenweber im Jahre 1831 und die englische Chartistenbewegung
der Geologie, in dem er sich ausfiihrlich mit der ,chemischen Metamorphose der waren diese neuen ,Tatsachen*, die zur Revision der Geschichtsauffassung zwan-Minerale und Kristalle“ befaBt und die +Abhéngigkeit der Qualitat der Minerale gen, bei der sich herausstellte, ,daB alle bisherige Geschichte die Geschichte
von ihrer chemischen Struktur* studiert (54). Weiterhin liegen umfangreiche Manu- von Klassenkéampfen war"."”

2 iskripte Marxens zur Mathematik vor, die kiirzlich weitgehend verdffentlicht wurden? Mit der Erkenntnis, daB die Existenz antagonistischer Klassen in den Skonomi-Die Tatsache, daB der Anteil Engels an der Darstellung der Dialektik der Natur und schen Verhaltnissen ihrer Epoche wurzelte, war eine materialistische Geschichts-
der Anwendung der dialektischen Methode auf die Naturwissenschaiten ungleich | auffassung gegeben und der Idealismus aus ,seinem letzten Zufluchtsort” ver-

gréBer ist, resultiert also keineswegs etwa daraus, daB nur er sich mit der zeit- trieben?®. Damit war zugleich die Frage nach den inneren Bewegungsgesetzen der
gendssischen Naturforschung beschéftigt hatte; sie findet vielmehr ihreErklarung kapitalistischen Produktionsweise gestellt. ,Diesebeiden groBenEntdeckungen:in der bekannten Arbeitsteilung zwischen Marx und Engels, die darauf hinauslief, die materialistische Geschichtsauffassung und die Enthillung des GeheimnissesdaB Marx sich ganz dem ,Kapital" widmete und — gegen seinen eigenen Wunsch — der kapitalistischen Produktion vermittelst des Mehrwerts, verdanken wir Marx®.."
alle anderen Arbeiten zuriickstellen muBte, um sein Hauptwerk ,wenigstens im Zweitens: Im Gegensatz zur bisherigen, vormarxschen Geschichtsauffassung, war
Manuskript ganz fertig zu machen". die Naturforschung zwar wesentlich materialistisch gewesen, aber sie fate ,die

Naturdinge und Naturvorgénge in ihrer Vereinzelung, auBerhalb des groBen Ge-

II. samtzusammenhangs..., nicht in ihrer Bewegung, sondern in ihrem Stillstand,
Die Untersuchung der Einheit von Natur und Gesellschaft unter dem Aspekt ihrer nicht als wesentlich verdnderliche, sondern als feste Bestande, nicht in ihrem
téatig-praktischen Aneignung durch den Menschen war der Ausgangspunkt der Leben, sondern in ihrem Tod“. In dem MaBe, ,als die Forschung den entsprechen-
Marx/Engels’schen Beschéaftigung mit Resultaten der Naturforschung®. Besonders den positiven Erkenntnisstoff lieferte"®, muBte diese klassische metaphysischeseit Mitte der sechziger Jahre wurde diese Fragestellung ausgeweitet inRichtung Denkweise jedoch in Widerspriiche sich verwickeln, wo es notwendig war, ,die
auf die systematische Untersuchung, inwieweit die Dialektik allgemeines Bewe- Dinge und ihre begrifflichen Abbilder wesentlich in ihrem Gesamizysammentang,gungsgesetz in Natur und Gesellschaft ist. ,Es ist keine Spekulation, daB das Stu- ihrer Verkettung, ihrer Bewegung, ihrem Entstehn und Vergehn“ aufzufassen.
dium dieser naturwissenschaftlichen Erkenntnisse beziehungsweise Gebiete bei Damit entstanden die Voraussetzungen fiir eine — dem franzdsischen Materialis-
Marx und Engels im Zusammenhang mit der Begriindung der These von der mus ebenso wie Hegel widersprechende — Naturauffassung, derzufolge ,die Natur
materiellen Einheit der Welt stand.“ (62). Den konkreten AnlaB zur Ausarbeitung ebenfalls ihre Geschichte in der Zeit hat, die Weltkdrper wie die Artungen der
dieser Frage bot der wachsende EinfluB Eugen Diihrings in der deutschen Sozial- Organismen ... entstehn und vergehn.. “3 Engels faBt dieseEntwicklung mit
demokratie. Die wesentliche politische Funktion des Anti-Diihring bestand in der den Worten zusammen: ,Die Natur ist die Probe auf die Dialektik, und wir miissen
— durch die Entwicklung des Klassenkampfes auf ideologischem Gebiet zwingend es der modernen Naturwissenschaft nachsagen, daB sie fiir diese Probe ein &duBerst
gewordenen — ,intensiven weltanschaulichen Bildung der Sozialdemokratie, deren reichliches, sich taglich haufendes Material geliefert und damit bewiesen hat, da8
weitere Entwicklung zur proletarischen Massenpartei nur dadurch garantiert wer- es in der Natur, in letzter Instanz, dialektisch und nicht metaphysisch hergeht®."
den konnte®. (41). Im vierten Kapitel untersucht Reiprich die Auswirkung der philo- Welches sind die neuen Tatsachen und Wissenschaften, die die Uberwindung des
sophisch-naturwissenschaftlichen Arbeiten von Marx und Engels auf die deutsche
Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert (99—115). 17 Dieser historische Aspekt kommt m. E. bei Reiprich — ebenso wie eine kritische Darstel-
Zur Verdeutlichung der Fragestellung stellt Engels dem Anti-Dihring in der Ein- ToLroion Enger,NOBanriage umwaizung der Wissenschaft (Anti-Diihring),

in: Marx, Engels, Werke, Bd. 20, S. 2414 cf. Karl Marx, Matematiceskije rukopisi, Mosk'va 1968; S. A. Janovskaja, Karl Marx’ 19 ebd., S. 25
»Mathematische Manuskripte”, in: Sowjetwissenschaft, Gesellschaftswissenschaftliche Bei- 20 ebd.
tréage, Berlin 1969, H. 1 21 ebd., S. 26
15 Marx, Engels, Werke Bd. 31, S. 542. Vgl. auch den Brief von Marx an Engels vom 14. Ja- 22 ebd., S. 20
nuar 1858, wo er sich mit der Absicht trégt, ,wenn je wieder Zeit fiir solche Arbeiten kommt*, 23 ebd., S. 24
das Rationelle an der dialektischen Methode darzulegen, Marx, Engels, Ausgewidhlite Briefe, 24 ebd., S. 22
a.a0., S.121 25 ebd., S. 24
16 Cf. K. Marx, Fr. Engels, Die deutsche Ideologie, in: Marx, Engels, Werke, Bd. 3, S. 431. 26 ebd., S.22
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mechanischen Materialismus des 18. Jahrhunderts erméglichten? Engels nennt hier jautert zuerst die erkenntnistheoretischen Pramissen (45ff.). In seiner Polemik ge-
im einzelnen: Mechanik der Gase, organische Chemie und Synthese organischer en den Agnostizismus stellt Engels heraus, daB wirkliches, erschopfendes Er-
Substanzen aus anorganischen Stoffen, wissenschaftliche Embryologie, Geologie 9 nen einerseits nur darin bestehen kann, daB ,wir das Einzelne im Gedanken
und Paldontologie, vergleichende Anatomie der Pflanzen und Tiere.*” Als entschei- us der Einzelheit in die Besonderheit und aus dieser in die Aligemeinheit erhe-
dend hebt Engels drei Entdeckungen hervor: die Entdeckung des mechanischen pon“ Dabei kann sich andererseits das Erkennen von Gesetzmé#Bigkeiten (sie sind
Warmeéquivalents durch Mayer, Joule und Colding, und damit die Zuriickfiihrung die Form der Allgemeinheit in der Natur) nur in einem ,unendlichen asymptotischen
aller besonderen ,wirkenden Ursachen in der Natur“ ,als besondere Formen, Da- progreB* voliziehen®. Jede Erkenntnis hat damit konkret-historischen Charakter
seinsweisen einer und derselben Energie, d. h. Bewegung". Durch diese Entdek- und ist auf Grund der Entwicklung des erkennenden Subjekts und des Erkenntnis-

kung wird die Einheit der Bewegung in der Natur aus einer philosophischen Be- objekts stets unabgeschlossen. Hieraus folgt fiir Engels jedoch kein agnostizisti-
hauptung zu einer naturwissenschaftlich nachgewiesenen Tatsache. Die Schwann- scher Standpunkt; wahrend fiir ihn einerseits kiar war, daB aufgrund des konkret-

Schleidensche Zellulartheorie ist die zweite entscheidende Entdeckung, die Engels { historischen Charakters die theoretische Widerspiegelung die Realitét z. B. in natur-

nennt. Durch sie gelingt es, Entstehung, Wachstum und Struktur der Organismen wissenschaftlichen Aussagen nie vollkommen und absolut zu erfassen vermag, so
ihres bisherigen mataphysischen Schleiers zu entkleiden. SchlieBlich wird durch die war andererseits mit der Praxis das Kriterium der Objektivitat der Widerspiegelung
von Darwin begriindete Entwicklungstheorie jene GesetzméaBigkeit zumindest gegeben. Es geniigt, in diesem Zusammenhang auf die Feuerbachthesen zu verwei-
im Prinzip aufgefunden, die die Entwicklungsreihe der Organismen erklért und da- sen. Die Ausfiihrungen der Klassiker zur Bedeutung der Praxis fiir den Erkenntnis-
mit die

,Vorgeschichte des Menschengeistes”, ohne deren Versténdnis ,das Dasein |

prozeB werden von Reiprich in einem gesonderten Kapitel untersucht (77-98).
des denkenden Menschenhirns ein Wunder” bleiben mite.” Wahrend also noch Die erklérte Absicht Engels ist es, nachzuweisen, ,daB in der Natur dieselben dia-
im 18. Jahrhundert die entscheidenden wissenschaftlichen Kenntnisse und Theo- |ektischen Bewegungsgesetze im Gewirr der zahllosen Veranderungen sich durch-
rien der Naturforschung sich auf irdische und Himmelsmechanik beschrankten und setzen, die auch in der Geschichte die scheinbare Zufalligkeit der Ereignisse be-

alle anderen Bereiche noch im Stadium des unverstandenen Sammelns einzelner herrschen.“ Die von Marx und Engels entdeckte Wirksamkeit dialektischer Gesetze
Kenntnisse sich befanden, besteht der entscheidende Wandel in der Wissenschafts- in der Gesellschaft muBte noch nicht zur Folge haben, daB sie iiberall existieren;
entwicklung des 19. Jahrhunderts fiir Engels darin, daB es gelingt, die verschie- ihr universeller Charakter lieB sich erst dadurch beweisen, ,daB die Hypothese
denen Disziplinen so weit einander anzunahern, daB die durch sie abgebildete durch einzelwissenschattliche Erkenntnisse zur Theorie bestatigt wurde.” (52).
»Natur als ein wenigstens in den groBen Grundziigen erklédrtes und begriffenes | Reiprich stellt dabei heraus, da die Klassiker die Methodik einer entsprechenden
System von Zusammenhéngen und Vorgangen vor uns ausgebreitet" liegt. Es Verallgemeinerung einzelwissenschaftlicher Erkenntnisse erstmals vor 1848 bei der

wird von daher versténdlich, daB die Klassiker in ihren Studien sich bemiihten, Begriindung des historischen Materialismus entwickelt hatten. (49 f.; 53; 136, Anm.
gerade jene ,Nahtstellen* wissenschaftlicher Forschung ausfindig zu machen, an 21). Ein systematischer Vergleich der Methode der Abstraktion in der theoretischen
denen hinter dem Besonderen das Allgemeine im Zusammenhang der Dinge sich Forschung von Marx und Engels ware hier hichst interessant. Reiprich verfolgt
aufspiiren lie.” dies an Engels Ausfilhrungen zum Gesetz des Umschlags von Quantitét in Qualitét.

nL. Historisch bleibt anzumerken, daB — wie Engels im Anti-Diihringhervorhebt — die

Formulierung dieses Gesetzes auf Marx zuriickgeht, gegen dessen eingangs er-

Die anregendsten Passagen widmet Reiprich der Frage, wie und mit welchem Er- wihnte Bemerkung im ersten Band das ,Kapital" auch Eugen Diihring polemisierte,
gebnis Marx und Engels methodisch an das Problem der Verallgemeinerung einzel- weswegen Engels sich zu diesem Problem im Anti-Diihring ausfiihrlicher &uBerte.

wissenschaftlicher Erkenntnisse herangingen. Denn im Gegensatz zur idealistischen Engels geht vom Studium der Hegelschen Dialektik und der bei Hegel ,an Hunder-

Systemphilosophie Hegels konnte es sich fiir sie nicht darum handeln, ,die dialek- ten von Stellen® aus Natur und Geschichte angehauften ,Einzelbelege“® aus, das

tischen Gesetze in die Natur hineinzukonstruieren“ und sich dabei in heillosen ihn zu der Annahme verleitet, daB das Gesetz des Umschlags von Quantitét in

Widerspruch zu den naturwissenschaftlichen Tatsachen zu verstricken®, es war Qualitit existiert (54). Auf der zweiten Stufe seiner Untersuchung kritisiert Engels
vielmehr notwendig, ,,sie in ihr aufzufinden und aus ihr zu entwickeln“?. Reiprich er- die Hegelsche Begriffsdialektik, ,die diese Gesetze der Natur und Geschichte aufok-

dri n q .
troyiert*, nicht aus ihnen ableitet’” und formuliert als Ausgangshypothese die An-

GE Ee ney5 uses und Fragmente], Ausgelassenes aus nahme, daB dieses Gesetz in allen Bereichender objektiven Realitat wirkt. Die von
28eo s. “Vg.auchFriedrichEngels, Ludwig Younis ider Ausgang der klassi- ihm entwickelte Aufgabenstellung formuliert Reiprich so: fas2 Doan vo

schen deutschen Philosophie, in: Marx, Engels, Werke Bd. 21.S. 294/205 solche Gesetze in allen Bewegungsformen der Materie zu finden und nachzuwei-

> Tsanch Trashy; Biaigkiik ast Naik; 2.2.0. 5: 482 sen, daB sie in allen Bereichen der objektiven Realitat mit Notwendigkeit wirken
31 ebd., S. 444—455
32 vgl. Die Beitrége zu Hegels Naturphilosophie in: Zum Hegelverstandnis unserer Zeit, hrg. 34 Friedrich Engels, Dialektik der Natur, a.2.0., 8. 501
von Hermann Ley, Berlin 1972; Helmut Korch, Hegels Naturphilosophie, in: E. Lange (Hrg.), 35 ebd., S. 502
Hegel und wir, Berlin 1970 | 36 ebd., S. 349
33 Friedrich Engels, Anti-Dithring, Vorwort zu der Auflage von 1885, a.a.0., S. 12 37 ebd., S. 348
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miissen." (ebd.). Von diesem Standpunkt aus begannen die Klassiker mit dem schauung zum abstrakten Denken und von diesem zur Praxis — das ist der dialek-
eigentlichen Studium einzelwissenschaftlicher Erkenntnisse der Naturwissenschaf- tische Weg der Erkenntnis der Wahrheit, der Erkenntnis der objektiven Realitét".*!
ten, wobei sie Hegels Hinweise folgten, ,daB die chemische Wissenschaft am um- Beziiglich der Gesetze der Dialektik formuliert Engels demgemas: Es ist also die
fassendsten und reinsten die Wirkung des Gesetzes des Umschlags von Quantitat Geschichte der Natur wie der menschlichen Gesellschaft, aus der die Gesetze der
In Qualitdt und umgekehrt beweist". (ebd.). Wahfend Marx sich vornehmlich mit pialektik abstrahiert werden. Sie sind eben nichts anderes, als die aligemeinsten
der chemischen Metamorphose der Minerale und Kristalle, also der Geochemie, Gesetze dieser beiden Phasen der geschichtlichen Entwicklung, sowie des Denkens
befaBt, untersucht Engels den Umschlag von Quantitat in Qualitat anhand der selbst.“?
Energieumsetzung bei chemischen Prozessen.® Aus diesen und anderen Unter- pie sténdige Entwicklung der Naturwissenschaften liefert stets neue ,Tatsachen*,
suchungen schiuBfolgert er, ,daB in der Natur, in einer fiir jeden Einzelfall genau mit deren materialistischer Interpretation Marxisten sich zu befassen haben. Auch
feststehenden Weise, qualitative Anderungennur stattfinden kénnen durch quanti- dabei gilt es Engels’ Bemerkung im Auge zu behalten, daB der Materialismus

,mit
tativen Zusatz oder quantitative Entziehung von Materie oder Bewegung (sog. Ener- jeder epochemachenden Entdeckung schon auf naturwissenschaftlichem Gebiet. . .

gie)“.” Der nichste Verallgemeinerungsschritt bewegt sich ebenfalls noch auf natur- seine Form &ndern” muB*. Demzufolge ware es ,Hohn auf den Geist des dialekti-
Wwissenschaftlicher Ebene, wenn Engels zum Ausdruck bringt, ,,daB alle qualitativen schen Materialismus..

..,
die Engelssche Methode diesem oder jenem Buchstaben

Unterschiede in der Natur auf verschiedene chemische Zusammensetzung oder auf bei Engels zum Opfer zu bringen".* Es ist vielmehr, wie Lenin betont, notwendig,
verschiedene energetische Zusténde zuriickzufithren sind“. (55). standig die ,Form*“ des Engelsschen Materialismus mit dem Entwicklungsstand der
In einem néchsten, vierten Schritt, wird sozusagen das Terrain der ,rein natur- Naturwissenschaften in Einklang zu bringen und systematisch den Nachweis zu

wissenschaftlichen" Abstraktion verlassen und mit dem Nachweis, daB das Gesetz fiihren, daB es keinen Widerspruch zwischen den Ergebnissen der Naturforschung
»mit Notwendigkeit in allen Bereichen der objektiven Realitét wirken muB* (55) eine und dem dialektischen Materialismus gibt.
philosophische Aussage getroffen. Diese aus der Verallgemeinerung einzelwissen- In der Auseinandersetzung mit den vielfaltigen Formen idealistischer Interpretation
schaftlicher Aussagen aus allen Gebieten der Wissenschaften gewonnene These der modernen Naturwissenschaften an der Hochschule gestattet es insbesondere
hat fiir ihre Gilltigkeit zweierlei zur Voraussetzung: erstens, ,daB die Bedingungen die Beriicksichtigung der Methode der Verallgemeinerung einzelwissenschaftlicher
fur sein (des Gesetzes; A. L.) universelles Wirken genau definiert sind“; dies ist, wie Erkenntnisse, wie sie von den Klassikern entwickelt wurde, begriindet jene Ver-
Engels im Anti-Diihring ausfiihrlicher darlegt®, dann der Fall, ,wenn innerhalb einer suche zurlickzuweisen, die die spezifische Form, unter der allgemeine Gesetz-
Erscheinung diese beiden sich gegenseitig bedingenden Eigenschaften (Quantitat méBigkeiten in der Natur auftreten, als giiltig auch fir die menschliche Gesellschaft
und Qualitat, A. L.) miteinander in einem bestimmten Stadium desWiderspruchs erklaren wollen. Die Bedeutung, die solche biologistischen Theorien nicht nur fir
existieren”. (56). Zweitens, daB nachgewiesen wird, ,daB die spezifischenWirkungs- das Selbstverstéandnis vieler Naturwissenschaftler, sondern als Herrschaftsideolo-
bedingungen dieses Gesetzes durch die jeweils konkrete materielle Struktur gege- gie gewinnen, macht eine wachsende Beschéftigung marxistischer Studenten mit
ben sind“ (ebd.), also von den qualitativ unterschiedlichen Bewegungsformen der Fragen des Verhaltnisses von Naturwissenschaft und Philosophie erforderlich.
Materie abhéngig sind. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Auseinandersetzung mit der Geschichte
Reiprich charakterisiert die von Marx und Engels angewandte Methodik der Ab- der Naturwissenschaften. Solange die Naturwissenschaften nur als Reflexion liber
straktion oder Verallgemeinerung einzelwissenschaftlicher Aussagen als

, reduktive einen bestimmten Bereich der objektiven Realitét verstanden und nicht im Zusam-
Methode" (461.). Ihr Kern besteht darin, daB vermittelt iiber die Praxis Aussagen menhang mit ihrer praktischen Bedeutung gesehen werden, Instrument bei der An-
des erkennenden Subjekts iber die objektive Realitat getroffen werden, aus denen eignung der Natur durch den Menschen zu sein, ist ihre eigentliche Bedeutung
unter Abstraktion vom Besonderen allgemeine Hypothesen gewonnen werden, die nicht erfaBt. Weil der Mensch sich die Natur aneignen muB, um existieren zu kén-
es erneut auf Objekte aus Natur oder Gesellschaft anzuwenden gilt und die hier nen, ist die Industrie . .. das wirkliche geschichtliche Verhaltnis des Menschen zur
ihre Giiltigkeit unter Beweis zu stellen haben. Diese Methodik wird von Lenin in Natur und daher der Naturwissenschaft zum Menschen“.* Die Geschichte der Na-
den ,Philosophischen Heften* folgendermaBen charakterisiert: ,Das Denken, das turwissenschaften liefert das Material, das den Zusammenhang zwischen wissen-
vom Konkreten zum Abstrakten aufsteigt, entfernt sich nicht... von der Wahrheit, schaftlicher Entwicklung und gesellschaftlichen Anforderungen belegt. Sie ist zu-
sondern néhert sich ihr. Die Abstraktion der Materie, des Naturgesetzes, die gleich die Geschichte der Entdeckung der ,neuen Tatsachen*, die fir die Uber-
Abstraktion desWerts usw.,mit einemWort alle wissenschaftlichen.. Abstraktionen windung des mechanischen und die Begriindung des dialektischen Materialismus
spiegeln die Natur tiefer, richtiger, vollsténdiger wider. Von der lebendigen An- Voraussetzung waren.

41 W. I. Lenin, Philosophische Hefte, in: W. I. Lenin, Werke Bd. 38, S. 160
38 vgl. Karl Marx, Exzerpte aus: Joseph B. Jukes, The Student's Manual of Geology, datiert 42 Friedrich Engels, Dialektik der Natur, a.a.0., 8. 348
vom Juni 1878 (unveréif.), nach Reiprich, S. 54 f., 129, 136; Friedrich Engels, Exzerpte aus: 43 Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Phllo-
Gustav Heinrich Wiedemanns, Die Lehre vom Galvanismus und Elektromagnetismus, Bd. | sophie, a.a.0., 8. 278
u. Il, datiert 1882/1883 (unverdff.), nach Reiprich, S. 65, 130, 136 44 W. |. Lenin, Materialismus und Empiriokritizismus, in: W. I. Lenin, Werke Bd. 14, S. 250
39 Friedrich Engels, Dialektik der Natur, a.a.0., S. 349 45 Karl Marx, Okonomisch-philosophische Manuskripte, in: Marx, Engels, Werke, Ergén-
40 vgl. Friedrich Engels, Anti-Diihring, a.a.0., S. 111—120 zungsband 1, S. 543
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" EIN GESPENST IN DER SPD

. gbergehen, auf scheinbar theoretischer Ebene die Auseinandersetzung mit der
Ein Gespenst geht um in der SPD

ile Theorie der SMK und seiner Vertreter in und auBerhalb der Jusos zu filhren. Auf

diese Weise versuchte man vor dem BundeskongreB der Jungsozialisten der so-

D genannten Stamokap-Gruppe eins auszuwischen, um der rechten SPD-Fiihrung zu

Ser staatsmonopolistische Kapltalismus oder Wary es Johano Strasser ,wurscht« demonstrieren, daB man mit dem ,Stamopak“? nichts gemein hat. Ankniipfend an
, »von welchem groBen Klassiker das kommt“ weit verbreitete antikommunistische Ressentiments von Agenten und Verschwérer-

Die Versf tm wollte und will man sich so taktische Vorteile in den innerparteilichen Aus-

bei veinsduRaiers JB Visors und Praxis der Stamokap-Gruppe einandersetzungen verschaffen.
'

-Informationsdienst Nr. 1/73 hat in der biirgerlichenPom Johofs Echo gefunden. Hat man dort die Theorie des staatsmonopo- Das Gkonomische Monopol, das Ist der Kern der ganzen Sache“®
italismu i i

i

N

von
,Welt", re us(SA Oe ssomiioh ignoriert, so stopft man nun die Spalten pie Kritik Strassers bezieht sich hauptséchlich auf das Hamburger Strategie-Papier,

SMK innerhalb der SPD und besWi or Auseinandersetzung um die Theorie des das von der Landeskonferenz der Jusos am 27.11.1971 beschlossen wurde. Die

herrschende Klasse bewegon Do oy bei den Jusosvoll. Die Griinde, die die Tatsache, daB dieses Papier 14 Monate vor dem Strasser-Aufsatz erschienen ist,
nend mehr pas Eo useinandersetzung um diese Theorie anschei- erst jetzt aber fir den Bundesvorstand der Jusos aktuell und diskussionswiirdig
machen vor dem Hintergrund Seyenzikinos als bisher, lassen sich nur ausfindig wird, erhartet unsere Aussage (ber die Funktion des Strasser-Papiers. Die Aus-

die mit der Vorbereitung des Bu en er Differenzierungsprozesse in der SPD, einandersetzung um die Theorie des SMK begann jedoch laut Strasser schon auf

teitages der SPD? an Scharfe po, eskongresses der Jungsozialisten! und des Par- dem Hannoveraner BundeskongreB zur politischen Okonomie und Strategie, wo
Im folgenden Beitrag soll os So nen haben. von seiten des Bundesvorstandes alles darangesetzt wurde, den Begriff des

verschiedene Strémungen innerh go gehen, anhand des ©. a. Strasser-Papieres ‘Monopols-. .. in den Strategie-Thesen nicht erscheinen zu lassen, weil man befirch-
sen und das eklektische Kong

alb der Sozialdemokratiedeutlich werden zu las- tete, mit der Ubernahme dieses Begriffs sich der ,Stamokap*-Theorie auszulie-

munistischer TheoremeStraos omerat verschiedener, teilweise dezidiert antikom- fern...” Statt dessen wurde in These 3 die Monopolisierung der kapitalistischen
Bre

ers aus marxistischer Sicht einer inhaltlichen Kritik Wirtschaft mit ihren Konsequenzen beziiglich einer weitgehenden Ausrichtung der

Staatstatigkeit nach den Interessen der groBen Konzerne beschrieben.

Der Zi
Dies ist laut Strasser kein ,,fauler KompromiB“ gewesen, sondern ,spiegelt die Fa-

er Zweck des Strasser-Papiers higkeit der Jusos (wider), eine komplexe gesellschaftliche Wirklichkeit auch dif-

elim Varwe puss Absicht des Papiers, daB diese Stellungnahme
,aller- Be ra, statt sie tiber den Leisten einer vorgefaBten vereinfachten

zu fuhren sollte, irgend jemanden anzupr: ug ech bode
eorie zi A

auf der ersten Seite als unglaubwiirdig. So wird awn sich schon Nun sind natiirlich auch wir Marxisten um eine wissenschaftliche Analyse der kon-
dab sie auf der ,Linie des Bundeszentralrates (jetzt Bundesvorstungerunierstellt, kret-historischen Widerspriichlichkeit des gegenwrtigen Kapitalismus bemiht. Im
der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialist : Tri

andes) innerhalb
Gegensatz zu Johano Strasser jedoch, trennen wir nicht die ,differenzierte Wirklich-

nierung (entfalten) und zum Teil mit aa Oetyr tawuan Frakiio- keit* von der Theorie, sondern bedienen uns der marxistischen Methode des Auf-
offen oder verdeckt gegen die Jusomehrheit und B. a

n Organisationen, steigens vom Abstrakten zum Konkreten. In der Einleitung zur Kritik der politischen
(arbeiten)“4. Und die im Vorwort sich selbst on espe dofJusc-Gremien Okonomie schreibt Marx: ,Es scheint das richtige zu sein, mit dem Realen und

setzungen fair zu fithren"s, erweist sich aals ase Ass Susgnanisy Konkreten, der wirklichen Voraussetzung zu beginnen, indes zeigt sich dies bei
auf der nachsten Seite behauptet, ,daB die Unterscheid

» Wenn der Verfasser naherer Betrachtung (als) falsch. Die Bevélkerung ist eine Abstraktion, wenn ich
rie fiir die bewuBte ,Vorhut desProletariats’) sin han zum Beispiel die Klassen, aus denen sie besteht, weglasse. Diese Klassen sind
i

: Bo ' tir ; © © .

DUrmiuasersMasts) es den AuBenstehenden nicht aEuan: nicht kenne, auf denen sie beruhen,
» ommen, was die ,Stamokap‘-Vertreter selbst ernsthaft Fi

fiir richtig h, i
i

8 V ngspunkt konnte ‘Marx schon im ,Elend der Philosophie” die

Hat ene ind a boii aliennah Ren nojieryStonts. Ao A ae erkennen. , Das Monopol py Kon-
verschworerhafte und hinterlistige Taktik herau 1

entlarvt und seine kurrenz, die Konkurrenz erzeugt das Monopol. Die Monopolisten machen sich

1 Der Bundesk

sgestrichen, kann man nun dazu Konkurrenz, die Konkurrenten werden Monopolisten'2,” Und nachdem er im dritten
r Bun

—

30s Itmawmy 2mstat | Heig ke Band 23, Berlin 1968, Seite 34
. Strasser, Zur TI i

" .
. 1. Lenin, Werke Ban

,
Berlin

,
Seite

Juso nfomaiondionet173 Sets1° der .Stamokap“-Gruppe bei den Jungsozialisten, in: 8 Strasser, a.a.0., Seite 2
ebenda

6 a.a.0., Seite 2 5] ey sue 631
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and des ,Kapitals" die B i a
"

hatte, konnte usdie gasesda anita Skonomisch begriindey len Konkurrenz entspricht die Demokratie. Dem Monopol entspricht die politische

lich nachweisen?s.
das Monopol" wissenschaft. peaktion . . . Sowohl in der AuBenpolitik wie auch gleicherweise in der Innenpolitik

Engels ko! : Bi

rebt der Imperialismus zur Verletzung der Demokratie, zur Reaktion. In diesem

provesses Te I ener Synisde Beobachtungen des Zentralisations. Se ist unbestreitbar, daB der Imperialismus ,Negation‘ der Demokratie, Uber-

bestitigen:, In den Trusts schiagt di
Deu sct#and die Erkenntnisse Karl Mary: haupt der ganzen Demokratieist.”

in seiner Schrift ,Die ry ik Konkurrenz um ins Monopol”, heit eg pie Geschichte ist hier der beste Beweis fiir die Falschheit der Kautsky'schen Auf-

schaft® g des Sozialismus von der Utopie zur Wissen. fassung des Monopols. Der Erste Weltkrieg, die Geschichte der Weimarer Repu-

i
: |

lik, der Faschismus auf deutschem Boden haben die Aggressivitat und Raubpolitik

war$3130andisseBainiissy von Marx und Engels ankniipte, als er zy Bi deutschem Imperialismus dokumentiert und die Erniedrigungen, die die

Entstehung von wR Aa i
wichtigsten kapitalistischen Landern die deutsche Arbeiterklasse im Faschismus erdulden muBte, die umfassenden Angriffe

Im JImperialismus als a o on ichen Monopolen Tatsache geworden war, auf ihre sozialen und politischen Rechte waren Ausdruck der reaktionéren und

CO Tn eyoyS aha desKapitalismus* weist er auch gleich. demokratiefeindlichen Politik des Monopolkapitals nach innen.

polisierung der Rr joo ¥ Kapitalismus dasStreben nach der Mono- piese Politik hat nach der Restaurationsperiode in der BRD ihren Fortgang ge-

nien und nach Gewalt und Aggre
un es Bodens, nachAusplinderung von Kolo- funden durch verstarkte Aufristung, Entstehung des militarisch-industriellen Kom-

ToRol
9gr ssion nach auBen wie nach innen beinhaltet plexes, durch die NATO-Treue aller bisherigen Bundesregierungen und die Politik

ie re onopoltheorie geht heute davon aus, daB es, durch die Jagd des gegentiber den Landern der sogenannten ,Dritten Welt". Und die Streikverbote in

er,
ch Monopolprofit — entscheidendes dkonomisches Merkmal des kapi- den 50er Jahren, das Verbot der FDJ und der KPD, die Notstandsgesetze, die ver-

alistisch en Monopols — den auf dem Durchschnittsprofit beruhenden Mechanismus schériten MaBnahmen zur Aufrechterhaltung der ,inneren Sicherheit" und die Be-

untergrabt, derdie einzelnen Produzenten spontan den Gkonomischen Gesetzen rufsverbote sind Beweis fiir die brutale Unterdriickung demokratischerBestrebun-
Sp ‘handeln lies und die Verteilung des Profits entsprechend derKapitalgréBe gen unter den Massen und die Richtigkeit der Leninschen Imperialismustheorie.

Pane Sone der freienKonkurrenz in der Okonomie, der die biir- Die Hamburger Jusos, die das Monopol in seiner Einheit von Okonomie und Politik

Se iis 3 2 und Demokratie entsprach, treten die konomische und begreifent® sind deshalb in der Lage, den Kampf um mehr Demokratie einzuordnen

a3a und Gewalt der Monopole. Diese bringen die inneren in den Kampf gegen das Monopolkapital®®. Strasser jedoch trennt wie Kautsky

ber als Z
er kapitalistischen Produktionsweise den Produzenten gegen- Okonomie und Politik. Jener trennt die Politik von der Okonomik, Strasser die

;

als Zwangsgesetze des Handelns zur Geltung. Okonomik von der Politik. Indem er wie Baran, Sweezy und Mandel das Monopol
Es ist das wesentliche Verdienst Lenins, in seiner Imperialismusanalyse das Mono- ~~ nur unter dem Gesichtspunkt der Konzentration und Zentralisation betrachtet, ver-

pol als Einheit von Okonomie und Politik gefaBt zu haben. Scharf hat er deshalb wandelt er damit unter der Hand die politische Okonomie in eine reine &kono-

Kautsky kritisiert, der den Imperialismus nur als eine besondere Form der Politik mische Theorie und muB sich deshalb den gleichen Vorwurf wie Kautsky gefallen

betrachtete: »Wesentlich ist, daB Kautsky die Politik des Imperialismus von seiner lassen: ,Das Resultat ist biirgerlicher Reformismus statt Marxismus."* 2

Benn trennt. . ow kommt so heraus, als ob die Monopole in der Wirtschaft
waren mit einem ni isti i agi .

nexionistischen Vorgehon in fsJanspoisson, nicht gewalttatigen, nicht an- Dein Staat, das unbekannte Wesen

Das Streben der M isi
a )

| Ist Strasser nun schon einer im Kern nach biirgerlichen Auffassung des Monopols
wachsende innereEhpon?oe oagptiois lus die aufgesessen, so verwundert es nicht, wenn es ihm in der Staatsfrage genauso geht.
ner sozialen Basis auf der anderen Seite, muBte dazu fihren, daB

inden ro Wihrend die Hamburger Jusos in ihrem Papier richtig feststellen, daB derStaat
kapitalistischen Landern seine Herrschaftsmechanismen von magli ergingalien stets Instrument der herrschenden Klasse ist"®, bezeichnet Strasser diese Vor-

a 8

glichen Einfliissen on

demokratischer Krafte abschirmt und die biirgerliche Demokratie offen od [ Sling kugsipand ols joist

steckt abbaut. Ist also in den kapitalistischen Landern das Monopol 5 ul Vere Derdieser Auffassung zugrunde liegende undialektische Systembegriff [48tals eine
stande gekommen, so schaltet und waltet es mit Milliarden, so on a £ { planvolle, im Profitinteresse der Moriopole gesteuerte gesamtgesellschaftliche Ent-

absoluter Unvermeidlichkeit alle Gebiete des &ffentlichenLebens LN
ai | wicklungerscheinen, Vas in Windiogrei ein naturwlichsiger Brozes ni all seiner

«Der politische Uberbau (ber der neuen Gkonomik, iiber dem IN
inneren Widerspriichlichkeit ist. Diese Widerspriichlichkeit der kapitalistischen Ge-

Kapitalismus ist die Wendung von der Demokratie zur politischen Reaktion. Der
17 LW 23, S. 34

13 MEW 25, S. 454 18 Hamburger Strategie-Papier der Jungsozialisten, Hamburg 1971, Seite 4

fpsoo hr
16 LW 22, 8. 211 21 Dies wollen wir im folgenden belegen

i” 22 Hamburger Strategie-Papier, Seite 7
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Soicheliche: auch der Staatstatigkeit an und pragt die Struktur des Staats- {ums und des States", im ,,Anti-Dihring" und nicht zuletzt im ,Kommunistischen

Kann man hier nur vermuten, was fiir Strasser hinter diesen AuBer panies disseRageinmaried indenora atoms bzw.

wird deren Aussage schon viel klarer in ei y 8
erungen steckt, Nie wur

! i

i

:

Detlev Albers, Mitvertas 5
einemStreitgesprach zwischen ihm und Reformismus deutlicher als in dieser Frage.Wer leugnet, daB die Staatsgewalt

Yori
) ser des Hamburger Stéategie-Papiers, in der Zeitschrift stets Instrument der herrschenden Klasse zur Niederhaltung der unterdriickten

. A Klasse ist, verbreitet lilusionen dber den Charakter des Staates und konzediert da-

Strasser: ... Die Mehrheit der Jusos hat die These, der Staat sei ein Instrument mit die Maglichkeit, daB die Arbeiterklasse von innen heraus, ohne den Sturz der

der Monopole, zwar abgelehnt. Aber sie war sich iiber das kapitalistische Wesen Herrschaft der Bourgeoisie, ohne Eroberung der politischen Macht, den Staats-

dieses Staates vollig klar. Worum es ging, war der Begriff Instrument!. . .
apparat tibernehmen konnte. Er findet sich somitwieder in einer Reine mitBernstein,

Albers: Und das ist eine Erkenntnis, die seit iiber hundert Jahren im Mittelpunkt Kautsky, Scheidemann und Ebert, bis hin zu Kurt Schumacher, all denjenigen also,

marxistischer Analyse steht. die in der Vergangenheit die Geschéifte der Bourgeoisie betrieben haben und die

Strasser: Das ist mir vllig wurscht. . .

Arbeiterbewegung von ihrem eigentlichen Ziel — Sturz der kapitalistischen Ausbeu-

Albers: Gut, dann ist dir eine marxistische Position wurscht. Wir sind schon immer
terordnung — abgelenkt haben. Folgerichtig zeigte sich auch die groBbiirgerliche

davon ausgegangen, daB hier von uns eine marxistische Position gegeniiber re- [
,FAZ" von den AuBerungen Strassers hell entziickt. Unter der Uberschrift ,Scheide-

formistischen Vorstellungen des gegenwértigen Bundesvorstandes formuliert wird. wasser Stamokap" schrieb sie: ,Ahnlich wie friiher stets mit der Frage Wie stehst
Strasser: LaB mich mal ausreden — das ist eine These, die ich fiir falsch halte, du zur Sowjetunion?* Verbiindete und Gegner unterschieden, kbnnen jetzt Demo-
und wenn ich was fiir falsch halte, ist es mir wurscht, von welchem groBen Klassiker kraten mit der Frage ,Was haltst du vom Staat?* die Linken erkennen und ein-

das kommt®.
..

ordnen. Zufriedenstellend beantwortet hat sie der Bundesvorstand der Jungsozia-

Um MiBverstandnisse zu vermeiden, sei hier angemerkt, daB der Begriff ,Instru- listen, als er sich von der Stamokap-Lehre mit dem Bemerken abgrenzte, daB die

ment” natirlich nicht impliziert, daB die herrschende Klasse die Staatsmacht be- Staatstitigkeit ,auch in hochmonopolistischen Volkswirtschaften daswiderspriich-
liebig einsetzen kann. liche Ergebnis vieler verschiedener Kréfte und Absichten ist‘. Das geniigtvollkom-
Die Geschichte der Arbeiterbewegung hat gezeigt, daB die Arbeiterklasse dem

men. Die Antwort zeugt sogar von mehr Staatsverstandnis, als heute manche ha-

Staat ganz bestimmte Zugestandnisse abtrotzen kann. So hat sich das Proletariat ben, die allzu lange auf der Suche nach einem Versténdnis der Gesellschaft’
bereits im 19. Jh. wichtige Verbesserungen seiner sozialen Lage mit den Sozialver- diese dem Staat Giberordnen, iberstiilpen wollten.“*

sicherungsmaBnahmen unter Bismarck erkampft, in der Weimarer Republik den
Das geniigt in der Tat vollkommen. August Bebel hatte recht, als er die Mit-

Acht-Stunden-Tag und iiberhaupt erst das Recht, daB seine Massenorganisationen glieder seiner Partei ermahnte: ,Wenn der Feind euch lobt, habt ihr einen Fehler

die Gewerkschaften, als Tarifpartner gesetzlich anerkannt wurden.
’ gemacht.”

Des ESaemis aweiterhin Staat und Monopole

klasse verwaltet“.” Solange es Klassen in unserer ba Haben wir bis jetzt also gesehen, daf Strasser im Kern dem birgerlichen Monopol-
ékonomischen und politischen Interessen gibt, ist eine scheinbar iiber der G 2 und Staatsbegriff aufgesessen ist, wird es jetztdarauf ankommen, nachzuweisen,
schaft stehende Macht nétig, die Konflikte dampft und innerhalb der loom daB er das Verhiltnis von Staat und Monopolen, wie es die Theorie des SMK faBt,

der kapitalistischen Gesellschaftsordnung halt. Deshalb schrieb Engels im ,Ur- isiscywiedergibt. te od :

sprung der Familie, des Privateigentums und des Staates“: ,Da der Staat will Seiner Meinung nach wird in dieser Theorieder Staat ,zumbloBen Instrument der
den ist aus dem Bediirfnis, Klassengegensitze im Zaum Zu halten, da er ab

Monopole versimpelt und das, was inWirklichkeiteinweitgehendnaturwiichsiger
gleichzeitig mitten in diesem Konflikt der Klassen entstanden ist so | tor i ion ProzeB ist, scheint in der ,Stamokap'-Theorieals eineplanvoll im Profitinteresse

Regel Staat der machtigsten, ékonomisch herrschende Klasse, dievertCe oi o |

yrissonopele (nde Agitation Zumgist personifiziert zu wenigen Monopolherren)

auch politisch herrschende Klasse wird und so neue Mittelerwirbt Tr at gesteuerte gesamtgesellschatliche Entwicklung ..
. .

tung und Ausbeutung der unterdriickten Klasse." Da8 die Staatsfrage fi i" el oa Wer hier jedoch den Staat zumbloBen Instrument der Monopole versimpelt, ist

Engels im Mittelpunkt ihrer Analyse stand, zeigt sich daran, da si
9! ow arxupy lediglich Strasser. Die Theorie des SMK ist niemalsvon solchenmechanischen Vor-

in Frankreich", im
,Achtzehnten Brumaire®, in der, Kritik Ss en rgerkrieg stellungen ausgegangen.Die Beratungder kommunistischen und Arbeiterparteien

in der ,Kritik des Programms von 1891“, im,,Ursprung d
othaer Programms in Moskau 1969 hat den SMK definiert als die .Vereinigung der Macht der Monopole

» im, Ursprung der Familie, des Privateigen- mit der Macht des Staates zu einem einheitlichen Mechanismus®*“, der gemas eige-

23 Strasser, a.a.0., Seite 3
nen Modalitaten funktioniert. Es gibt also weder eine Trennung von Staat und

24 konkret Nr. 8 vom 15. 2. 1973
25 MEW 4, Seite 464

27 FAZ vom 31.1.1973

26 MEW 21, Seite 166/167
28 Strasser, a.a.0. S. 11

76

29 zit. nach P. Boccara, Zum staatsmonopolistischen Kapitalismus, in: SoPo 11, Seite 17
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Monopolen, noch ordnet si i
ini

des Staates mit der Mich das eine gnanderenunter.Vereinigung der Macht sufe.™ Trotz des geringen Grades der Entwicklung der Produktivkréfte zu Leb-

heitlichen Mechanisms Widers ona on ie! vielmehr, daB es in diesem ein. seiten Marx’ und Engels’, konnten beide schon die Tendenz zu dieser Entwicklung

Mot oat
SP! nd Reibungen gibt. So haben verschiedeng [kennen. So schreibt Marx im dritten Band des Kapital“ im Abschnitt Gber die

polfraktionen oft verschiedene Interessen, die es in gegenseitiger Konki @
i ion:

renz um den EinfluB auf den Staat durchzuset ° es ing ger Konkur. Rolle des Kredits in der kapitalistischen Produktion:

des Profitsystems als Ganzem kann rao gl:DieSites uy Bilson
ist dies (die Monopolisierung, D. E.) die Aufhebung der kapitalistischen Pro

systems a

iche MaBnahmen erforderlich Es hy, 1 Ee

-

——" die nicht direkt von unmittelbaren Profitinteressen ausgehen, ihnen sogar guktionsweise innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise selbst und daher

zuwiderlaufen ké 30, i
sii

1 il i
-

pid io ig )
. } :

ein sichselbst aufhebenderWiderspruch, der prima facie alsbloBer Ubergangs:
» inigung der Riesenmacht des Kapitalismus mit der Riesenmacht des punkt zu einer neuen Produktionsform sich darstellt. Als solcher Widerspruch stellt

Staates zu einem einzigen Mechanismus“*! war notwendig geworden, weil die or sich dann auch in der Erscheinung dar. Er stellt in gewissen Sphéren das

enorm gewachsenen Produktivkréfte schon nicht mehr mit dem dem Kapitalismus Monopol her und fordert daher die Staatseinmischung heraus."
seinem Begriff nach geméBen Profitm i i i izelkapitale aSor atSiaessditch gis oy Wirkung der Ein- und Engels in seiner Schrift ,Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur

schattliche Anwendung, aber ihreSUS is hin i 2 verlangten gesell- Wissenschaft“: ,So oder so, mit oder ohne Trusts, muB schlielich der offizielle

Profit ab. Der MaBstab d :

g hing angt nach wie vor vom Reprasentant der kapitalistischen Gesellschaft, der Staat, die Leitung der Pro-
- Der MaBstab der Produktion erfordert deshalb zunehmend langfristi [ PUNE

i i

Dispositionen, gréBere Kontinuiti AR ; °

ge duktion Ubernehmen... Ich sage muB. Denn nur in dem Falle, daB die Produk-
p , groBere Kontinuitat, PlanmaBigkeit, systematische und regional weit. i i i irkli

greifende Organisation und Beschaffung, Produktion und Ab: : on
tions- und Verkehrsmittel der Leitung durch Aktiengesellschaften wirklich ent-

Sicherheit des Mark
,

¢

un satz, eine gewisse wachsen sind, daB aber die Verstaatlichung dkonomisch unabweisbar geworden,
les Marktes als Voraussetzung der Kapitalanlage, eine Sicherung der in di i i i i

Kapitalanlage durch Einschrankung der Konkurrenz. Der MaBstab der Produkt
nur in diesem Falle bedeutet sie, auch wenn der heutige Staat sie vorbereitet,

der Umfang der Kapit : i
i

roduktion, einen konomischen Fortschritt, die Erreichung einer neuen Vorstufe zur Besitz-
g der Kapitalanlage erforderte, die Produktion und Realisierung von Pro- i ivkra i i i i

fit langfristi ich s
ergreifung aller Produktivkrafte durch die Gesellschaft selbst... Die Arbeiter blei-

gfristig zu sichern. Das Monopol entsprach den von den Produktivkraften ge- i i i altnis wi i

setzten neuen Bedingungen fiir die Profitproduktion in ei besti
ben Lohnarbeiter, Proletarier. Das Kapitalverhaltnis wird nicht aufgehoben, es wird

seine eigene Kapitalmacht begrenztenES piad n einem bestimmten, durch vielmehr auf die Spitze getrieben. Aber auf der Spitze schlégt es um. DasStaats-
Auchdieser Rahmen wird bald zu eng. Der Widerspruch bestand darin, daB die En Be tes Konflikts, aber es birgt in

Prof tvings,dielangst entwickelt genug waren, um den eigentlich menschlichen
a ' o

Burak derProduktion 2 verwirklichen, nach wie vor aber in die Schranken des Die oben beschriebene Herausbildung des SMK, in der sich der heutige Kapitalis-

rofits gebannt waren.
nn }

mus noch einmal die Form schafft, in der sich seine Widerspriiche bewegen kén-

Hinzu kommt, daB das Beispiel des siegreichen Sozialismus und seine politischen, nen, und sein Charakter als unmittelbare Vorstufe des Sozialismus, widerlegen

sozialen, Skonomischen und militérischen Riickwirkungen auf die kapitalistischen auch die Strassersche Behauptung, daB die ,Stamokap'-Theorie die Rationalitét

Lander und die sich entfaltende nationale Befreiungsbewegung den kapitalisti- des kapitalistischen Systems und seine Mdglichkeiten zur Rationalitatssteigerung

schen Grundwiderspruch aufs &uBerste verschérft und zugespitzt haben. Eine (iiberschatzt)" und die immanente Krisenhaftigkeit des kapitalistischen Systems. ..
kaprsistiasie #Losung” dieser Widerspriiche konnte nur in einer hdheren Stufe kaum oder gar nicht beriicksichtigt".
ler Monopolisierung b i i i

i i

pots te —— fraseTisMonssofisiesuny im MaBstab des Privatmono- Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: Alle einschlégigen wissenschaftlichen

ie tem geselisdatichon Ghartoar pe a im MaBstab der Gesellschaft, Arbeiten enthalten ausfiihrliche Abschnitte {ber den SMK als Ausdruck der allge-

gungen des nationalen undaa he u kraite und den neuen Bedin- meinen Krise des Kapitalismus, iiber die Widerspriiche und Labilitat seiner Ent-

aa ai

en Klassenkampfes Rechnung tragt. Diese wicklung, liber den Krisenzyklus in der heutigen kapitalistischen Wirtschaft. Gerade

on tufe darMonapalisiarung konnte nur der Staat verwirklichen. Das direkte im ,Imperialismus der BRD", den Strasser mehrmals fiir die ,Beweiskraft" seiner
rmanente in die & i i

: : "

ugpa |
=ingreifen des Staates in die konomischen Prozesse, seine Ver- Aussagen heranzieht, wird ausfiihrlich darauf eingegangen, daB im SMK neben

ng in eine 6konomische Potenz wurden unvermeidlich. | i i i q ita

Gleichzeitig beschleunigt der SMK di ! . |

den zyklischen Krisen die permanente Nichtauslastung der Produktionskapazitaten,

clin om 6 > wo Herausbildung aller materiell-Gkonomi- Finanz- und Wahrungskrisen, Inflation, permanente Agrarkrisen und Strukturkrisen

ba A SE Busse ganze fir denSozialismus. Er ist ,die immer mehr an Bedeutung gewinnen. Ein Blick aufs Inhaltsverzeichnis geniigt, um
itung des Sozialismus, seine unmittelbare Vor- |

das zur Kenntnis zu nehmen.

x Heininger/Hess, Die Aktualitit der Leninschen Imperialismustheorie, Ffm 1970,
33 LW, 25, Seite 369/37032 vol Fess:Monopol, Rationalitét und. glelchgewichl
3 Mow 23, 3.4%

Digest, 3/1971,Seite 58/59 Seingonisioges Wackstum, in: Manis % Sr Et
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Das Privatelgentum als Lebensstil pasismacht und Selbstorganisation |
Ein zweiter Blick auf das Inhaltsverzeichnis miiBte Strasser auch veranlass je aber sieht nun die sozialistische Strategie der Jusos aus?en, sej. iea! PA

h :

nen Vorwurf zuriickzunehmen, daB diese Theorie die Herrschaft desKapitals we Se frangiges Ziel im Rahmen der Doppelstrategie ist laut Strasserdie Entwicklung
die direkte Ausiibung 6konomisch-politischer Macht durch die Monopole reduzie ger Basismacht". Diese Strategie ist von den Jusos deshall entice)! anion
und der vielféltigen ideologischen und strukturelfen Vermittiungen von Horrid, well fir sie der Sozialismus nur das Werk der Arbiter selbstisein kann, so ih
das was Marx das ,Privateigentum als Lebensstil‘ nannte, génzlich auBer Betrachy nicht aufgrund zentralisierter Entscheidungen einer selbsternannten Avantgarde
1aBt 7, t

des Proletariats dekretiert! werden kann“ét,
cor, Vichoove

i
|

riff Basis nirgendwo erlautert wird, kann man aus den Han -

Die Theorie des SMK leugnet nicht, da die- 6konomisch-politische Macht des Gost) derBeSr pA Okonomie und Strategie 1971“ entnehmen, daB
Monopolkapitals und die gegenseitigeDurchdringung und Vereinigung von Mono. snes die schrittweise Organisation gewerkschaftlicher Gegenmacht im Produk-
polen und Staat durch vielféltige ideologische, sozialstrukturelle, institutionel|. a esektor= gemeint ist. Der Grundwiderspruch der kapitalistischen Gesellschaft
organisatorische Faktoren vermittelt ist und diese Vermittiungen von Bedeutung on aber auch auBerhalb des Produktionsbereichs (Betrieb) im Reproduktions-
sind, wenn es darum geht, eine sozialistische Politik zu entwickeln. Aber zu einer eich (Wohnen, Bildung, Erholung, Verkehr) auf, so daB die dort auftretenden
solchen Politik kann man tiberhaupt nicht kommen, wenn man gerade den grung. Desrepriiche ebenfalls zum Ausgangspunkt fiir Systemkritik gemacht werden
legenden Zusammenhang des gesamten Systems— die Macht desMonopolkapitals on Die Doppelstrategie stellt deshalb den Jusos die Aufgabe: — auf der

ura gen©pad des Staates als sein Herrschaftsinstrument — negiert oder on Seite: punktuelle Selbstorganisation von fallweise Betroffenen zuinitiiereng: isiert.
und durch Effektivitat und Kontinuitat zu gewdéhrleisten, — auf der anderen Seite:

Es ware toricht zu behaupten, daB kapitalistische Herrschaft nicht wesentlich auf durch den so entstehenden Druck die Partei und die Institutionen £3 zwingen,die
der »Stiftung und Erhaltung bestimmter Konsumgewohnheiten, auf der Manipula- Bevolkerungsinteressen wirksam zu vertreten und durchzusetzen.” Praktischwird
tion vonBedurfnissen und Meinungen und auf dem komplizierten System gestufter dies in ,Burgerinitiativen, Aktionsausschiissen, Basisgruppen, Wohngemeinschaf-
Abhéngigkeiten in Betrieb, Schule, Verwaltung, Familie, usw."s beruhe. Aber man ten, Arbeitskreisen, Mieterréten, etc."%.

! . i

muB sich auch fragen, warum das Kapital Konsumgewohnheiten stiften, Bediirf- Natiirlich begriiBen auch Marxisten Birgerinitiativen, Mieterréte, Aktionsaus-
nisse und Meinungen manipulieren und hierarchische Strukturen erhalten kann. ( schilsse, etc. als Ausdruck verstarkten antikapitalistischen Bewilissiy in der

3
( 5 ender Bereitschaft, fir ihre Interessen

Die Antwort darauf gab Marx schon 1845 in der ,Deutschen Ideologie”, wo er ovaiiesn iy der BRD und deren wachs
:

. ; ( einzutreten.
.

iShs daB «die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesell-
Wir sind jedoch nicht der Meinung, daB durch ,gewerkschaftliche Gegenmacht im

schaft ist, zugleich ihre herrschende geistige Macht (ist). Die Klasse, die die Mitte!
ti ektor” und ,Selbstorganisation von fallweise Betroffenen* allein der

zurmateriellen Produktion zu ihrer Verfiigung hat, disponiert damit zugleich iiber Produ jones Kampft Orden kann, geschweige denn gar durch eine biirgerliche
die Mittel zur geistigen Produktion, so daB ihr damit im Durchschnitt die Gedanken Se er it) SPD. deren Fiihrung heute fest auf den Positionen des
derer, denen die Mittel zur geistigen Produktion abgehen, unterworfen sind."* AE ES Kapitalismus steht.. © . hy a = atsmo .

iMarx fiihrt hieralso dieErscheinungsformen kapitalistischer Herrschaft zuriick auf oyI noch Selbstorganisation der Betroffenen kann heute den Kapi-
ihr Wesen,auf disBane desKapitals als geselischaftliches, in der Produktion

talismus stiirzen, der seine ganze Macht im Staat zentralisiert. Der zentralisierten
begriindetes Verhaltnis, und der es verkérperndenKlasse, der Bourgeoisie. undorganisierten Macht und Gewalt des Staatsapparates kann dasProletariat
Wer wie Strasser diese Erscheinungsformen von der Okonomie trennt und die deshalb nur genauso zentralisiert und organisiert entgegentreten. Das sind auch
Skonomische Basis aller derartigen Erscheinungen und die politisch-konomische die Lehren der Novemberrevolution von 1918/18 und der Niederlage der deutschen
Konzentration im heutigen Staat nicht sieht oder unterschitzt, , kann auch an allen Arbeiterklasse, als die junge KPD damals noch zu schwach und ungefestigt war,
sich aus den Herrschaftsverhéltnissen ableitenden Ubeln nur als Symptomen her- um dem Kampf der Arbeiterklasse Richtung und Ziel geben zu kénnen. So konnte

umkurieren, d. h. er bleibt in einer sozialreformistischen Praxis stecken. Man muf die Noske-Soldateska die vereinzelt ausbrechenden Aufstédnde und die Raterepu-
die ,Vermittlungen’, alle sozialen, politischen, geistigen Auswirkungen der mono- bliken in Bayern, Berlin und Bremen niederschlagen. Die zentralisierte Staats-

polkapitalistischen Macht bekampfen. Aber man wird sie konsequent und effektiv gewalt erwies sich in der Novemberrevolution den zersplitterten Kampfen der

nur bekampfen kénnen, wenn man sie als Ausdruck des Systems faBt, wenn man Arbeiterklasse lberlegen.
in ihnen das System bekampft."* Das Proletariat kann nur dann eine unbesiegbare Kraft werden, wenn seine

i
..0.

Seite 4g Pa 24.0. Seite 4 a Sea iahon Okonomie und Strategie, Hannover 1971, These 21

Loy Ge
A eifstein, Zur Theorie des Staatsmonopolistisch in: Bla

deutsche und internationale Politik Nr. 4/73, S. 2% Blisdisn Kepialisnwis, in: Biter 108 45 These 54
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sideologische Vereinigung aufgrund der Prinzipien i i
i

elle Einheit der Oryaa Millionen Ines Qurcndig mater Esist dis histories] Mission] dsr Exe in des BADNImASzezelidey prokisien
klasse zusammenschweiBt“46. Denn

,das Proletariat besitzt keine andere Waffe im OrganisationdesKiassenkampfesdie kémpferischeVertretung io Intsvessen der

Kampf um die Macht als die Organisation,“ Arbeiterklasse zu sein und ihrem KampfRichtung undZiel zuverleihen.
Und genau in diesem Sinne schrieb Engels 1889 ap Gerson Trier:

, Damit am Tage per MSB‘SpartakusweiBdeshalb bh die Notwendigkeit der DKP, mitderer durch
der Entscheidung das Proletariat stark genug ist z siegen, ist es notig — und das diegemeinsamefpanisiiseineThoarie, gas ssaislistische Zis)jaddie Demainzarse
haben Marx und ich seit 1847 vertreten, daB es eine besondere Partei bildet antimonopolistische Orientierung im Hochschulkampf solidarisch verbunden ist.

getrennt von allen anderen und
il

i

8

senpartei."*
nd nen entgegengesstzt, eine selbstbewubie Kiss.

wie Genosse Strasser sich den antimonopolistischen Kampf vorstelit

Aufgabe dieser selbstbewuBten Klassenpartei wird es aber zunichst sein miissen, Gerade aber gegen die antimonopolistische Orientierung, die den MSB mit der
die sozialistische Ideologie in die Arbeiterkiasse hineinzutragen, denn weder durch DKP im politischen Kampf eint, polemisiert Strasser besonders. Seiner Meinung
Basismacht noch durch Selbstorganisation kann KlassenbewuBtsein im Proletariat nach hat der antimonopolistische Kampf ,mit der Aufgabe sozialistischer BewuBt-
entstehen, geschweige denn von selbst. seinsbildung nur sehr wenig zu tun“*® und kann nicht ,emanzipatorisch" sein, ,das
Der Marxismus ist schon immer davon ausgegangen, ,daB die Arbeiterklasseaus- heiBt nicht das BewuBtsein schaffen, das allein den Aufbau des Sozialismus
schlieBlich aus eigener Kraft nur ein tradeunionistisches BewuBtsein hervorzubrin- ermdglicht“.* Denn ,ist es mit Hilfe dieses Bindnisses, in dem die Organisationen
gen vermag, d.h. die Uberzeugung von der Notwendigkeit, sich in Verbinden der Arbeiterklasse stets die Fiihrung innehaben, gelungen, die Monopole zu ent-
zusammenzuschlieBen, einen Kampf gegen die Unternehmer zu fiihren, derRegie- machten, so treibt die Arbeiterklasse den ProzeB iiber das beschrénkte Ziel der
rung diese oder jene fiir die Arbeiter notwendigen Gesetze abzutrotzen u.a.m“.* antimonopolistischen Demokratie hinaus zur Diktatur des Proletariats weiter, d. h.
KlassenbewuBtsein — also nicht nur die Widerspiegelung dessen, was das Proleta- die Bundesgenossen im Kampf gegen die Monopole werden enteignet und alle
riat ist, sondern auch dessen, was es ,diesem Sein gemaB geschichtlich zu tun ge- Produktionsmittel in gesellschaftliches Eigentum Gberfiihrt".”” Strasser schlieBt sich
zwungen sein wird“*® — kann sich unter kapitalistischen Verhéltnissen niemals einer Bremer Kritik des Hamburger Strategiepapiers an, in dem man davon aus-

spontan herausbilden. geht, daB die Erfindung der antimonopolistischen Demokratie‘ und des ,anti-
Erstens, weil KlassenbewuBtsein erst aus der Vereinigung der unmittelbaren monopolistischen Kampfes‘ dem Interesse an der Kdderung der kleinbiirgerlichen
Erfahrung mit der Erkenntnis des Wesens, der inneren Widerspriiche und Gesetz- Zwischenschichten® zu verdanken ist, denn sie stellt einen faulen politischen Kom-
maBigkeiten der kapitalistischen Gesellschaften, kurz, des wissenschaftlichen Sozia- promiB zwischen Kleinkapitalisten... und der Arbeiterklasse dar. Diese Klein-
lismus hervorgehen kann. Denn ohne revolutionire Theorie kann es auch keine kapitalisten sollen zum Kampf um eine Demokratie lberredet werden, die ihnen
revolutiondre Bewegung geben".”' Und zweitens, weil ,die Gedanken der herr- den Riickweg zum Kapitalismus verbaut und ihnen in dem Moment, wo sie das
schenden Klasse in jeder Epoche die herrschenden Gedanken (sind)“?, d. h. die merken, nur die Mdglichkeit der Unterstiitzung des Marsches zum Sozialismus
Ideen, die die objektive Stellung der Arbeiterklasse im gesellschaftlichen Sein der iibriglaBt.“**
kapitalistischen Gesellschaft widerspiegeln, miissen sich daher im Kampf gegen Deshalb ist es nach Strasser klar, ,daB dieses Bindnis nur unter der Bedingung
die biirgerliche, die sich von selbst immer wieder reproduziert, entwickeln. Da die herstellbar ist, daB die wahren Absichten der Initiatoren verborgen bleiben".* Dies
birgerliche Ideologie ihrer Herkunft nach viel alter ist als die sozialistische, weil wiederum ist aber nur méglich, ,wenn man eine doppelbddige Politik mit strenger
sie vielseitiger entwickelt ist, und weil sie ber ungleich mehr Mittel der Verbrei- Trennung von Kaderlinie* und ,Massenlinie‘ betreibt, und zwar wird diese Politik
tung verfigt, ist ,jede Anbetung der Spontaneitat der Arbeiterbewegung, jede der verborgenen Absichten auch gegeniiber den Arbeitern notwendig sein, da
Herabminderung der Rolle des ,bewuBten Elements’... ganz unabhéngig, ob der- sonst eine Geheimhaltung der wahren Absichten gegeniiber den Angehdrigen der
jenige, der diese Rolle herabmindert, das wiinscht oder nicht — die Stérkung des ,Zwischenschichten* gar nicht méglich ist“.
Einflusses der birgerlichen Ideologie auf die Arbeiter.“** Sieht man von der Tatsache ab, daB Strasser hier erneut der Theorie des SMK
Aus beiden Griinden muB es eine Partei geben, die die sozialistische Ideologie in Dinge andichtet, die diese niemals behauptet hat, macht sich die Kritik Strassers
das Proletariat hineintragt, die den spontanen Kampf des Proletariats zu einem wesentlich fest an der Einbeziehung der Zwischenschichten in den antimonopolisti-
bewuBten Kampf gestaltet und ihm Weg und Ziel zeigt. schen Kampf und der nach ihm notwendig daraus folgenden ,doppelbadigen Poli-

tik“. Dabei sagt er zwar, daB die Theorie des SMK davon ausgeht, daB es zur
46 LW 7, Seite 419
47 ebenda
48 MEW 37, Seite 326 54 Protokoll des 1. Bundeskongresses des MSB SPARTAKUS, Seite 230
49 LW 5, Seite 385 55 J. Strasser, Seite 6
50 MEW 2, Seite 38 56 ebenda, S.5
51 LW 5, Seite 379 57 ebenda
52 MEW 3, Seite 46 58 ebenda
53 LW 5, Seite 394 59 ebenda

60 Strasser, a.a.0. Seite §
82 |
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ler antimonopolisti: : i "

zwischen der Abeiterklasse a mmen ist, ,ein Biindnis piese ganze widerspriichliche Entwicklung der Zwischenschichten hat schon Manx

Kleinkapitalisten, selbstandigen Bauern etc. zustande 0 ’ onopolen bedrohten im »Kommunistischen Manifest" herausgearbeitet. Dort heiBt es:

mit keinem Wort, warum sie dies fiirnotwendig a zu bringen*®,*" erwéhnt aber DieMibeisiine, der kleine Industrielle, der kleine Keune, der Bauer, sie alle

Ein brei i : Ee

y pekampfen die ourgeoisie, um ihre Existenz als Mittelstande vor dem Untergan

den EE eea abernéute nicht nur notwendig, son- zu sichern. Sie sind also nicht revolutionar, sondern konservativ. Noch mehr, ao

punkte dazu vorhanden.Der SVK boutut omischwieauch politisch sind Ansatz- sind reaktionar, sie suchen das Rad der Geschichte zuriickzudrehen. Sind sie

auch die Bauern, die Handwerker, die hin nrdieArbeiterklasse aus, sondern revolutionar, so sind sie es im Hinblick auf den ihnenbevorstehenden Ubergang

Masse der Intelligenz. Das geschieht .B Psi oibande und die groBe ins Proletariat, so verteidigen sie damit nicht ihre gegenwartigen, sondern ihre

den Mittelschichten in Stadt und Land hdr we Jznsosals Steuerpolitik, die zukiinftigen Interessen, soyeriagsen sie ihren eigenen Standpunkt, um sich auf

rend das Monopolkapital beginstigt wird; st arejo Sssunse aufbirdet, wah- den des Proletariats zu stellen.”
oo oo

- Bode

Schichten bei der Kreditvergabe sowie gh 3 i enachteiligung dieser pa von allen Klassen ,nur dasProletariat einewirklich revolutiondre Klasse ist h

Erzeuger- und Betriebsmittelpreisen. Die gogo Je a sende Schere zwischen wird es auch von seinem EinfluB und seiner Kraft abhéngen, ob ein solches Biind-

werker und der kleinen > Se nteressen der Bauern, Hand- nis zustande kommt.Deshalb heiBt es in der Grundsatzerklarung des MSB: ,Der

findet weiter ihren Ausdruck in der Sy p ete Politik des Monopolkapitals antimonopolistische Kampf wird in dem MaBe vorankommen, wieKlassenbewuBt-

und der permanenten Inflation, denen sie nterwort VerschuldungdieserGruppen sein, Kampfkraft und Organisiertheit der Arbeiterklasse in unserem Lande wach-

davon profitieren.
, orfen sind, wahrend die Monopole sen.“ Dabei wird die Arbeiterklasse jedoch niemals auf eine selbsténdige Klas-

Die Lage der groBen Mehrheit der | i

senpolitik verzichten. Ihre Aufgabe wird esvielmehr sein, denBindnispartnern
zu ausgebeuteten und piano) ntelligenzwird dadurch charakterisiert, daB sie iiberzeugend nachzuweisen, daB ihr Ziel derSozialismus, d.h. die politische Macht

OP oer oh Coser Bhai fenton Lohnarbeitern des Kapitals degradiert wer- der Arbeiterklasse, auch im Interesse der grundsatzlichen Losung der Probleme

das Raderwerk der unsoniaton Si ern, bzw. alsfreiberuflich tatige Intelligenz in aller nichtmonopolistischen Schichten und Kiassen ist. Dazu muB es der Arbeiter-

vom GroBkapital geratent®.
euerpolitik und in immer gréBere Abhingigkeit Klasse gelingen, ihnen die Ausweglosigkeit des StrebensnachWiederherstellung

So Ki |

:
konkurrenzkapitalistischer Verhaltnisse zu verdeutlichen, sowie ihnen die Méglich-

gar eine undmittlere Unternehmer geraten zunehmend in stéirkere Wider- Keit des Aufbaus demokratischer Genossenschaften in der Landwirtschaft, im Han-

Se Zum SMK,weil dieser durch den Mechanismus der Umverteilung des del und im Handwerk aufzuzeigen, die nur im gemeinsamen Kampf mit der Arbei-

foinsldinkamen liber den Staatshaushalt diesen Profite abzwackt, die dann terklasse errichtet werden kénnen.

n
|
onopolen zugute kommen. Des weiteren fordert der Staat durch seine Sub- Hier zeigt sich auch, daB genau umgekehrt, wie Strasser es behauptet, es Aufgabe

ventionspolitik die Zentralisation des Kapitals und bringt so eine groBe Zahl klei-
[

von Marxisten ist, die Notwendigkeit des Sozialismus in den Zwischenschichten

ner undmittlerer kapitalistischer Unternehmen als Zulieferer in unmittelbare Ab zu verankern, wenn man verhindern will, daB sie das ,Rad der Geschichte“ zuriick-

héngigkeit vomMonopolkapital. Dabei werden die mittleren und kleinenKapital. drehen. Dabei ist es Marxisten von jeher fremd gewesen, ihre Ansichten gegen-

sten faktisch vollig von der Machtausiibung ausgeschlossen, da der monopol-
iiber anderen zu verbergen oder ,eine doppelbddige Politik mit strengerTrennung

kapitalistische Staat heute zum Machtinstrument der kleinen Gruppe der Finanz- von ,Kaderlinie‘ und ,Massenlinie* zu betreiben. Ihre Politik ist nur ,allgemeiner

oligarchie geworden ist. Ausdruck tatsachlicher Verhaltnisse eines existierenden Klassenkampfes, einer

Dabei libersehen Marxisten natirlich nicht die Widerspriiche und Schwierigkeite
unter unseren Augen vor sich gehenden geschichtlichen Entwicklung“.* So stellen

eines antimonopolistischen Biindnisses, die sich aus dem schwankendenChara, 2 sie keine besonderen Prinzipien auf, wonach sie die proletarische Bewegung

der kleinbiirgerlichen Schichten ergeben. Insbesondere die kieineren und ar modeln wollen und ,sie haben keine von den Interessen des Proletariats getrenn-

Kapitalisten haben nicht nur widerspriichliche Interessen gegeniiber dem MonoSr ten Interessen”. Im Gegenteil. Sie sind es, ,die in den verschiedenen Entwicklungs-

kapital, sondern stehen gleichzeitig in wichtigen Fragen in Widerspruch zu Mon stufen, welche der Kampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat durchlauft, stets

Interessen der Arbeiterklasse. So steht der Kleinkapitalist z. B. in jedem Lohn-
das Interesse der Gesamtbewegung vertreten“. Und weil dazu die objektiven

kampf in einer Front mit dem Monopolkapital, wenn es darum geht, Lohnerhéhun-
Voraussetzungen gegeben sind, konnte die Beratung der kommunistischen und

genfir die Arbeiterklasse zu verhindern.
' | Arbeiterparteien auch hervorheben, daB die zunehmende Ubereinstimmung der

Erschwert wird dieses Biindnis auch durch den noch tief verwurzelten Antikommu-
Interessen der Bauernschaft, der stadtischen Mittelschichten, der Intelligenz mit

sma Po wir das auch gerade bei Strasser vorfinden —, der den biindnis-
den Interessen der Arbeiterklasse sowie ihre verstarkte Zusammenarbeit.. .

die

ahigen ichten suggeriert, daB sie fiir die M: itz i “ sei

e Marxisten ,niitzliche Idioten” seien. 8MEW4 s. 472
en

.

2 , ro Gr d
65 Protokoll. .., Seite 228

gramm fir das gemeinsame Handeln der Studenten, Entwurf, Seiten 11 und 22 66 MEW 4, Seite 475
67 ebenda, Seite 474
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prin ok pe der Monopole ein(engen), deren innere Widerspriiche :
.

hn
e obilisierung breiter Massen zum Kampf gegen die M: dern auf eine fortschrittliche Demokratie der Arbeiter und Bauern entwickelte. Da

en Imperialismus (férdern)." ofos ich der Kampf gegen das Riickgrat des modernen Kapitalismus, gegen die Herr-

schaft des Monopolkapitals richtet, also dem Wesen nach auch gegen Feinde der

Demokratie — Mittel oder Zweck? &@ sozialistischen Revolution, entsteht eine enge Verflechtung zwischen dem Kampf

Antimonopolistischer K ist i
i -

um Demokratie und Sozialismus sowie die Méglichkeit eines organischenHinliber-
indem sich der Kampfpig usbwal agibig, demokratischer Kampf. Denn wachsens der konsequent demokratischen in die Etappe der sozialistischen Revo-

det, wendet er sich gegen das Riickgrat des
8 gegen das Monopolkapital wen- \ution. Der Kampf um Demokratie weist also {iber sich selbst hinaus und wird

Demokratie, selbst die biirgerliche, in sineCol Kapitalismus, das die jmmer mehr unmittelbarer Bestandteil des Kampfes um Sozialismus. Die Dialektik

Lenin jedoch darauf hingewiesen Sap ae,
usionverwandelt: Umgekehrt hat der ganzen Sache ist die, daB die Demokratie als gesellschaftliche Bewegungklas-

heit und Demokratie ,zugleich dem —
onopolkapital alsAntipode von Frei- senbedingt ist. Als gesellschaftliche Kategorie gehort sie jenen ,Daseinsformen,

schafft. ’ okratische Bestrebungen in den Massen“s Existenzbestimmungen'” an, die an die Existenz von jeweiligen Klassen in der
Alle, die aber um mel ie ii

_

Gesellschaft gebunden sind. Indem so also die Arbeiterklasse zum Trager und

kampfen, kénnen aSS inHerrschaftssystem Kampfer fiir Demokratie wird, wahrend die biirgerliche Demokratie fir das Mono-

feindlichkeit, das Monopolkapitalbekampfen n sie die Ursache der Demokratie- polkapital hinderlich geworden ist, &ndert sich der Inhalt der Demokratie.

Wenn Genosse Strasser nun Tein daB der d . }

Die Klasseninteressen der Arbeiterklasse, in der revolutionaren Kampfpartei ihren

Kampf mit  sozlalistischer BewuBtseinsbildun i» emokrefissiantimonopalistische pragnantesten Ausdruck findend, stimmen voll iiberein mit den allgemein-demo-
einerseits Ausdruck der Tatsache, daB or 9 he Ears 2 tun“”° hat, ist dies kratischen und -humanistischen Interessen der Uberwiegenden Mehrheit der Be-

auch nichtmonopolistischeSchichten in ihren Kame? orArbeiterklasse leugnet, vélkerung in den imperialistischen Landern."”

sich Gbrigens auf die Position Lassalles stellt, fir oh mneinzubeziehen — womit er Die demokratische Dimension fir die Arbeiterklasse ist seit jeher der Sozialismus.

Arbeiterklasse nur eine Eig Toe ort i alle Schichten auBerhalbder hm soll die antimonopolistische fortschrittliche Demokratie den Weg dffnen.

seiner biirgerlichen Auffassung iber die Rolle des ren - andererseits Resultat strasser versucht jedoch in gut antikommunistischer Manier, den marxistischen

als Rickgrat des gegenwartigen Kapitalismus nicht Tsdie ihn das Monopol Kraften zu unterstellen, daB ihnen an der Demokratie nicht gelegen sei, daB sie

er auch keine sozialistische Strategie entwickeln pe er ennen 1aBt.Deshalb kann die Demokratisierung nur als Mittel, nicht aber als Zweck sozialistischerPolitik“74

Umgekehrt wird damit Kiar, weshalb er eine os iy gegendiesesRickgrat zielt. ansehen. So polemisiert er gegen eine Stelle im Imperialismus der BRD": ,DaB

Riickgrat zielt, fir nicht ,emanzipatorisch* halt
istische Strategie, die auf dieses die Demokratisierung nur als Mittel zur Durchsetzung der Machtergreifung der

Der demokratisch-antimonopolistische Kampf Ka Organisationen der Arbeiterklasse verstanden wird, wird offenbar, wenn von der

quent gefiihrtwird, vom Kampf fiir den Rl fh2 heute, wenn er konse- Bedeutung demokratischer Formen, die das Proletariat zur Besitzergreifungder
Wahrend sich der Kampf der Arbeiterklasse in da "a t mehr getrennt werden. politischen Gewalt braucht', die Rede ist.*’*2 Richtig heiBt es jedoch im ,Imperialis-

gegen feudale Riickstinde richtete, seinem De evolution von 1848 vor allem mus der BRD“: ,Engels sagte voraus, da am Ende fiir die Bourgeoisieherrschaft

demokratisch war, und imMittelpunkt dosesKamo nach vorwiegend birgerlich- die demokratische Republik. ..
durch die bereits erreichte Entwicklung desProle-

— obwohl sie ihre eigene Revoluti
pfes nochdieBourgeoisiestand tariats zu geféhrlich* wird und authért, die ,adaquate Form der Bourgeoisieherr-

Beginn der Epoche des mperiaiomus und a hatte —, so anderte sich das mit schaft' zu sein.

ordnung gesetzten sozialistischen SS oaa historisch auf die Tages- Die Republik, so betonte Engels, die wie jede andere Staatsform durch ihren
men des Imperialismus die GroBbourgaoisio o ee Yee wie mit dem Aufkom- Inhalt bestimmt wird, verhalt sich, solange sie die Herrschaftsform derBourgeoisie
iiberging, wie andererseits das Proletariat an ann auf der ganzen Linie ist, zu ,uns genauso feindlich wie irgendeine Monarchie. ..

es ist also eine vollig

stéirker wurde, verlagerten sich allmahlich die Tender rganisation und Erfahrung unbegrandete fllusion, sie ihrem Wesen nach fiir eine sozialistische Form zu

kratie. Hauptgegner wurde die imperialistische Bo wd Ses Kampfes um Demo- | halten. . ., aber Engels ignorierte nie den Unterschied in den Formen dieser Feind-

klasse zum Hegemon der demokratischen Revolution worde: Wasa dieArbeiter- seligkeit, sondern stellte einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Bedeu-

gegen den Imperialismus bedeutete aber damit, eds o Rayshiaasehey Kampt tung demokratischer Formen, die das Proletariat zur Besitzergreifung der politl-

scher Charakter schwand, seinallgemein-demokratisch pe urgerlich-demokrati- schen Gewalt braucht, und der Tatsache her, dad ,am Ende’ die demokratische
sich nicht mehr in Richtung auf eine biirgerlich-

er Charakter wuchsund er Republik als eine Form betrachtet werden muB, ,in der sie (die Bourgeoisieherr-
rgerlich-parlamentarische Demokratie, son- schaft, d. Vert.) kaputtgeht'7s."

68 Internationale Beratung der kommunis i
7 ,

Seite 2

60Bens3 1

tischen und Arbeiterparteien, Moskau 1969, Berlin 5Agaric Res. De Ee Byaulistische Perspektive,
,
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70 Strasser, ga0, Sess 7Sirasser a.a.0. Seite 10
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75 ‘Autorenkoll.: Imperialismus der BRD, Ffm 1971, 8.5611.
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be Te ase sol ot nichts anderes, als daB die Herrschaft der Und hier hat Strasser ausnahmsweise recht, wenn er behauptet, daB fiir die

pL a
er oberwunden werden kann, wenn das Proletariat Stamokap‘-Theoretiker der Weg ber die beschrénkte birgerliche Demokratie

Nach Strassers Zitierweise m 2S) arin !
i

hinaus nicht in der von den Jusos konzipierten Richtung erfoigt ...“*'

or way u Jedocn derEindruckentstehen, daBdie Vertreter Als Marxisten halten wir nichts von einem angeblich ,humanen und demokratischen

umhéingen und es nach - o ° tergreifung &hn demokratisches Mantelchen Sozialismus™ wie er von der rechten SPD-Fiihrung in den 50er Jahren als Defensiv-

EeI rea po 20sgrein schnellstens abstreifen und ihr ideologie gegeniiber den sozialistischen Staaten geboren wurde und auch nichts

fir dio Stamoxap-Thue hilsn $2 ann er denn auchkonstatieren, »daB aber yon der Strasserschen Variante dieses nirgendwo auf der Welt existierenden

Kratie hinaus i Ih dor on d o eg ber die beschrénkte biirgerliche Demo- ,Sozialismus®, in dem autonome Gewerkschaften, Minderheitenschutz und die Még-

Richtung auf einen autoritin Be po konzipiertenRichtungerfolgt, sondern in lichkeit einer organisierten Opposition méglich sein sollen.”

ner Meimung nach aus een ane SroksBuschenScuaisniie N
Dies geht sei- penn wenn der Sozialismus die Herrschaft der Arbeiterklasse ist, gegeniiber wem

hervore in hm tom Siem,Wei oren itat aus dem »Imperialismus der BRD“ sollen dann die Gewerkschaften ,autonom" bleiben? Fir wen soll es da die

Forman “tor tar
nopolistischenKapitalismus, d. Verf.) werden die ,Mbglichkeit einer organisierten Opposition“ geben?

Wich FISTS an, an Sota
9 he anderegeselischaftlicheOrganisationsfor- Fir die Bourgeoisie und ihre Agenten und Ideologen doch wohl kaum; denn politi-

or hm di N
Smus erangefihrt. Undscharfsinnig schluBfolgert sche Macht der Arbeiterklasse, das heiBt: ,Aufhebung der Bourgeoispersénlich-

: 9 ieserStellewird deutlich, daB die Aufhebung des Privateigentums an keit, Selbstandigkeit und Freiheit."®

aaTr CH nicht in einerechtenVergesell- Die Forderung Strassers nach autonomen Gewerkschaften, Minderheitenschutz

sss an! Yal Sijue bertragung vonBesitztiteln auf den und Méglichkeit einer organisierten Opposition sind fiir die biirgerliche Demokratie

ungelst bleibt +7 rage der Demokratisierung der Verfiigungsgewalt sinnvolle Forderungen, weil sie den Kampf der Arbeiterkiasse gegen die Bourgeoi-

st
:

a . | )

sie erleichtern, weil sie die ,Luft sind, die die Arbeiterklasse zum Atmen nétig
rasser verwechselt aus Unfahigkeit oder bdsem Willen auch hier Form und hat."®

og op orUbernehmen gleich, um den Marxisten unterstel- Indem Strasser aber seine biirgerlichen Anschauungen liber die Demokratie in

pI )

» lenautoritéren undemokratischen Lenkungs- und den Sozialismus projiziert, erhalten sie damit zugleich eine antisozialistische StoB-
anungsinstrumenten des monopolkapitalistischen Staats den Sozialismus auf- | richtung.bauen.

|
Da es im realen Sozialismus keine ,autonomen Gewerkschaften* gibt, weil sie wich-

tiger Bestandteil der Arbeiter- und Bauernmacht sind, und weil dort keine organi-
Kleinbiirgerliche Demokratie contra Sozialismus

!
sierte Opposition gegen die sozialistische Gesellschaftsordnung institutionalisiert

Wenn jedoch die Arbeiterklasse in diesem Land die politische Macht erkampft iat pueliiciics Jo Hise ad Rentsriovolion Ly Spiel zu Insssh, sind SiessFor.
haben wird, werden die Formen, die sich im SMK entwickeln, nicht nur einen derungen Strassers gleichzeitig auchein Angriff auf den real existierendenSozia-
anderen Inhalt bekommen, sondern diese Formen werdensich. dem geanderten

lismus in den Landern der sozialistischen Staatengemeinschaft. Ganz deutlich

Inhalt anpassen miissen. Den Brief, den Marx am 12. April 1871 an Kugelmann
wird dies fnissinol) Fnieiiungsretora: ad gonBundeskongref jad Godesberg,

schrieb, kénnte er genauso an Johanno Strasser geschrieben haben:,Wenn Du das
wo er fen »bestehenden nachkapitalistischen Ubergangsgesellschatten wie der

letzte Kapitel meines ,18. Brumaire* nachsiehst, wirst Dufinden,da ich als néch- i pon, da dort die ,Einheit von Demokratie und Sozialismus" sich

sten Versuch der Franzésischen Revolution ausspreche, nicht mehr wie bisher die nicht Snifhe: have, 1
Zar ;

birokratisch-militarische Maschinerie aus einer Hand in die andere zuiibertragen
Eroegreliaadich WiSIRICE: dos Kasspnmanine Wesson Xi Diolstorischion Dama.

sondern sie zu zerbrechen ..."” Hat also das Proletariat diebiirokratisch-militari- |
kratie, die, wie Lenin feststellte, ,millionenfach demokratischer(ist) als jene birger-

sche Maschinerie der Bourgeoisie zerschlagen und die Kommandohdhen der |
liche Demokratie".* Denn die Frage reduziert sich letztlichdarauf, fir welche Klasse

Macht erkémpft, wird es seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourcol Demokratie besteht, und im Interesse welcher Klasse diepolitische Macht aus-

sie nach und nach alles Kapital zu entreiBen, alleProduktionsinstrumente hid gelibt wird. Politische Macht der Arbeiterklasse und Demokratie widersprechen

Handen des Staates, d. h. des als herrschende Klasse organisierten Proletariats sich deshalb nicht. Die politische Macht derArbeiterklasse schafftiiberhaupt erst
zuzentralisieren und die Masse der Produktivkrafte méglichst rasch zu oh

die Voraussetzungen zur Entfaltung der Demokratie fiir die Masse der Werktatigen

ren“

81 Strasser, a.a.0. Seite 10
82 vgl. J. Strasser, Planung und 8konomische Macht, in: Die Neue Gesellschaft 9/72 und

76 Strasser, a.a.0. Seite 10 Juso-Informationsdienst 11/12 1972; zit. nach: ,Herrn Johanno Strassers Umwalzung der

77 ebenda Wissenschaft“, hrsg. vom SHB-Bundesvorstand, Bonn 1973

79 Marc Engels, Ausgews
84 MEW 15,Seite17

80 MEW 4 SesAusgewshite Briefe, Berlin 1953, Seite 307 5 Vorabdrick,Saito 3
,

Seite
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im Sozialismus. In diesem Sinne schrieb auch Lenin, der sozialistische Staatmiss, gie Klassenlage der Intelligenz, oder die Einschatzung der sozialistischen Staaten.
wunvermeidlich auf neue Art demokratisch (fiir die Proletarier und tiberhaupt — wichtiger jedoch erscheint es, aufzuzeigen, daB es trotz aller ideologischen Gegen-
Besitzlose) und auf neue Art diktatorisch (gegen die Bourgeoisie) sein“.

r sitze genausoviel gibt, das uns eint im Kampf gegen den Imperialismus.
Die sozialistische Staatsmacht wird niemals zulasgen, da die Bourgeoisie Mg Gemeinsam haben Jungsozialisten und MSB Spartakus in der BRD gegen den

lichkeiten zur Restauration der einstigen Macht To Sie wird aber sehr 8 Abbau demokratischer Rechte gekampit, gegen Auslandergesetze, Berufsverbote,
Meinungsfreiheit und Kritik férdern, wenn es darum geht, die biirgerliche Ideologie gegen die Verfolgung von Demokraten undSozialisten.

]

am besten zu bekémpfen und das Biindnis von Arbeiterklasse und allernicht. Gemeinsam haben wir gekimpft gegen Erhdhungen von Nahverkehrstarifen und

proletarischen Schichten und Werktatigen zu festigen, ,um den Sozialismusein die Verschlechterung der sozialen und materiellen Lage der Studenten.
}

fiir allemal zu errichten und zu festigen“*® und damit die Assoziation zu schaffen und gemeinsam haben wir gekampft fir dasZustandekommeneines Friedens-

wworin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung fir die freie Entwicklun, ;

abkommens fiir Vietnam und gegen den portugiesischen Kolonialterror in Mozam-

aller ist".* 9
pique, Angola und Guinea-Bissau.

pas Bekenntnis des Bundeskongresses der Jungsozialisten in Bad Godesberg zu

Demokratisierung der Verfiigungsgewalt iiber die Produktionsmittel tiefgehenden gesellschaftlichen Umgestaltungen, fiir die Verstaatlichung der

Erst dann wird es auch méglich sein, die ,Verfii i i : schlilsselindustrien und Banken, fir Mitbestimmung und demokratische Rechte,
mittel* zu demokratisierom, von derEePio; gegen die Unterstiitzung des US-Imperialismus und des faschistischenRegimes
behauptet, daBsie die entscheidende Frage"sei.” Solange aber das kapitalistische in Europa durch die Bundesregierung und gegendie israelische Aggression im

Eigentum an Produktionsmitteln existiert, ist es nach wie vor der Fixpunkt der Nahen Osten, muB zum Ausgangspunkt fir tas gemeinsame Handeln ven Kom-

kapitalistischen Produktion und Herrschaftsverhaltnisse. Ohne Aufhebung des Pri- munisten und Soziaidemakrates, alles Sopicratiscnen KIRA Werdon.

vateigentums an Produktionsmitteln kann es auch keine echte Demokratisierung | DieAktionseinheitderlinkenStudentenbewegung hat auf der 25.0 Ww yesvds
der Verfligungsgewalt geben, weil, solange das Privateigentum besteht, die Bour- eine neue Qualitat erreicht. Erstmals ist im neuen vds-Vorstand ein Mitgliedder
geoisie die dkonomisch und politisch herrschende Klasse sein wird. Jungsozialisten vertreten, der zusammen mit denVertretern von msB und SHB in

Die Eigentumslosigkeit der Proletarier, betonten Marx und Engels im ,Kommu- einer gemeinsamen Presseerkldrung feststellte: .Wie in derArbeiterbewegung, so
nistischen Manifest", ist die Grundlage ihrer Unfreiheit, wahrend das Eigentum der ist auch in der Studentenbewegung a gemeinsame Vorgehen vonfomriifiisten
Bourgeoisie an den Produktionsmitteln ihr Uberhaupt erst die Freiheit verschafft, und Sozialdemokraten, aller fortschrittlichen Kréite dort, wo es gemeinsame ine
die Lohnarbeit auszubeuten.

’

essen gibt, ein wichtiger Beitrag zur Veranderung des politischenKrafteverhalt-
Weil Freiheit und Eigentum an den Produktionsmi 4 3 nisses, gegen die Macht des Kapitals, gegen die politische Reaktion."”

die Voraussetzung = Freiheit der Ts Smash Fr he | Obwohl es also dem BuVo der Jungsozialisten mit dem Strasser-Papier darauf
Volkes, die Uberfihrung aller wichtigen Produktionsmittel in das Eigentum des ankam, den Parteiratsbeschlug der SPD theoretisch zu untermauern, um sich vor
Vokes. Deshalb heiBt es auch im ,Kommunistischen Manifest“: ,In diesem Sinne den Augen der Partei-Oberen als brauchhare Sozlaldemokraten 2profilierenund
kénnen die Kommunisten ihre Theorie in einem Ausdruck: Aufhebung des Privat- sich als Bewerber fiir hohere Amter anzubleten*,"* war die gemeinsame Erarbei-

eigentums zusammenfassen.“” tung, Verabschiedung und Durchsetzung der Programme der VDS-MV durch MSB,
Voraussetzung dazu ist aber ,Bildung des Proletariats zur Klasse, Sturz der Bour- SHB und Jungsozialisten ein Bewes fir dieStérke der Aktionseinheit und eine

geoisieherrschaft, Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat”. Demonstration gegen die antikommunistischenParteiratsbeschliisse der SPD und

Und das ist es auch, was die marxistische Theorie von jeher von allen reformisti- gegen diejenigen Kreise im BuVo der Jungsozialisten, diesich darum bemiihen,

schen Ideologien, in welchem Gewande sie auch immer aufgetreten sind, unter- .daB die Jugendorganisation der DKP mdglichst kein bleibt".
!

scheidet. Der MSB SPARTAKUS ist deshalb, trotz der wiitenden Angriffe Strassers auf die

Theorie des SMK, weiterhin an einer offenen und sachlichen Diskussion iiber die
Die Notwendigkeit der Aktionseinheit ideologischen Unterschiede, die es zwischen ihm und den Jungsozialisten gibt,
Es gébe in diesem Rahmen noch viel zu sagen iiber das, was den MSB auf der interessiert, weil diese Diskussion mit dazu beitragen kann, gemeinsame Aktionen
ideologischen Ebene von den Jungsozialisten trennt. fur die Forderungen der Jugend und der Studenten gegen das Monopolkapital
So sind wir bestimmt anderer Auffassung iiber die Rolle der SPD im SMK, iiber und selion njssehBasiinignioa AusschuB“, den kapitalistischen Staatsapparat,

zu entwickeln.

87 LW 25, Seite 425 Die Einheit aller fortschrittlichen Krafte an der Hochschule fallt nicht vom Himmel,
88 LW 29, Seite 570

» es eo.ete 10 und 11 9 %

91 MEW 4, 5.475
on ” rs MdB, Brief an den BuVO der Jungsozialisten, abgedr. in: SK 6/73, S. 11

92 ebenda, S. 474 95 Wolfgang Roth im Stern Nr. 47, 12. 11.1972
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EWIG Kurt Zieschang
sie ergibt sich auch nicht

,auf einen Schlag, sondern nur um den Preis ziher Arbeit
und unendlicher Geduld®".
Der MSB SPARTAKUS wird deshalb alles tun, um die Aktionseinheit mit den Ursachen und Wesen o liJungsozialisten weiter zu festigen und damit seinen Beitrag zur Starkung ung des staatsmonopolistischen Kapita Ismus
Festigung der demokratischenStudentenbewegund’|leisten.
96 LW8, S. 511 per staatsmonopolistische Kapitalismus als gesetzmiBiges Produkt

des kapitalistischen Grundwiderspruchs

per Schiiissel zum Versténdnis desstaatsmonopolistischen Kapitalismus, seines

Wesens und seiner Funktionen muB zwangsldufig im Charakter des Systems
liegen, in dem er sich herausbildet und entwickelt, genauer gesagt, in den

1 | Gesetzen, die die Entwicklung dieses Systems bestimmen;erist ein Resultatnternationa er assen amp | des Wirkens dieser Gesetze. Der staatsmonopolistische Kapitalismus ist ein
| produkt des Imperialismus und wird ganz von den Wesensmerkmalen dieses

Systems bestimmt. Er ist letztlich, wie der Imperialismus selbst, das Resultat
180 Seiten DM 5,—

i 3 il i den KonfliktsINHALTSVERZEICHNIS facit-Reihe § des die ganze historische Entwicklung des Kapitalismus bestimmenden Kon
' | zwischen den sich méchtig entwickelnden Produktivkraften, dem Vorantreiben der

Vorwern C. Unni Raja Vergesellschaftung der Produktion durch das schrankenlose Verwertungsstreben

Ota Li DE Sof 43 magiinmis jaunsis
des Privatkapitals, und der Enge der nur auf den beschrankten Zweck derKapital-

a Lev ch. Nazagdorsh LC . Rimi .
i

Lohnarbeit in Afrika: Erbe des Kolonia- Uber die Wege der Umgestaltung der verwertung gerichteten Produktionsverhaltnisse. Mit anderenWorten, genau wie
lismus und Entwicklungsperspektive Agrarverhéltnisse in der Mongolei der Imperialismus Gberhaupt, ist der staatsmonopolistische Kapitalismus letztlich

den Suret Sanals Longino Becerra das Produkt der Entfaltung des kapitalistischen Grundwiderspruchs. Es ist der
tdmme, Klassen und Nationen in Charakter und Inhalt des revolutiona- i i i i i

Tropisch-Afrika ren Prozesses in Lateinamerika Widerspruch, der dazu zwingt, die privatkapitalstischen Schranken ooi
Pierre Gensous Francisco Mieres auf einem bestimmten Punkt immerwieder zu durchbrechen, um dur peus
forum der Gewerkschaften Afrikas und ~~ Besonderheiten der dkonomischen Ent- Formen der kapitalistischen Produktionsverhltnisse die auf Anerkennung ihres
uropas wicklung und der rev. ProzeB in den ‘

a ivkra iiberhaupt privatkapita-
Tunji Otegbeye Landern Lateinamerikas gesellschaftlichenCharakters drangenden Produktivkrafte ibe pt pl p

Die nationale Frage und die Einheit Probleme der wirtschaftlichen Integra- listisch anwenden zu kénnen.
; )Nigerias tion Lateinamerikas und die Arbeiter- Es ist nicht Zufall, daB schon die Klassiker des Marxismus diesen ProzeB voraus-

Abdel Khalek Mahjoub pine] dematorl
sahen, obwohl er sich zu ihrer Zeit noch gar nicht so deutlich entfaltet hatte; denn

ie Revolution vom 25.Mai im Sudan Jose Cadematori |

So :
& : i

Rostislaw Uljanowski Lateinamerikas wirtschaftliche Integra- die der Entfaltung der von ihnen entdeckten Skonomischen Gesetze innewohnende

Zu einigen Fragen der nichtkapitalisti- tion und die Position der Arbeiterklasse | Dynamik kann zu keinen anderen Resultaten fiihren.
pl ! y

schen Entwicklung afro-asiatischer Julio Laborde | Daraus wird klar, daB der staatsmonopolistische Kapitalismus kein zufélliges
Lingsy Fir Blrgerfreiheiten in Argentinien I

i h keine Erfindung der Imperialisten, um zusatzliche Quellen
Aus der Zeitschrift ,Al Talia“ Julio Laborde

peodus? ist tind Big hlieBen:
9 ist na ein gesetzmaBiges, objektives

Fragen der sozialdkonomischen Ent- Das argentinische Volk kimpft gegen des Monopolprofits zu erschliefen; er 9
.

Lg
wicklung der VAR die Militardiktatur Resultat des inneren Zwanges (Verwertungszwanges), dem die kapitalistische

Gorges Batal sd Ramah nl Ieadesio Varela |
Produktionsweise in ihrer historischen Entwicklung unterliegt. Der staatsmono-

Ur eine kommunistische Kampf- un ie wirtschaftliche Integration Latein- Toki, PA i } i i ialisti icklung,
Massenpartei im Libanon amerikas und Probleme Kolumbiens polistischeKapitalismus ist also ein Ergebnisder imperialistischen a 8
J. Enaruacién Pérez Cheddi Jagon eine Form der kapitalistischen Produktionsverhéltnisse, der deren Ul orig ei

Ygce: Studentenbewagung und Ver- Gegenwart und Zukunft Guayanas und damit historisch notwendige Uberwindung sichtbar macht. Als unabdingbares
eidigung der Demokratie Manuel Cepeda : i ivkraft ter kapitalistischen

:
Erfordernis der Entwicklung der modernen Produktivkrafte un pi

Narayana Kalyana Krishnan Zehnter Jahrestag der Kubanischen italisti
i i

Zu den politischen Ereignissen in Indien Revolution
9

Bedingungen und letztes Produkt kapitalistischer Entwicklung zeigt er,welche Rolle
der Staat auf Grund des hohen Vergesellschaftungsgrads der Produktion bereits

Alle Bestellungen an: Weltkrels-Verlags-GmbH, 48 Dortmund, Briderweg 16
' vgl. K. Marx, ,Das Kapital, K. Marx/F. Engels, .Werke", Dietz Verlag,Berlin [igne=100%
Bd. 25, Kapitel 27, und F. Engels, ,Herrn Eugen Dihrings Umwalzung der Wissenschaft”,

ebenda, Bd. 20, Abschnitt 3, Teil Il.
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STAATSMONOPOLISTISCHER KAPITALISMUSZIESCHANG

:
on . . . b nde Erscheinung-handelt. Das imperialistische System ist heute staatsmono-Se loveian Phase des Kapitalismus spielt, die unmittelbar an denSozialismus Polistisch. Dies bedeutet, daB kein Problem des heutigen imperialistischenSystemsns allgemeinen historischen Zusammenhangen werden bereits zwej losgeldst vom staatsmonopolistischen Kapitalismus betrachtet werden kann.

Grundziige der Existenz des staatsmonopolistischen Kapitalismus deutlich. Als
Produkt der Entfaltung des kapitalistischen Grungyviderspruchs und der inneren Das Verhiltnis zwischen der Herrschaft der Monopole
Widerspriiche der Kapitalverwertung, als monopolkapitalistische Lésung zur weite- und der staatlichen Monopolisierung
ren Existenzsicherung eines offensichtliich langst iiberlebten Systems ist sein Zur Erkenntnis des Wesens des staatsmonopolistischen Kapitalismus und seinerWesen und die Richtung seines Wirkens durch die Entfaltung dieser Konflikte wirkungsweise gehért die Klarheit dariiber, daB staatliche Monopolisierung keinbestimmt; dabei schafft er selbst die Voraussetzungen fiir deren Entfaltung — selbsténdiges, etwa neben den Monopolen und ihrer Herrschait existierendesjetzt auf staatsmonopolistischer Grundlage. Sein Inhalt, seine &konomischen Monopol hervorbringt, das die Bedeutung der Herrschaft der Monopole herab-Potenzen kénnen nur in einer weiteren Ausdehnung und Vertiefung des Monopols mindern oder gar ersetzen wiirde (siehe Abschnitt iiber Inhalt und Potenzen derbestehen. Wie schon in der Konsultation iiber die Theorie des Imperialismus? staatlichen Monopolisierung).deutlich wurde, hat der gegenwirtige Kapitalismus nur eine Méglichkeit, auf die Die Entwicklung des staatsmonopolistischen Kapitalismus nach dem zweitenZuspitzung seiner Grundkonflikte zu reagieren — durch Entfaltung der Monopoli- Weltkrieg, die Entwicklung seiner Institutionen und seiner Wirtschaftspolitik, hatsierung. Deshalb ist das Monopol, wie im Imperialismus allgemein, auch im staats- sehr deutlich gezeigt, daB ihr zumeist eine Entfaltung oder Neuformierung dermonopolistischen Kapitalismus, der héchsten Entwicklungsstufe des monopolisti- Monopolherrschaft vorausging, die erst die Voraussetzungen fiir Verinderungenschen Kapitalismus, die Grund- und Zentralfrage, und zwar ein Monopol, das in den Formen des staatsmonopolistischen Kapitalismus und deren Wirksamkeitdurch die ,Vereinigung der Riesenmacht des Kapitalismus mit der Riesenmacht schuf. Gegenwartig stellt die wissenschaftlich-technische Revolution und die siedes Staates zu einem einzigen Mechanismus, der viele Millionen Menschen in begleitende Zentralisationswelle und Neuformierung in der Monopolmacht nichteiner einzigen Organisation des Staatskapitalismus erfaBt”} charakterisiert ist. nur neue Anforderungen an die staatliche Monopolisierung, sondern schatft gleich-Beim Studium der Probleme des staatsmonopolistischen Kapitalismus geht es zeitig erst die Voraussetzungen dafiir, auf diese Anforderungen staatsmonopo-deshalb besonders darum, die neuen Wesensziige der Monopolisierung, die durch listisch zu reagieren.die ,Verschmelzung* der Machtpotenzen von imperialistischem Staat und Mono- Der staatsmonopolistische Kapitalismus ist nicht nur ein Produkt der Monopol-polen entstehen, zu erfassen, ihren Wirkungsbereich und ihre Auswirkungen herrschaft, sondern kann auf der Basis dieser Eigentums- und Machtverhiltnisseherauszuarbeiten. nur innerhalb und zugunsten dieser Verhéltnisse wirken. Darin besteht ja auchBesonders zu beachten ist, daB diese Probleme nur versténdlich werden, wenn sein Zweck.die Entwicklung im Zusammenhang mit den jeweiligen konkreten historischen Es ist aber wichtig zu erkennen, daB gerade dadurch, daB der Staat heute eineBedingungen, den Bedingungen von Raum und Zeit, gesehen wird. Das gilt fir so groBe Rolle gegeniiber den Monopolen spielt, viele neue Widerspriiche ent-den staatsmonopolistischen Kapitalismus besonders, weil es hier der imperialisti- stehen, die ihrerseits ebenfalls den staatsmonopolistischen Kapitalismus charak-sche Staat, das politische Herrschaftsinstrument der Finanzoligarchie ist, durch den terisieren. Von besonderer Bedeutung ist dabei die zunehmende Entfaltung desdiese besondere Monopolisierung gekennzeichnet ist. Speziell gilt dies fir das Konflikts zwischen den Gesamtinteressen des Monopolkapitals und den Einzel-Versténdnis der historischen Herausbildung des staatsmonopolistischen Kapitalis- interessen der Monopole und das Gewicht dieses Konflikts in der 8konomischen
mus, die In den einzelnen imperialistischen Landern unterschiedlich vor sich ging und sozialen Entwicklung. Besonders charakteristisch ist, daB der Staat im Inter-und von erheblichem EinfluB auf die in diesen Landern spezifischen Ziige des esse der Sicherung des Systems zunehmend Einzelinteressen den Gesamt-staatsmonopolistischen Kapitalismus ist.*

interessen — die durchaus nicht einfach parallel laufen — unterordnen muB.Dies gilt generell und besonders fiir die allgemeine Krise des kapitalistischen Bedeutungsvoll sind hier beispielsweise die Konflikte, die sich in densiebzigerSystems und ihre Entwicklung. Sie bestimmt nicht nur die Richtung des Wirkens und achtziger Jahren zunehmend aus den neuenReproduktionserfordernissendes staatsmonopolistischen Kapitalismus, sondern ist die grundlegende konkrete |

der wissenschaftlich-technischen Revolution ergeben werden. Die vielfdltigenhistorische Ursache und Triebkraft fiir sein Entstehen und seine Entwicklung. neuen Probleme, aus der Infrastruktur, dem Umweltschutz, wie {berhaupt derBei der Frage nach den theoretischen Hauptproblemen des staatsmonopolistischen Sicherung der physischen Lebensbedingungen, der Raumordnung, der BildungKapitalismus muB davon ausgegangen werden, daB es sich bei ihm um eine das und anderen, kénnen vielfach nur unter Beriicksichtigung von gesamtgesellschaft-Gesamtsystem des Imperialismus, dessen Charakter und Funktionsweise betref- lichen Zusammenhéngen in Angriff genommen werden. Viele von ihnen bilden
gleichzeitig qualitativ neue Elemente in der Reproduktion der wichtigsten Produk-

2 vst P. Hess, Die Leninsche Imperialismustheorie”, ,wirtschaftswissenschaft”, Heft 1/1973, tivkraft, der Arbeitskraft. Fiir die Reproduktion des Wertes der seRN332
0 u i

J
die sich, wie allgemein im Kapitalismus, nur gegen die Akkumulationsbediirfnisseapni. oie Wha Berchiton?, wheiis™, Disk Vera, Seite #551368, S226
des Kapitals durchsetzt, ist typisch, daB viele ihrer neuen Elemente nur durch* Vgl. Autorenkollektlv, ,Der Imperialismus der BRD", Dietz Verlag, Berlin 1971, Kapitel 1.
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gesellschaftliche Konsumtion realisiert werden kénnen. Es ist offensichtlich, dag 2dieineuen Anforderungen an die gesellschaftliche Reproduktion an sich ple neue Qualitét des Verhiltnisses von Okonomle und Politik

ie ichkeiten eines i i i
.

in og ining Keahalverernas noms lbersteigen, vielfach schon Aus den bisher dargelegten Hauptproblemen des staatsmonopolistischen Kapita-

macht von Monopolen nicht bewaltigt Co Ray eine noch so grofie Kapital. jismus wird deutlich, daB sich mit der Entfaltung der Herrschaft der Monopole

Staat kann die Bedi
gt werden kognen.” Nur der imperialistische zur staatlichen Monopolisierung eine qualitativ neue Rolle des Verhaltnisses von

ingungen schaffen, die zur Inan§rifinahme dieser Erforderniss i iti i
i ialisti

soweit das innerhalb des kapitalistischen Syst 0 Sn

8, Okonomie und Politik ergibt, vor allem daraus, daB der imperialistische Staat

wendig sind.
n Systems Uberhaupt mdglich ist, not pei der Wahrnehmung seiner 6konomischen Funktionen immer als Staat handelt,

Diese heute sehr aktuellen Zu: . > CL we das heiBt als politisches Machtinstrument. Es ist nicht mdglich, auch nur eine einzige

Quelle von Klassenkonfii
sammenhange bilden eine in vielem qualitativ neug skonomische MaBnahme des Staates auBerhalb dieses Zusammenhangs zu

onflikten und Interessengegensatzen, die die Bewegung de: i i dalich i 8 i 3

staatsmonopolisti X

S petrachten, wie es umgekehrt nicht moglich ist, von den okonomischen Zwéngen
onopolistischen Systems bestimmen. Denn diese Reproduktionserforder~ i i

angig i

nisse sind gleichbedeutend mit Forderungen der Produzenten an das Kapital
und Erfordernissen zu abstrahieren, von denen der Staat abhangig ist.

>

an das Kapital und 3
. . i. P I

seinen Reprisentanten, den Staat. So entsteh: beispiels . So wie der Zusammenhang zwischen Okonomie und Politik selbst, ist die sich

durch das ,Staatsmonopol“ zur Finanzierung dieserangiih | daraus ergebende Problematik im staatsmonopolistischen Kapitalismus sehrviel-
wie das geschieht, welche staatlichen monopolistischen M v

3 schichtig. Es wurde schon darauf hingewiesen, daB das notwendige Entstehen

Gunsten und gegen wen eingesetzt werden Be achtmitel zu wessen eines dkonomischen Herrschaftsmechanismus sich zwangsléaufig auf den politi-
altni Bi

: Carl
en Herrschaftsmechanismus auswirkt und auch dessen Wirkungsweise ver-

penauso werdendasboii Stas.VonRaitepial und die unterschiedlichen Se Die Kenntnis dieses Zusammenhangs und seinerPA Erschei-
warum die Inangriffnahme aa nungsformen — in den einzelnen imperialistischen Landern unterschiedlich — ist

Staat so heftige Klassenauseinandersetzungen ausldst. Das erklart auch, warum eine Grundvoradssstzung fir das Verstandnis des staatsmonopolistischen Kapita-

zwischendonWE und ein Kréaften, die ein gemeinsames Interesse gol Verhaitni Bonomi nd Politik unter staatsmonopolistischen
r Erhaltung des monopolkapitalistischen Systems haben und bemiiht sind, m neuen Verhaitnis von Okonomie u I By

die neuen Reproduktionserfordernisse den Erfordernissen des Systems unter. Bedingungen spielt besonders der Einflu der Klassenauseinandersetzungen auf

zuordnen, mit neuen staatlich-monopolistischen Methoden in das System zu die staatliche Monopolisierung und ihre Funktionen eine bestimmende Rolle. Durch

integrieren, soziale, politische und ideologische Auseinandersetzungen Uber den die Skonomische Rolle des Staates werden die Gkonomischen Verhéltnisse auch
einzuschlagenden Weg stattfinden. Es ist ein Beispiel dafilr, in welchen MaBstaben zu staatlichen Verhaltnissen und die Auseinandersetzungen um sie auch zu einer

ua JeMsgs und Konkurrenzverhltnisse durch die monopolistische Rolle | Auseraidaselaung ik oe anneBr
'S entfalten. iches Organist, habe sel 1 hal =

Mit der Gkonomischen Rolle des Staates im ReproduktionsprozeB entsteht die monopole — die verschiedensten gesellschaftlichen Kréfte EinfluB; sie ist deshalb

Notwendigkeit von Verénderungen innerhalb der Staatsmacht, ihrer Funktions- und auch abhangig von der jeweiligen Klassensituation und Kréftekonstellation der

Arbeitsweise. Hierbei sind solche Fragen zu beachten wie das Entstehen eines
|

sozialen Kréfte.

okonomischen Herrschaftsmechanismus des Staates und die Art und Weise seiner Daraus ergibt sich einmal, daB die bkonomische Tatigkeit des Staates, wie sie

Organisierung;die Rolle der Eigengesetzlichkeit, die dieser Apparat entwickelt; beispielsweise in der Wirtschaftspolitik zum Ausdruck kommt, niemals nur von rein

dieKonflikte zwischen den &konomischen Erfordernissen einerseits und der skonomischen Zwangen diktiert sein kann, und die Reaktion des Staates auf

Arbeitsweise sowie dem Machtmechanismus des imperialistischen Staatsappa- skonomische Widerspriiche nicht nur von den jeweiligen Bedirfnissen der

rates andererseits (sehr aktuell ist z. B. der Widerspruch zwischen der erforder- Monopole.
lichen staatlichen Stabilitat im Interesse der Kapitalverwertung der Monopole und Zum anderen ergeben sich hieraus auBerordentlich bedeutsame SchiuBfolgerun-

denwechselnden Regierungsmehrheiten mit ihren unterschiedlichen Konzeptionen, gen fiir die Strategie und Taktik des antimonopolistischen Kampfes. DerEinflug
oderdie Rolle des birgerlichen Parlamentarismus). Das ist ebenfalls nur eine der verschiedenen Klassenkrafte auf den imperialistischen Staat bedeutet, dab

spezifischeSeite desKiassenkonflikts unter staatsmonopolistischen Bedingungen |
dieser unter bestimmten Bedingungen, vor allem bei einem bedeutenden Auf-

=Ausdruckdaflr, daB jetzt auch der Staat zur Bedingung des Funktionierens schwung des revolutiondren Klassenkampfes, zu antimonopolistischen, demo-

der imperialistischen Kapitalverwertung geworden ist. kratischen MaBnahmen partieller Natur gezwungen und benutzt werden kann.

Daran kniipfen die Programme der kommunistischen und Arbeiterparteien in den

imperialistischen Landern an, die demokratische, antiimperialistische Alternativen

! Urdeste Doi ae elygi ‘ i | der BRD 0., Kapitel 3, und M. Schmidt
ow issenschaft”, I. Autorenkollektiv, ,Der Imperialismus der “ a.a.0. Kapitel 3,

und
M.

midt,

11/1972, S. 1673. YanEntwicklung desFaperialistischon Herrschaftssystems*, ,IPW-Berichte®, Heft

3/1972, S. 6.
%

,
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zumstaatsmonopolistischen Kapitalsystem darstellen und gleichzeitig die Méglich-
|

Das Wesen der staatsmonopolistischen Regullerung

ksiten eines friedlichen Weges zum Sozialismus zeigen.” pie Rolle des Staates im staatsmonopolistischen Kapitalismus, seine Auswirkungen
Die Rolle des Verhltnisses von Okonomie und Politik geht bereits deutlich aus auf die gesellschaftlichen Verhéltnisse, beeinfluBt erheblich die Durchsetzung der

den Darlegungen (ber die Ursachen fiir das Entstejen des staatsmonopolistischen skonomischen Gesetze. Diese Seite des staatsmonopolistischen Kapitalismus,

Kapitalismus hervor. Die Entfaltung des otal Braco Grundwiderspruchs im seine direkte dkonomische Einwirkung auf den Profit- und Regulierungsmechanis-
Imperialismus ist ja identisch mit der Zuspitzung der Klassensituation und der mus wird im allgemeinen staatsmonopolistische Regulierung genannt. Sie stellt

gesellschaftlichen Konflikte. Die Gesellschafts- und Systemkonflikte haben Dimen- sich zunchst als eine Vielzahl von Instrumenten und MaBnahmen dar, wobei

sionen angenommen, die von den Monopolen selbst nicht mehr bewiltigt werden [ in der BRD das Finanzsystem (Staatshaushalte, Staatseinnahmen- und -ausgaben,

kénnen. Steuersystem) eine zentrale Stellung einnimmt.

Am Beispiel des Entstehens neuer Reproduktionsbedingungen durch die wissen- Es ware jedoch falsch, diese staatsmonopolistische Regulierung nur als eine

schaftlich-technische Revolution wurde schon gezeigt, welcher enge Zusammen- [ Vielzah! von ,MaBnahmen" zu fassen und bei deren Beschreibung stehenzu-

hang zwischen den neuen gesellschaftlichen MaBstaben in der Produktion, der bleiben. Ebenso muB es zu falschen Einschatzungen fiihren, wenn die Wider-

Kiassenlage und den Klasseninteressen besteht, die ihrerseits Triebkrafte der { spriiche im Reproduktionsproze und in der Gesellschaft zwar dargelegt werden,

gesellschaftlichen Auseinandersetzung sind. Es ist gerade fiir die Auswirkungen aber dann einfach geschluBfolgert wird, daB der Staat deshalb, mehr oder weniger

der wissenschaftlich-technischen Revolution typisch, daB sie komplex, als mitein- als eine Art ,Segensspender”, mit diesen oder jenen MaBnahmen reagiere. Diese

ander verflochtene dkonomische, soziale, politische und ideologische Probleme Betrachtungsweisen fiihren unter anderem dazu, daB die staatsmonopolistische

auftreten und insofern von vornherein als Gesellschaftskonflikte.” Die Rolle, die Regulierung faktisch mit dem Wesen des staatsmonopolistischen Kapitalismus
die Versuche, diesen Anforderungen der Produktivkraftentwicklung durch ,Refor- identifiziert wird. Letztlich kommt dabei heraus, daB der staatsmonopolistische

men von oben“ staatsmonopolistisch zu entsprechen, in der politischen und Kapitalismus eine Erfindung der Imperialisten sei, um ihre Widerspriiche zu lésen.

ideologischen Auseinandersetzung, der Innen- und AuBenpolitik sowie im realen Zunachst ist es wichtig, die historische Stellung dieser staatsmonopolistischen
ReproduktionsprozeB und bei der staatlichen Monopolisierung spielen, sind be-

| Regulierung richtig zu erfassen. Sie ist ein objektives, notwendiges Produkt der

zeichnend. | kapitalistischen Entwicklung, ohne die heute das kapitalistische Regulierungs-

Einen direkten und zunehmenden EinfluB iibt die Entwicklung des Sozialismus system nichtmehrfunktionsfahig wire, insofern ein Ausdruck fir dessen Uberlebt-

aus; kein imperialistischer Staat, vor allem in Westeuropa, kann heute Regelungen
heit. Sie stellt in diesem System eine Art monopolistisches Vehikel dar, umgis

finden, die die Auswirkungen der wissenschaftlich-technischen Revolution unter Praduktiviraftentwicklung und deren Anforderungen an diegesellschattiiche pro

anderen gesellschaftlichen Verhéltnissen unberiicksichtigt lassen (hier zeigt sich
duktionsregulierung weiterhin in den Rahmen derKapitalverwertungsverhltnisse

besonders deutlich die Bedeutung der biirgerlichen sowie der rechten und
zu pressen. Sie entsteht, weil dazu die dem Kapitalverwertungssystem eigenen

Jlinken* revisionistischen Ideologien bei den Versuchen, diese die Mdglichkeiten
Potenzen und Mdglichkeiten allein schon nicht mehr ausreichen, erschopft sind.

des Kapitalverwertungssystems direkt iibersteigenden Reproduktionsbedingungen Hierin zeigt sich der ganze Widersinn, diesen staatsmonopolistischen Regulie-

eben diesem System staatsmonopolistisch unterzuordnen).
rungsmechanismus als einen  marktwirtschaftlichen“ Mechanismus, in dem die

Aus diesen Zusammenhéingen wird Klar, welche komplexen Triebkrifte und
Marktkréfte entsprechend der »Leistungskraft" seiner Teilnehmer bestimmen,

Anforderungen der staatlichen Monopolisierung zugrunde liegen und sie besti
garzusisllen, wie dss hess ih der SRD Saschiet,

i

on Corie we dlonar auth Gro oot boone Gohmror Sr % Sal as im- | Weiter sind das Wesen und die Funktion der staatsmonopolistischen Regulierung

staatsmonopolistischen Kapitalsystems, warum es den Im Gin es Wg nur dann zu erkennen, wenn sie im Zusammenhang mit dem ReproduktionsprozeB
Staat heute schon nicht mehr immer gelingt alle ont or. ro on und dem ihn regulierenden Mechanismus betrachtet wird. Die staatsmonopolistische

Verwertungsbedirinissen und Machtbediirfnissen tnt
0zes36 dB Regulierung ist nur innerhalb der kapitalistischen 8konomischen Beziehungen und

unterzuordnen, erklarlich. | nur auf der Grundlage und mit Hilfe der Wirkungskrafte des Kapitalismus mdglich.
Es geht bei dem Verhéltnis von Okonomie und Politik nicht nur um die Frage Dies sind auch weiterhin die Gesetze und die Kategorien einer sich spontan und

des verstarkten Einflusses der Politik, die durch die 6konomische Rolle des anarchisch regulierenden Produktionsweise, wenngleich sie auch mit deren

Staates entsteht, sondern um eine neue Qualitdt, um die bestimmende Rolle | Entwicklung erhebliche Verénderungen erfahren. Dem Wesen nach kann es sich

diesesVerhaltnisses bei der Durchsetzung der 6konomischen und der gesellschaft- also auch nur um eine Regulierung zugunsten des Profits und, unter den spezifi-

lichen Entwicklungen durch die staatliche Monopolisierung. schen staatsmonopolistischen Bedingungen, des Monopolprofits handeln. Dies ist

die grundlegende Frage, von der bei der Untersuchung der Méglichkeiten und

z Vgl. Autorenkollektly, ,Der Imperialismus der BRD", a.a.0., Kapitel 9.
der Grenzen der staatsmonopolistischen Regulierung ausgegangen werden muB.’

val. K.Zieschang, «Zu den Entwicklungstendenzen des kapitalistischen Grundwiderspruchs
Yrisl Sa) BodAgTOeDier wissenschaftlich-technischen Revolution, ,wirtschaftswissen- ? Vgl. R. Gindel/H. Heininger/P. Hess/K. Zieschang, .2Zur Theorie des staatsmonopolisti-

' re :
schen Kapitalismus*, Akademie-Verlag, Berlin 1967, Kapitel 5.

98 99



ZIESCHANG
J STAATSMONOPOLISTISCHER KAPITALISMUS

Das bedeutet abel inur ra ey Seguisnnsenginiien Nicht neuen Form, der staatlichen Monopolisierung. Es ist deshalb zweckmaBig, einige

Monopolprofits wirken. Das wiirde ihrem Inhalt ir oe ot zugunsten des allgemeine Besonderheiten dieser Monopolisierung kurz zu charakterisieren. Damit

RegulierungsmaBnahmen in ihrer Funktionsweise, in bik J Nur penndie sollen das Wesen und die besonderen Potenzen dieser Monopolisierung deutlicher

SIT deny PITS, Ud PITSor
s

er
umfassenden Wirkung gemacht werden, von denen ausgehend die verschiedenen konkreten Wirkungen

dautlich germashit WEKdED., Nar dunes ire i Ney kénnen ihre Auswirkungen und Auswirkungen beurteilt werden missen.”

Vistisehen Kategorien Eh hei eeDaws31 der kapita- Geht man von den Ursachen des staatsmonopolistischen Kapitalismus aus, so

Konkurrenz und Anarchie, auf deren Grundlage sich die ou wird, wie sie auf | pesteht der objektive Zwang fiir sein Entstehen allgemein in der Notwendigkeit

im Kapitalismus durchsetzen, wirken.
Gkonomischen Gesetze einer AusdehnungderMoncpolisierung ber osNaiglipenender Privatmonopole

Eine solch : |

hinaus. Das einzige und letzte Instrument, das dem Imperialismus hierfiir zur

Regulioreng Sonsnasieisefans Joich, gas Yo Seamonopolisysdin Verfiigung steht, ist sein Staat. Fragt man nach den Potenzen der staatlichen

kann; in dem Ma, wie sie ihre Funktionen erfailt ong hon beschrénken Monopolisierung, wodurch die Monopolisierung mit der Einbeziehung der imperia-

um den Folgen dieser Profitstimulierung zu Ceara - ono notwendig, listischen Staaten in den MonopolisierungsprozeB ausgedehnt wird, so ergibt sich

der heutigen Kapitalistischen Widerspriiche, wie i Pp
2

egungsformen dies zweifellos aus der Tatsache, daB der Staat das umfassendste Machtinstru-

und Inflationierung, die einen wesentlich
hy

his
ungskrisen, Haushaltskrisen ment ist, das es im Imperialismus gibt. Das Monopol findet im allgemeinen seine

und die sozialen Verdltnisss hag he Bin auf denReproduktionsprozes Grenzen in seiner eigenen Kapitalmacht, der Staat aber zundchst nur in der

tichtig erkiért werden.
assenbeziehungen haben, koénnen so erst Staatsmacht. Die Staatsmacht der Imperialisten selbst, die die ganze Gesellschaft

Festzuhalten wi .
"

umfaBt, alle Klassen und Schichten — mehr oder weniger auch mit einem einheit-

der weiteren orsReqiennaaNsi) eliandiganisisg)mit | lich organisierten Apparat — wird auf der Grundlage einer hochzentralisierten

Krise des Systems einer Entwicklung unterliegt, SoS&PYage 57Sciam Wirtschaftsmacht, die von einer kleinen Gruppe Finanzkapitalisten beherrscht wird,

mit der wiscenschalich-tochniochon RR 3Sarai: we schon erwahnt, zum Monopolisten. Damit ist die gesamte Macht des Staates gemeint, beispiels-

Dimensionen an dieses System gestellt, was zu einer ents ag neusn weise auch seine AuBen- und Innenpolitik, die zur Durchsetzung der staatlichen

Entfaltung seiner Widerspriche fahren i :
pl 0 en en weiteren Monopolisierung eingesetzt werden kann. lhr Wirkungsfeld ist, im Unterschied

politischen Fragestellung, die von dor bi
.

ho
omm auch in derwirtschafts- zu einem noch so groBen Privatmonopol, die ganze Gesellschaft. Dieser Unter-

ein deVordergrund es eae i en Bkonomie und Praxis immer schied zur Macht der Privatmonopole zeigt sich schon in den Mitteln, die der

sles Rossin aMy zum fgick,Diese wird zunehmend Staatsmacht zur Verfiigung stehen. Die Hauptmittel zur Durchsetzung der &kono-

Frage, wie gleichzeitig stofiges Wachst
sogenanntenZielkonfiikten, sovon der misch-monopolistischen Funktionen des Staates sind:

derWihrungVolloesenaftigon ens Won, Auashansisyeihoont i,Stabilitat | 1. staatliche Machtmittel, wie sie besonders in der Gesetzgebung und deren

oan ahs jh ng on §
ur jy rung von ,Reformprojekten®erreicht administrativen Durchfiihrung zum Ausdruck kommen — kein Monopol kénnte

station. Water on nok ih DE urchsetzung im Gegensatzzueinander einfach durch Gesetz Monopolbedingungen konstituieren;

EE pn a e Regulierung noch Anfang der fiinfziger 2. 8konomische Machtmittel, besonders Kapital, die der Staat angesichts der

die staatsmonopoletiothe or
al Jasmalng Profitstimulierung bestand, ist Konfliktsituationen selbst konzentrieren muB, mit denen er selbst im Reproduk-

Widerspriche dos Systems 24 sine
pli inzwischen durch die Entfaltung der tionsprozeB agiert — Mobilisierung (z. B. durch Besteuerung) und Verwendung

tums, Konjunktar-, Stabiltate- RolinSoin otordenWake: |
dieser Mitte! unterscheiden sich ebenfalls von denen der Privatmonopole;

kennzeichnen heute die Hauptbereiche der Wirtschaft "on sellschaftspolitik 3. staatliche und halbstaatliche Institutionen, das heiBt administrative staatliche

Ausdehnung der staatsmonopolistischen Regul
Bolip| und die notwendige Apparate, die jetzt auch konomische Macht ausilben und konomisch organi-

der Gesellschaft, Dabel ist es auch srr pris pre Boreiche sierte staatliche Institutionen, wie staatliche Banken oder das Zentralbanken-

Geheimnis, daB die Aufgaben dieser verschied P
aor a Rema loin system.

unlssbare Konflikte geraten und daB, wenn goo »Politiken” miteinander in Von entscheidender Bedeutung bei der Baurteilung der Potenzen und der

verzichten muB.
k man das eine will, man auf anderes Wirkungsweise der staatlichen Monopolisierung ist deren Stellung im Kapital-

verwertungssystem. Wird hier von den Staatsbetrieben abgesehen, so ist zunéchst

Inhalt und Pot.
Klar, daB der Staat seine Rolle nicht als Produzent von Wert und Mehrwertspielt;

otenzen der staatlichen Monopolisierung Skonomisch handelt es sich bel der staatlichen Monopolisierung um monopolisti-

Aus der Betrachtun isti i

wird aio BeER iedes Say SPDinistion Kapitalismus 10 vgl. R. Giindel/H. Heininger/K. Zieschang, ,Zu Problemen des staatsmonopolistischen

Ausgangspunkt und der Schiissel zur Losun
stellung erkennbar, daB der Kapitalismus®, in: Probleme der politischen Ukonomie", Akademie-Verlag, Berlin 1965,

Sl Chil

g der vielféltigen Fragen, die der Bd. 8, S.115. und K. Zieschang, ,Zu Problemen desstaatsmonopolistischenKapitalismus
staatsmonopolistische Kapitalismus aufwirft, das Monopol ist, und zwar in seiner i Solel Islensnin ia 5 a ,SSDS Delta 1961,
100 101
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sche Umverteilung von Einkommen und Profit. Es geht darum, daB durch die pedingungen im ganzen kapitalistischen Mechanismus konstituiert und dadurch
staatsmonopolistische Umverteilung aller Klassen und Schichten derGesellschaft diesen in seiner Bewegung veréndert.
mit Mitteln und in einem Umfang, die keinem Privatmonopol zurVerfiigung stehen, gs wurde bereits betont, daB es keinesfalls genigt, in der staatlichen Monopoli-ein monopolistischer Tribut auferlegt wird. Der Staat verhélt sich hierbei zunéchst sierung nur einzelne MaBnahmen zu sehen. Beispielsweise in bezug auf die
wie jeder monopolistische Ausbeuter. Aber auf Gnd seiner besonderen mono. Besteuerung, die heute ein Hauptinstrument dieser Monopolisierung ist, missen
polistischen Potenzen kann er diesen monopolistischen Ausbeutungs- und Aus. sich vom Standpunkt ihrer Funktionen im ReproduktionsprozeB und ihrer Wirkung |plinderungsprozeB ausdehnen und vertiefen (darin besteht ja letztlich derKern auf diesen sofort die Fragen ergeben: Woher kommen die Steuern? Welche
der Frage), und allein dadurch kann die heutige Produktionsentwicklung noch Konsequenzen fiir Eigentum und Einkommen hat ihre Erhebung? Wie beeinfluBt
kapitalistisch bewaltigt werden. Natiirlich setzt sich dieser Umverteilungsprozen sie deren Bewegung? Wie wirkt die Art ihrer Erhebung auf Preis- und Profit-
kompliziert und besonders auch auBerordentlich differenziert durch. ZumBeispiel mechanismus? Ahnliche Fragen ergeben sich bei der Verausgabung der durch die
fihrt die Besteuerung direkt zur Umverteilung von Profiten und Einkommen, Besteuerung mobilisierten Mittel.
wobei nachgewiesen werden kann, daB das System der Besteuerung immer Aus der Rolle des Steuersystems bei der staatlichen Umverteilung ergibt sich, da
zugunsten groBer Einkommen und groBer Profite wirkt. Derselbe Umverteilungs- sich in demselben Verhiltnis wie Steuern erhoben werden, die Konkurrenzver-
effekt, der aber in den Haushaltszahlen des Staates iiberhaupt nicht zum Ausdruck haltnisse verandern. Die durch die Besteuerung Begiinstigten kénnen Konkurrenz-
kommt, ergibt sich indierkt durch ein weitverzweigtes System der Steuerbefreiung und damit Verwertungsschranken durchbrechen und werden so kraft staatlicher
und -ermaBigung. Monopolisierung von den herrschenden allgemeinen Verwertungsbedingungen
Der Finanzoligarchie gelingt es, diese gesellschaftliche Ausbeuterrolle, gerade weil | relativ unabhangig. Durchbrechung der Verwertungsschranken auf der Basis staat-
sie vom Staat gespielt wird, zu verschleiern, wird sie nur oberflachlich betrachtet. licher Umverteilung, das heiBt in MaBstében, wie sie Monopole selbst nicht
Beispielsweise wird der staatlichen Ausbeutung der Mantel des ,Gemeinwohis* durchsetzen kénnen, darin besteht das eigentliche Problem, das die staatliche
umgehéngt, indem die monopolistische Umverteilung von Profiten und Einkommen Monopolisierung zu lésen hat. Diese Durchbrechung auf der Grundlage kapitalisti-
als ,Reformprojekte” deklariert wird. Dieser Schein verschwindet jedoch, wenn die scher Verhaltnisse gilt nur fiir Begiinstigte, die Schranken fiir die Nichtbegtinstigten
Rolle des Staates richtig in den Rahmen des Kapitalverwertungssystems einge- werden um so héher. In einem sehr differenzierten System werden damit in der
ordnet wird.

ganzen Gesellschaft die staatsmonopolistischen Konkurrenzverhéltnisse und die
Als Ausbeuter, der durch monopolistische Umverteilung der Gesellschaft einen pesonderen staatsmonopolistischen Kapitalverwertungsbedingungen konstituiert.
Tribut auferlegt, unterscheidet sich der Staat also nicht von den Monopolen, Dies bedeutet, daB jetzt die Kapitalverwertung und ihre Entwicklung direkt auch
sondern nur durch die aus seinem besonderen Charakter sich ergebenden MaB- vom Umfang der staatlichen Monopolisierung abhéngt. Mehr noch: Die Ausnutzung
stdbe und Mittel dieser Umverteilung. In diesem Zusammenhang entsteht die der staatlichen Monopolisierung durch die Beginstigten wird zu einer Art Bedin-Frage, ob dadurch ein neuer oder besonderer Ausbeutungsmechanismus konsti- gung héchstméglicher Kapitalverwertung. Besteht beispielsweise bei allgemein
tuiert wird, der neben dem des Kapitals bzw. des Monopolkapitals existiert. Diese hoher Steuerbelastung die Alternative darin, entweder hohe Steuern zu zahlen
muB entschieden verneint werden. oder diesen Teil der Profite zu akkumulieren (weil dann Steuerbefreiung eintritt),
Die Rolle der Staatsmacht ist eine Seite der sich aus der staatlichen Monopoli- ist das gleichbedeutend mit einer Art staatlichem Zwang zur Akkumulation.

]sierung ergebenden besonderen Monopolisierungspotenzen; die andere Seite | Auf diese Weise werden im Prinzip (hier handelt es sich natirlich nur um diebesteht darin, daB der imperialistische Staat bei der Wahrnehmung seiner ko- Grundziige dieser Wirkung der staatlichen Monopolisierung, die aber andererseits
nomischen Funktionen im Unterschied zu allen anderen Kapitaleigentimern und die Grundzusammenhinge und die Ausgangspunktefiir die konkrete UntersuchungKapitalméchten nicht dem Zwang unterliegt, selbst Kapital zu verwerten. Das ist bilden) die kapitalistischen Einkommens-, Preis- und Profitkategorien letztlichUberhaupt nicht das Ziel seiner Funktionen (im Unterschied zu jedem anderen zugunsten des Monopolprofits beeinfluBt und verandert. Dies bedeutet gleichzeitig
Kapitalisten). Seine Rolle im KapitalverwertungsprozeB wird von den herrschen- eine staatliche monopolistische Verdnderung des kapitalistischenVerteilungs-den Eigentumsverhaltnissen und den daraus resultierenden Produktionsverhélt- | mechanismus. So wie Durchschnittsprofit und Produktionspreis als kapitalistische
nissen bestimmt, deren Sicherung und Aufrechterhaltung sein Ziel ist. Das ist der Formen der Wertverteilung und damit der Regulierung der Produktionsweiseeigentliche springende Punkt zum Versténdnis des Wesentlichen der staatlichen | schon durch die Herrschaft der Monopole in anderer Gestalt erscheinen und sich
Monopolisierung: die Unterordnung der gesamten Bevélkerung unter die Verwer- durchsetzen, findetdiese Veranderung jetzt durch die Dazwischenkunft des Staates
tungsbediirfnisse des Monopolkapitals, um eine solche Ausbeutungsbasis zu auf einer hdheren monopolistischen Stufe statt. Um nichts anderes handelt essich
schaffen, die das weitere Betreiben der Produktion als Profitproduktion gestattet. im Prinzip auch, wenn von staatsmonopolistischerRegulierung gesprochen wird.
Die Bedeutung dieser Besonderheit in der Gkonomischen Rolle des Staates im Es geht nicht um einen Ersatz der kapitalistischen Regulierungsprinzipiendurch
KapitalverwertungsprozeB zeigt sich, wenn seine Wirkung auf den kapitalistischen andere oder etwa durch die Entstehung eines neuen Mechanismus nebendiesem,Preis- und Profitmechanismus betrachtet wird. Hieran wird auch deutlich, warum sondern um die weitere monopolistische Untergrabung der Funktionsweise desder Staat monopolistisch auf den ganzen ReproduktionsprozeB wirkt, Monopol- kapitalistischen Regulierungsmechanismus, und ist deshalb Ausdruck der Labilitat
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dieses Systems. Sind diese Zusammenhinge Klar, ist es auch ohne weiteres ein. Aleuchtend, daB es sich bel der staatlichen Monopolisierung nicht um eine Art
Alimacht des Staates handelt, durch die die Widerspriiche (iberwunden werden
kénnten. Verbreiterung und Vertiefung der Ausbeutungsverhéltnisse als Inhalt der
staatlichen Monopolisierung und deren Wirken innerhalb der Konkurrenz- und VerlagKapitalverwertungsverhéltnisse kann nur bedeuten, daB die Widerspriiche auf
einer hdheren Ebene verschérft werden. Die Aufgabe fiir die Forschung kann

- -dementsprechend nur lauten, ausgehend vom Wesen der staatlichen Monopoli-
sierung, ihren Besonderheiten und ihrer Wirkungsweise die Art und Weise der Marxistische
Entfaltung der Widerspriiche und die daraus resultierenden besonderen Erschei-
nungen aufzuspiiren und aufzudecken.

 °

R

Insgesamt ergibt sich, daB es bei der Beurteilung des staatsmonopolistischen aterKapitalismus darauf ankommt, seine historische Stellung allseitig zu erfassen,
Es kommt darauf an, seinen Ubergangscharakter zu erkennen, der schon génzlich A. F. Rumjanzew u. a.
die gesetzméBig notwendige Uberwindung des Imperialismus offenbart und sehr Politische Ukonomie des Sozlalismus
konkret zeigt, wie sich dieser Ubergang vollziehen muB, seinen Inhalt als letzte

568 Seiten, Leinen, Schutzumschlag,Phase des sterbenden und parasitiren Kapitalismus. Diese Erkenntnis kann nur DM 13,80gelingen, wenn die Wirkung des staatsmonopolistischen Kapitalismus auf die
Klassenkrafte und Klassenauseinandersetzungen unter den heutigen Bedingungen W. Menzel u. a.berlicksichtigt wird.

Imperialistische Klassenpolitik unter

Anpassungszwang
|

reformieren, manipulieren, integrieren
335 Seiten, Paperback, DM 9,50

K. H. Roder u. a.

Widerspriiche und Tendenzen
im Herrschaftssystem der BRD

111 Seiten, Taschenbuch, DM 2,40

Paul Boccara u. a.

——————————————————————— Der staatsmonopolistische Kapitalismus
i flage, 664 Seiten, Paperback,= Zeitschrift fiir Theorie und Praxis der Sozialarbeit/ el” ¢

Sozialpadagogikor Lucien Séve
Marxismus und TheorieHeft 1/73:
der Persbnlichkeit— — Hamburg: ,,Reform in Uniform Zweite Auflage, 452 Seiten, Paperback,

— Das Elend der Fachhochschulen DM 14,80oz — Sozialassistentenausbildung — eln Riickschritt

Erich Hanke

4 UNRUHE ist die Informationsschrift der Studenten an Fachhochschulen Mittelstand in der Bundssrapuk 4 ;fir Sozialarbeit/Sozialpadagogik
§ Ein Beitrag zu Problemen der Biindnis-

Probshefte bei: Verlag Maretecte 2"
politik im Sntimonopolistischen Kampf= SVS e. V./Redaktion Unruhe, 28 Bremen, Am Dobben 69 Heddernheimer Landstr. 78a 185 Seiten, Paperback, DM 7,50

——————————————————
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Bericht: 1

BERICHT

Gesichtspunkten illusiondre vollstandige Umkehrung der offiziellen Prioritaten-
Bara oldervar rsyaleinColinas Sutgins oor Oe

Melnungsumfragen als Instrument der Forschungs- und Technologlepolitik
Das Sample der Umfragen bestand in den friheren Untersuchungen aus einem

Zum bffentlichen Hearing des parlamentarischen ,Ausschusses fiir Forschung und [ représentativen Bevolkerungsquerschnitt sowie einiger zufillig ausgewihlten Stu-
Technologie und das Post- und Fernmeldewesen“ vom 2p 3.1973 denten- und Beamtengruppen. In der vom ParlamentsausschuB angeregten Studie

| sollte dagegen der fiir die Forschungs- und Technologiepolitik allein relevante
Es deutet einiges darauf hin, daB auch in der Forschungspolitik der BRD die Phase Personenkreis der fithrenden Industrie- und Verbandsvertreter erfaBt werden. Von
des Aufholens und der Imitation der Entwicklung in anderen kapitalistischen Lan- den aufgrund ihrer Funktion und Stellung ausgesuchten 600 Personen antworteten
dern, speziell auf den Gebieten der Kern-, Luftfahrt- und Kriegsforschung, abge- 140, darunter waren 100 quantitativ auswertbare Antworten. Damit lieB sich zwar
schlossen ist, so daB der Zwang zu risikoreichen Neuentwickiungen allenthalben kein représentatives Bild der Einstellung der gesamten ,Herrschaftselite” gewinnen,
ein verstarktes Eingreifen staatlicher Forschungsplanung notwendig macht. Gleich- in der Gruppe der Forschungsmanager aus Verwaltung und Industrie war aber der
zeitig haben sich die Anforderungen an die nur mit staatlichen Mitteln zu bewélti- Riicklauf so groB, daB man in bezug auf diese Gruppe von Représentativitat spre-
genden Infrastrukturleistungen — Bildung, Gesundheit, Umwelt, Stadtebau und chen kann.
Verkehr — verstérkt, ohne daB der Finanzierungsspielraum fiir diese Bereiche bis- Als interessantestes Erhebungsresultat kann man die Tatsache verzeichnen, daB
her wesentlich erweitert werden konnte. Aufgrund dieser Entwicklungen scheint trotz modifizierter Methode und veréndertem Personenkreis eine erstaunliche Uber-
sich selbst in der staatlichen Administration die Erkenntnis durchzusetzen, daB einstimmung in der allgemeinen Tendenz der subjektiven Préferenzen festgestellt
die Allokation der Forschungsausgaben nicht mehr wie bisher ohne eine globale werden konnte. Sowohl bei der Befragung der Bevélkerung und der Studenten-
Forschungspolitik erfolgen kann. Seit etwa zwei Jahren werden daher verschiedene gruppen, als auch der Forschungsmanager zeigten sich — selbstverstindlich mit
Projekte finanziert und durchgefiihrt, von denen sich die staatliche Administration gewissen Verschiebungen innerhalb der jeweiligen Prioritatenlisten — starke Ab-
eine theoretisch fundierte Anleitung fir die Festlegung geeigneter Prioritaten der weichungen von der tatséchlichen Verteilung der FE-Mittel. Bei allen Umfragen
FE-Mittel verspricht. wurden die Ausgaben fiir Kriegsforschung drastisch gekiirzt, die Mittel zur Férde-
Eines der Instrumente zur Ldsung des Prioritatenproblems sind Meinungsumfra- rung der nichtmilitarischen industriellen Produktivitat angehoben und die Ausga-
gen, in denen gewissermaBen die ,Nachfrage” nach Forschungsresultaten ermit- ben fiir kollektive infrastrukturelle Ziele wie Bildung, Gesundheitswesen etc. un-
telt wird. Eine erste Umfrage startete das Wissenschaftsministerium im Zusammen- verhéltnismaBig stark erhoht. Die Abweichungen lassen sich anhand eines Ver-
hang mit der Verteilung des ,Bundesforschungsberichts IV“, eine weitere wurde gleichs der prozentualen Anteile der einzelnen Férderungsbereiche am FE-Budget
vom ,Parlamentarischen AusschuB Wissenschaft und Forschung" — dem Vorgénger des Bundes 1971 und 1976 (Mittelwerte aus 100 Fragebogen) ermitteln:
des gegenwdrtigen — im Friihjahr 1972 angeregt. Wahrend die Fragebogenaktion
des Ministeriums die Meinungen vor allem der Wissenschaftler in Industrie, GroB- FE-Budget 1971
forschung und Universitaten erforschen sollte, ging es den Parlamentariern mehr Bereiche Anteil am Budget (in %o)
um die Ansichten der herrschenden Kreise. Der Auftrag ging an die Heidelberger ETT
+Studiengruppe fiir Systemforschung”, die bereits seit 1968 auf diesem Gebiet Er- 1.Verteidigung 242
hebungen durchgefiihrt hat. Die Ergebnisse der Heidelberger Untersuchung wur- 2. Kemenergie 24
den nun im Mérz dieses Jahres von Krauch (Leiter der Studiengruppe) den Mit- 3. Gesundheit

.

16,7
gliedern des Parlamentsausschusses im Beisein der Bliite der Wissenschaftsjour- 4. Allg. Wissenschaftsférderung 1.5
nalisten und einer ausgesuchten Offentlichkeit vorgetragen. Referat und anschlie- 5. Elektron. Datenverarb. 54
Bende Diskussion erlauben, einige Schliisse auf den politischen Stellenwert solcher 6. Forder. d. industr. Prod. 50
Meinungsbefragungen in der Auseinandersetzung liber Ziele und Inhalte der staat- 7. Luftfahrt

|

4.8
lichen Forschungsfinanzierung zu ziehen. 8. Ernahrung/Agrarwirtsch. 36
Die jiingste Erhebung der ,Studiengruppe" variierte die bereits friher angewandten 9. Verkehrs- u. Nachrichtenw. 22
Methoden: wéhrend friiher lediglich die Aufstellung einer simplen Praferenzskala 10. Umwelt 14
gefordert wurde, auf der die einzelnen Forschungsférderungsbereiche anhand 11. Rohstoffversorgung 12
einiger Vorinformationen nach ihrer subjektiv vermeinten Wichtigkeit geordnet wer- 12. Bildung 11
den sollten, verfuhr die neue Untersuchung insofern realistischer, als jetzt die Auf- 13. Stadtebau 0,5
stellung eines Forschungsbudgets fiir das Jahr 1976 gefordert wurde, fiir das eine1
angenommene Gesamtsumme von 10 Mrd. DM zur Verfiigung stand. Auf diese Die in der letzten Umfrage ermittelte Rangfolge der Bereiche und ihr Anteil am
Weise kam nicht wie in den vorangegangenen Erhebungen eine unter praktischen FE-Budget sehen dagegen folgendermaBen aus:
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BERICHT vv
Vorgeschlagenes Budget 1976 { BERICHT

1. Gesundheit 166 keitsveranstaltungen hat der AusschuBvorsitzende Lohmar selber treffend charak-

2. Kernenergie 156 terisiert, als er sich zur Erheiterung der Anwesenden dariiber beklagte, daB nach

3. Verteidigung 140 einem der vorangegangenenHearingsmehrereSprecher der Industrie zu ihm ge-

4. Allgem. Wissenschaftsférderung ¢ 125 kommen seien um ihm anzuvertrauen, das ihre dffentlich geduBerten Absichten
5. Umwelt 76 lent mi OrohWiilitanButesuuner lbereinstimmten, nur hatten sie die natiir-

= :

I .

© Bree insist, Prod, 53 Diese Abweichung von subjektiven Meinungen und tatséchlicher Praxis sollte aller-
.

Elektron. Datenverarb. 51 3
7 © A

8. Bildung 50 dings auch denAutoren 2u denken geben, die die Ergebnisse der Heidelberger

9. Verkehrs- u. Nachrichtenw.
y a7 Studiengruppe — immerhin die ersten, indenen {iber die Einstellung verschiedener

10. Stadtebau
: : 39 Teile der Bevdlkerung zur Forschungspolitik Uberhaupt etwas zu erfahren ist —

11. Emahrung/Agrarwirtsch. 38 vorschnell als grundsitzlichen Dissenz interpretieren. Es mutet ja merkwiirdig an,

; : ’ wenn nicht nur ein reprasentativer Bevélkerungsquerschnitt seine grundsatzliche
12. Luftfahrt 37 . BT . A . i; n

13. Rohstoffversorgung 24 Unzufriedenheit mit der bisherigen Verteilung der FE-Mittel zum Ausdruckbringt,
a cmc ———————————————— sondern jetzt auch ausgerechnet der Personenkreis, der fiir diese Verteilungs-

Ein Vergleich der beiden Budgets zeigt, daB gerade die Bereiche die bisher den struktur verantwortlich ist. DaB weder fiir die Bevélkerung insgesamt noch fiir

groBten Teil der staatlichen FE-Ausgaben an sich gezogen haben — Kriegsfor- die speziellen Begrufsgruppen untersucht wird, inwieweit die Praferenzen auf dem

schung, Kernforschung, Luftfahrt — den stérksten Riickgang zu verzeichnen haben. Forschungssektor mit den allgemeinen gesellschaftlichen und politischen Einstel-

Demgegeniiber steigen die Ausgaben fiir FE zum Zwecke der Férderung von Ge- lungen der Befragten ibereinstimmen und ebensowenig die Frage angeschnitten

sundheit, Umwelterhaltung, Stadtebau und Bildung sowohl in der Rangfolge, als wird, welche Vorstellungen sie von der praktischen Durchsetzung ihrer Verteilungs-

auch in bezug auf die Hohe der aufzuwendenden Mittel. Vor allem die drastische prinzipien haben, macht die entscheidende Schwéche des Ansatzes der Heidel-

Kiirzung der Kriegsforschung erméglicht, selbst solche Bereiche starker zu fordern, berger Untersuchung aus. Auf diese Weise wird die Méglichkeit verspielt festzu-

die einen relativ niedrigen Platz in der Prioritatenskala einnehmen (vergl. etwa die (

stellen, ob die Abweichungen von der Forschungspolitik der Regierung nur Aus-

Positionen 10 — 13). druck eines unverbindlichen Wunschdenkens sind oder ob dahinter eine auch in

Nun weist die Erhebungsmethode unleugbar eine Reihe von Schwéchen auf; die | politischer Praxis zum Ausdruck kommende grundsatzliche Unzufriedenheit mit

Kritik an ihr ist allerdings von gegensatzlichen Standpunkten aus méglich und fallt | den bisherigen Ergebnissen der staatlich finanzierten Forschung steht. Die Viel-

dementsprechend auch ganz unterschiedlich aus. Die Diskussion im Hearing er- zahl der Biirgerinitiativen, die sich gerade um Themen der Infrastruktur (Umwelt,

weckte den Eindruck, daB mit den Angriffen auch die mangelnde Représenta- Bildung, Stadtebau) gebildet haben, legen diese Vermutung durchaus nahe. Auch

tivitat und vor allem die Undurchfiihrbarkeit der vorgeschlagenen Verteilungsstruk- bei der Gruppe der Wissenschaftler und Forschungsmanager, die taglich mit der

tur die im Erhebungsergebnis enthaltene massive Kritik an der bisherigen For- offiziellen Forschungspolitik konfrontiert werden, ware eine nahere Untersuchung

schungspolitik abgewehrt werden sollte. Es entstand der Eindruck, daB man lieber ihrer — der Meinungsumfrage zufolge — schizoiden Einstellung von Interesse. Man

andere Methoden anwenden wollte, wenn bei Meinungsumfragen solche Resultate
| erfiihre dann erst, ob ihre Praferenzen aufgrund einer aus ihren Erfahrungen ge-

herauskommen. wonnen Kritik zustande gekommen sind, oder ob sie lediglich darauf zuriickgehen,

Es ist daher zu vermuten, daB von Regierungsseite aus keine weiteren Anstren- daB sie sich bei Meinungserhebungen nicht trauen, das stark ristungslastige und

gungen unternommen werden, um die Meinungsbefragung so weit zu validieren, in bezug auf die gesellschaftlich relevanten Bereiche véllig unzureichende For-

daB tatsachlich die Wiinsche der Wissenschaftler und der Bevélkerung zur Grund- schungsbudget der Regierung zu unterschreiben.

lage der forschungspolitischen Allokationsentscheidungen gemacht werden kon- Auch von uns sollten daher die zitierten Umfrageergebnisse nur mit einiger Vor-

nen. Denn die Unbrauchbarkeit von Meinungserhebungen als Planungsinstrument sicht als definitiv festgestellte Wiinsche der Bevélkerung behandelt werden. Eine

ist ja unter staatsmonopolistischen Bedingungen nicht auf methodische oder ver- Politik, die auf die praktische Verénderung der staatsmonopolistischen Forschungs-

fahrenstechnische Probleme zuriickzufiihren, sondern auf die praktische Bedeu- politik abzielt, stiitzt sich ohnehin nicht primar auf Meinungsumfragen, sondern
tungslosigkeit einer Prioritatensetzung, die davon absieht, da die entscheidenden geht davon aus, welchen Interessen die Finanz- und Planungskapazititen des

forschungspolitischen Gremien (Fachkommissionen des BDI, Beratergremien etc.) Staates gegenwartig unterworfen sind und welche Veréanderungen der Interessen-

fest im Griff der interessierten Monopole und der mit ihnen eng verbundenen Wis- lagen angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten der Reproduktion des kapita-

senschaftler sind. listischen Systems zu erwarten sind, um zu zeigen, welche gesellschaftlichen Macht-

Das Hearing ist daher als folgenlose Demonstration der Offentlichkeitsbezogenheit verhaltnisse die objektiv gegen die Interessen der Mehrheit der Bevblkerung ge-

von Regierung und Parlament einzuschatzen. Den Charakter solcher Offentlich- richtete Forschungspolitik der BRD erméglichen. Auch noch so sehr verfeinerte

Meinungsumfragen kénnen im Hinblick auf deren praktische Veranderung nur auf

108 Ansatzpunkte hindeuten, eine politische Perspektive ist aus ihnen nicht zu gewin-

nen.
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Rezension:

S 0Zz IAL] S I | S GC H E P 0 Ll I I K Wissenschaft und Gesellschaft in der DDR. DDR-Philosophen zu deutlich, um noch —

Eingeleitet von Peter Christian Ludz. Carl wie Ludz wenige Seiten davor — behaupten
Politisch-8konomische Analysen, Diskussion, Befichte und Dokumentati Hanser Verlag, Miinchen 1971, 316 Seiten, zu kénnen, der Marxismus-Leninismus er-

on DM 19,80 ginge oefishers System von Leerfor-

|

meln* . Auch der historische Abri, den

-_— Dieser Sammelband gibt elnigen AufschluB Thomas voranstellt, zeichnet sich durch un-

dariiber, wie sich die westdeutsche ,De-De-  gewshnliche Unvoreingenommenhsit aus.

lan Resi
. iad auf die siebziger Jahre einstellt, Dies &uBert sich auch darin, daB er die

an Reisin:
I ienti bei vor- i

A

21 re iy Zur Diskussion neuerer Probleme der Imperlalismus-Ana- mm ong on hada stié- oy ooh sieArt or Pormliorang ofsetbat
e (Teil ll)/Thomas Funke: Zur Entwicklung Westberlins 1945-1972 mungen sich in inthelsussiiiien, Keiner der Information vermittelt, die inGer paraphra-

Geo .

zehn Autoren allerdings ist dem Lager des sigerenden Wiedergabe verl (29)

So Lun oles Peschke, Peter Wille: Hochschulkampf in Westberlin/ groben und wiitenden Antikommunismus zu- Thomas faBt MG 2a
chard Albrecht: Wer wen? — Mehr als ein Argernis aus dem Verlag neue

zurechnen; alle vermeiden sie eine direkte  philosophiegeschichte lakonisch mit den

kritik“/ Richard Albrecht: Mérzkampfe im Ruhrgebiet 1920/Volker Gransow: Verteufelung im Namen der .westichen” Worten zusammen: ,Die Erkenntnis ist der

Informationen ber die Kapitalismustheorie in der DDR?
’ ldsale und formulieren stat dessen ire Ur-  wirkiichksit voraus.® (65) Da bleibt blo noch

teile in einer mehr oder weniger ,immanen- die Frage zu stellen: Spricht das nicht sehr

i pasundpiSiss, aZusamierhen) Gar fiir diese Wirklichkeit? Kann das etwas an-

i

"

mi ler — verglichen mi eren Pu-  deres heiBen, als daB dieser Wirklichkeit dil

Jurgen Ostrowsky, Karl Unger: Zur Theorie des Neokoloniallsmus und blikationen — unzweifelhaft hdhere Informa- Zukunft gehort?
Ss Shite

zur Spezifik des siidlichen Afrika / Richard Albrecht: Die gegenwari tionsgehalt der melsten Aufedize, Politisch-

Korsch-Renaissance in der BRD und in Westberlin. ge ideologisch sind die Verfasser allesamt der  Freilich bleibt auch R. Thomas in sozial-

wort Tigoder &

o Sozialdemokratie verpflichtet, allerdings —  demokratischen Vorstellungen befangen, so

arl Theodor Schuon: Arbeiterbewegun: i

en
und das scheint uns das Bemerkenswerte an etwa wenn er sowohl ,Totalitarismus" als

FOVIRIOREA Tanah [CH oe g undWissenschaft /Dister Boris: Zum diesem Buch zu sein — mit gravierenden auch ,Imperialismus* als ,.denunziatorisch

3
or

,

ettina Gransow: Neue Entwicklungswege In Differenzen untereinander. So spiegelt sich gemeinte Etiketten* (25) verurteilt und auf

er Politischen Okonomie des Sozialismus / Aufruf der Comisi die innere Polarisierung der Sozialdemokra- eine Stufe stellt, wenn er den antagonistisch
isiones Obreras

an die internationale Arbeiterklasse
tie auch wider in dem ihr zurechenbaren Teil sich gegeniiberstehenden Gesellschaftsord-
der DDR-Forschung. Dieser Sachverhalt kann ~~ nungen eine ,wechselseitige Anregung”
hier nur kurz angedeutet werden. empfiehlt (ebd.), oder wenn er von der Sozi-

Juli
aldemokratismus-Kritik der DDR gekrénkt ist

ulian Quijada, Hans W. Rachdorf: Zur sozio-dkonomischen Entwick- Peter Christian Ludz, in der zweiten Hélfte (61). Bezeichnend ist auch seine Scheu da-

lung Spaniens (Teil 1) / Wilma Gensinger, Richard Albrecht: Neuere
der sechziger Jahre zu einem der maBgeb- vor, die erfolgreiche Entfaltung der sozialisti-

Tendenzen der Wi
. : lichen ,DDRologen” der Sozialdemokratie schen Demokratie in der DDR anzuerken-

derstandsforschung in der BRD und Westberlin. aufgestiegen, schickt dem Band eine ,Ein- nen; die Berufung auf das schon Erreichte

Autorenkollektiv: 1. Mai und Aktiol i ip y

leitung” voran, die keine ist, weil sie keinen ~mutet dem leicht utopistisch denkenden

Sozialistische Demokratie in d fonseinhelt inWestberlin /AlbertEngelhardt: Bezug zu den nachstehenden Aufsétzen her- Intellektuellen bereits ,konservativ" (68) an!

z ? Dem

ie in der DDR / Peter Rémer: Widerspriiche im ,Kapi- stellt, geschweige denn von dem wider- Die Skepsis vor dem realen Sozialismus

tal" oder kapitalistische Widerspriiche?/Heinrich Heims: Friedliche Koexistenz spriichlichen Gesamtbild des Buches Notiz macht sich schlieBlich auch in Stereotypen

und revolutiondrer ProzeB.
! nimmt. Ludz distanziert sich von der her- wie dem folgenden Luft: ,...

Die Partei...

kémmlichen ,Totalitarismus“-Doktrin, und wird aber immer der Versuchung ausgesetzt
zwar mit dem unschwer zu erkennenden sein, ...das Erkenntnisinteresse dem eige-

n .

Motiv, diese angesichts der Fortschritte des nen Herrschaftsinteresse unterzuordnen.”

24 Produktivkraft-Entwicklung im Kapitalismus und Sozialismus. Fragen Soeicisnieverschlissene Jesraeption durch (28) Abgesehen Jeven, daB iseder istes
der wis: .

! : " . Lo eine illusionslosere und zuglei psycholo-  risch-gesellschaftliche Charakter der Partei

i
senschaftlich-technischen Revolution / Die Jagd auf die ,heilige gisch raffiniertere zu ersetzen. Die DDR fir- und ihres daraus resultierenden Verhaitnis-

Kuh" oder das Manéver ,Lebensqualitat” / Widerspriiche und Antago- miert nun bei Ludz als eine ,autoritér-tech- ses zum schrankenlosen Erkenntnisfortschritt

nismen i iali
nokratische Gesellschaftsformation” (15). Die  verkannt wird, wird diese Behauptung von

Im Sozialismus / Ursachen und Wesen des staatsmonopolisti- antikommunistische Grundeinstellung der Thomas selbst keineswegs konkret bestd-

schen Kapitalismus / Kritik an E. Mandels Spétkapitalismus / Aktuell ,Totalitarismus“-Doktrin bleibt bestehen, nur tigt, sie bleibt also, was sie ist: ein {brig-

iti i

2 Bb 5
daB tarker di iale Entwick- bliebs Angstrefi dem Sozialism

Kritik des Sozialdemokratismus / Zur Geschichte des Arbeiterwider- 3) an oom Hen Ruge fabt (mit Livin gebliebener Angstreflex vor dem Soziallsmus.

standes: Literatur im Widerstand. Antifaschistische Tarnschriften. ,konflikttheoretisch) und hier und da, auf Auch der Autor des nichsten Beitrags —

Teilgebieten, zu positiven Eingestédndnissen iiber die 4Entwicklung der Wissenschafts-

Sr ———————ee————————— er——————————— bereit ist. politik in der DDR" — findet keine Bestéti-

|

n

_

gung fiir die alte antimarxistische Behaup-
Einzelheft DM 4,—, Jahresabo DM 20,— (incl. Porto) Riidiger Thomas weicht in seinem Beitrag tung, daB in der DDR ,die wissenschaitliche

{iber die Entwicklung der Philosophie in der  Tatigkeit durch das Primat der Ideologie ge-
1 DDR ganz erheblich von diesem ideologi- hemmt" (116) werde. Ganz im GegenteilVerlag und Vertrieb SOZIALISTISCHE PO LITIK GmbH schen Rahmen ab. Er arbeitet sein Thema kommt er in seiner — ebenfalls angenehm

zu gewissenhaft auf, um noch antimarxistisch niichternen — Untersuchung zum Ergebnis:

1 Berlin 41 Postfach 62010-107 und antikommunistisch sein zu kénnen. Er ,DaB die Wissenschaftier der DDR bemer-

sieht das hohe wissenschaftliche Niveau der  kenswerte Leistungen vollbrachten — unter

mm
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zum Teil sehr viel schwierigeren Bedingun- beweist!) und gelangt zu folgender SchiuB- angsschwierigkeiten dieser Intellektuellen, dungspolitik, Geschichte und Geschichts-
gen, als sie im westlichen Deutschland ge- bemerkung: ,...Trotz wirtschaftspolitischer » noch nicht mit ihrer antikommunisti- bewuBtsein, das sozialistische Recht sowie
geben waren —, steht auBer Frage.” (115) Wechsellagen, Fehlverhalten von Wirtschafts- schen Einstellung zum realen Kommunismus die staatsbirgerlichen Schulbiicher der DDR.Der Beitrag von Ludwig Bress (ber das subjekten, Leitungsméngeln u. a. ist nicht zu vollstindig abgerechnet haben, aber sich Lohnend erscheint am ehesten der Beitrag
gegenwartige Wirtschaftssystem der DDR  iibersehen, daggdie mit der Konzeption des gchon mit marxistischen Gedankengéngen ber Padagogik und Bildungspolitik. Insge-
schwankt in unausgegorener Weise zwischen ~~ Okonomischen Systems des Sozialismus ein- \dentifizieren und deshalb besonders anféllig samt bleibt zu sagen, daB vorliegender Sam-
Verdammungsurteilen (Macht politischer  geschlagene Entwicklung eine allseitige Her- far marxistisch verpackte biirgerliche Ideolo- melband iiber manche—teilweise unbedingtManager“/131) und Sympathieerklarungen ausforderung von Wirtschaft und Gesell- gie sind. Die zunehmende Bedeutung links-  begriiBenswerte — _Entwicklungen in der
(.neues Verhéltnis der Menschen als gesell-  schaft der Bundesrepublik ist..." (160) revisionistischer Konzepte in der ideologi- westdeutschen DDR-Forschung

|
Aufschluschaftliche Individuen zu ihrer Gesellschafts- Die schérfsten antisozialistischen Attacken, schen Kriegfiihrung gegen die sozialisti- gibt und auch wichtige Informationen uber

ordnung“/142). Dennoch zeigt der Aufsatz, wie man sie ansonsten in dem Sammelband schen Lander filhrte schlagend die FAZ vom die DDR vermittelt, auf keinen Fall aber anwieviel der ehemalige Schiller des beriihmt- nicht findet, reitet der Westberliner Profes- 28.3.1973 vor Augen, als sie auf der Suche die bei Pahl-Rugenstein erschienene Studie
beriichtigten Marburger Marktwirtschaftsapo- sor Biitow in seinem Beitrag (ber die DDR- nach einem glaubwiirdigen, ,nicht-primit- ,BRD-DDR. Vergleich der beiden Gesell-
logeten Hensel inzwischen vom Marxismus Soziologie, und zwar reitet er sie ausgerech- ven“ Antikommunismus geradenwegs auf die  schaftssysteme* heranreicht. Wer sich {ber
und von der Wirklichkeit des Sozialismus net im Namen einer gewissen ,kritischen in Westeuropa entwickelte neomarxistische die DDR informieren will, halte sich getrost
gelernt hat. Unter anderem liefert er eine Theorie von Gesellschaft" (181). Die totale Kritik“ an der ,Sowjet-Orthodoxie” verfiel... an diese Studie — abgesehen davon, daB
Kritik der apologetischen ,Marktwirtschaft/ Verschmelzung rechtsopportunistischer, ultra- die beste DDR-Forschung weiterhin in der
Zentralverwaltungswirtschaft“-Doktrin, gibt linker, existentialistischer, antiautoritarer u. a. pie restlichen in dem Buch versammelten DDR selbst betrieben wird.

Olaf Clesseine sehr treffende Charakterisierung der Gedankengénge macht dieses Pamphlet Aufsétze betreffen die Padagogik und Bil- al

Warenproduktion im Sozialismus (womit er schon fast lesenswert. Biitow setzt bei sei-
mehr Niveau als alle ultralinken Dogmatiker nen Lesern ein ,gesundes” antikommunisti- ————————————————————

sches Vorversténdnis voraus, denn er macht
— sich nirgends die Miihe, die Pramissen sei-
~~7 nes witenden Gemaldes vom DDR-Herr-

schaftssystem, das im Grunde noch viel
schlimmer sei als der Kapitalismus, weil es
némlich noch besser funktioniert (und man-
z. B. ,sich nicht einmal mit einem verbiirgtenDeutsche Stas herumschiagen ra}Sswissenschaftiich zu legitimieren. Die Logik ”

. seiner Verleumdungen ist stets dieselbe: Die MSB SPARTAKUS — Beitrdge zur marxistischen Theorie undVolkszeitung Soziologie der DDR wird von ,den Herr- Politikschenden” (den omindsen, nie definierten)
bendtigt und geférdert — was beweist, daB . ” i

die Soziologie vom Interesse der Herrschen- erscheint fiinfmal im Jahr
ein den geknebeltwird! Oder: Die Ponsean:

gie kritisiert wohl manche Seite der DDR- . =
.

demokratisches Wirklichkeit; aber weil ,diese Kritik das be- Die nachsten Schwerpunktthemen:
em I stehende System nicht transzendiert(!), mag

y

Wochenbl
sie zwar gelegentlich schmerzhaft sein, im — Demokratie und demokratischer Kampf

enblatt — ganzen aber ist sie eher hilfreich*. (171) —

eae x gs

°° "
od sin Sorclogis, dis «dss Besivisnds

— Bildungsékonomie des staatsmonopolistischen Kapitalismus
i ystem“ nicht ,transzendiert”, ist halt eine sasunentbehrlich schlechte, hurenhafte Soziologie! Oder: Die undBildungspolitik

- DDR-Soziologie beschéftigt sich mit sozialen
wr ae .fir Konflikten — was sofort beweist, daB sie die — marxistische Psychologie und Personlichkeitstheorieden »Harmonisierung geselischaftlicher Wider-

spriiche” betreibt (170), usw. usf.
.hii [Svs 410, Formeln der Kapita- Funf Hefte kosten im Abonnement 10,— DM + Porto.Bestellungen aufkritischen lismuskritik, wie sie sich vor allem bei Teilen diesem Abschnitt an den Weltkreis-Verlag, 46 Dortmund, Briiderweg 16

der studentischen Intelligenz eingepréagt ha-Zeitgenossen ben, auf die DDR ubertragen und erfiillen EEinsoweit und so lange ihren antikommunisti-
schen Zweck, wie gleichzeitig der wirkliche i i i

Systemcharakter der DDR erfolgreich ver- Hiermit abonniere ich FACIT ab Heft Nr. ..........

nebelt werden kann. Fiir die kleinbiirgerliche
Mentalitat der .groBen Verweigerung“ wird NameProbeexemplare unverbindlich und so z.B. aus der Indienstnahme der Wissen- SereA eeeeee AE emer ettkostenlos durch MONITOR-VERLAG schaft im Sozialismus per KurzschluB ihre

GmbH, Diisseldorf, Oststr. 154, gewaltsame Unterwerfung. AnschriftPositach 5707 — Anforderungskarten Diese Variante der DDR-,Forschung* ist in ——————— =

iegen dieser Ausgabe bei — ihrer Wirkung vor allem auf Teile der Intel-
ligenz nicht zu unterschétzen, schlagt sie Unterschrift

————————————— doch Kapital aus den ideologischen Uber- ——— -
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