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FACIT 34 Mai 1974 Editorial

Dieses Facit-Heft ist ein Ergebnis der Konferenz des MSB Spartakus ,,Studenten-
¢ bewegung im Klassenkampf*.

| An dieser Konferenz am 23./24. Februar in Frankfurt/M., im AnschluB an den

dritten BundeskongreB, nahmen etwa 800 Studenten, groBtenteils Spartakisten
| und Géste aus dem In- und Ausland teil. Das Referat des Vorsitzenden des MSB

Spartakus, Steffen Lehndorff, ist in den wichtigsten Ausziigen in diesem Heft ab-

gedruckt.
An der Diskussion beteiligten sich neben Spartakisten viele Géaste. Ihre Beitrage
— die Vermittlung von Erfahrungen aus anderen Landern, die Formulierung von

Anspriichen an die Studentenbewegung und die marxistische Studentenorganisa-

Inhalt: Impressum tion in der BRD, und auch Beitrage zu den konkreten Problemen und Aufgaben,
Co

vor denen die Studentenbewegung heute steht, wie etwa der von Prof. Wolfgang
Sessa der Weltkreis-Verlags-GmbH., Abendroth auf dem AbschiuBplenum — bereicherten die Diskussion und gaben

Herausgeber: Facit e.V., 53 Bonn, Poppels- pricstize pues:
Editorial

. . . . . . . . . .
1 dorfer Allee 58a or ! Die Konferenz fand in einer Situation statt, da der Druck der Herrschenden auf

Herausgeberkreis: Klaus Gérke, Karlheinz
| die Hochschulen und die Studenten zunimmt. Durch das Urteildes Bundesverfas-Steffen Lehndorff

)

Heinemann, Steffen Lehndorff, Gunther sungsgerichts soll Mitbestimmung in der Hochschule ebenso wie im Betrieb in-

patenoowegung Jpiesssagy Riechey, Hartmut Schulze,Christoph Strawe frage gestellt werden. Die Inflation bedroht die Lebenshaltung der groBen Mehrheit
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,

der Bevdlkerung, Arbeiter und Studenten gleichermaBen. In der Verscharfung des
Prof. Karl-Heinz Schéneburg: TN oy SleShun sozialen und politischen Drucks auf alle Klassen und Schichten des Volkes zeigt
Arbeiterklasse und wissenschaft- witz, Werner Loch, Michael Maercks, Gun- sich, daB der Widerspruch zur Monopolherrschaft die gegenwartige politische
liche Weltanschauung . . . . .

47 nar Matthiessen, Klaus Naumann, Christiane Entwicklung bestimmt. Das ist auch der Grund dafiir, daB die Entwicklung in den

Jan Priewe: Tn Jirgen Mayer Hochschulen sich immer mehr der fir die gesamte Gesellschaft charakteristischen
Den Kampf um demokratische Aus-
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auch in einzelnen Zigen, in der aktuellen politischen Entwicklung, angleicht.
bildungsziele als politischen Kampf adi Pos e.V. 53 Bonn, Daraus ergibt sich auch die Méglichkeit und Notwendigkeit, immer mehr Studenten
fibrea!

. . . . ...... 82
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in die sozialen und politischen Bewegungen einzubeziehen. Die breiten Massen-

Dietrich Busch: heydesDoppelhartes 5 Seg ‘Abonne- bewegungen des letzten Semesters, wie vor allem der BAF6G-Sternmarsch, be-

Westeuropiische Integration und ment betragt der Preis nur 2,— DM, bzw. statigten nicht nur die Politik der Marxisten auf der Grundlage der Analyse der

Arbeiterbewegung  . . . . . .
63 Erne Entwicklungstendenzen des Imperialismus — sie zeigen zugleich die sozialen und

Michael Bidecker:
nach Erhalt des ersten Heftes). Bei Gruppen- politischen Umstrukturierungen an, die sich in den letzten Jahren in der gesamten

Revolutiondre  Studentenbewegung abnahmen ab 10 Expl. gilt ebenfalls der er- Studentenbewegung vollzogen haben.
i

masigte Abonnementspreis. Die Studenten spiiren die Auswirkungen des staatsmonopolistischen Systems un-in der Weimarer Republik . . . .
77

7

puren gen des Pp! n Systems
Bestellungen und Anzeigen an: mittelbar. So nimmt mit der Notwendigkeit, fiir seine sozialen und politischen Le-

oy dor sawjatiotien pig 1
bensbediirfnisse, fiir eine demokratische und umfassende Ausbildung einzutreten

Gesellschaft
. . . . . . . . . 92 Tel. (0231) 5720 10. ! auch die Méglichkeit zu, die Masse der Studenten in Aktionen fiir demokratische

Postscheck-Kto.: Weltkreis-Verlags-GmbH, Tagesforderungen einzubeziehen. Die Konferenz und der 3. BundeskongreB haben

Pooh Forums 7 ” ]
Derierund, PSchA Bisnis: 20 ca sich mit der Entwicklung von demokratischen Tagesforderungen beschaftigt, die

Zur Auseinandersetzung mit der aa ho ae ee eu einer noch breiteren Mobilisierung fiilhren und dem Kampf der Studenten

Politik des ,sozialliberalen Hoch- geber und der Redaktion wieder. Fir unver- Richtung und Ziel geben.
schulverbandes

. . . . . . .104 langt eingesandte Manuskripte wird keine Diese neuen Herausforderungen zu beantworten ist eine Aufgabe, vor der die

Diskussion. 121 SE adiuch nur mit FLisontsmiegeis steht, zu deren Lésung diese Konferenz auffordern und bei-
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. . . . . .

.124 Druck a Neuss Wer sich zur Geschichte seiner Bewegung verhalt wie einer, der sich an nichts
erinnert, der kann kein klassenbewuBter Arbeiter sein." (Lenin, Werke, Bd. 20,
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EDITORIAL KONFERENZ

S. 278) Nicht umsonst spekuliert der Imperialismus mit der VergeBlichkeit der
gung, der kommunistischen Partei, einschlieBt. Welche Aufgaben stehen heute vor

Menschen gegeniiber der Geschichte, versucht er, die Geschichtslosigkeit zum den Gewerkschaften und was sind die Ankniipfungspunkte fir dieEntwicklung
Prinzip zu erheben, wéhrend wir alles daransetzen miissen, diese Geschichtslo- von Biindnisbeziehungen mit ihnen? Was ist der Inhalt gewerkschaftlich orientier-
sigkeit in der Studentenbewegung zu sberwincgn. dort die Erfahrungen zu ver- ten Kampfes der Studenten? Wie verhélt er sich zur historischen Perspektive des
mitteln, die die Studenten, die Marxisten gesarimelt haben. Nur so brauchen wir Kampfes um den Sozialismus? Diese Fragen wurden auf der Konferenz diskutiert.
in der Entwicklung unserer Strategie nicht immer wieder vom Punkt Null anzu- Nur im Hinblick auf die Arbeiterklasse lassen sich die Aufgaben der Studenten
fangen. Hier war die Konferenz ein erster und sehr wichtiger Beitrag. Wir konnten als Bundnispartner im antimonopolistischen Kampf um die gleichen sozialen und
auf dieser Konferenz eine klarere Einschatzung der groBen Bedeutung der Stu- politischen Interessen, bei der Ausibung ihres spateren Berufs, schlieBlich bei
dentenbewegung im Klassenkampf in unserem Land vornehmen: Sie besteht vor der Bestimmung der Méglichkeiten marxistischer Intellektueller, marxistischer
allem darin, daB sie praktisch zur Entfaltung des antimonopolistischen Kampfes Studenten zur Entwicklung der Theorie der Arbeiterbewegung beizutragen be-
beigetragen hat und eine Reihe von Studenten auch praktisch fiir die Arbeiter- stimmen.
klasse Partei ergriffen hat. Die Aufarbeitung dieser Erfahrungen ermdglicht es

Dies kann jedoch nicht losgelést von der Organisation der Arbeiterbewegung und
uns auch, prazisere Vorstellungen iber den Beitrag der Intelligenz im Klassen-

ihren politischen Aufgaben geschehen. Den grundlegenden Zusammenhang von
kampf zu erarbeiten. Unser Aufsatz von Michael Boedecker beweist, da auch Arbeiterklasse und wissenschaftlicher Weltanschauung, des wissenschaftlichendie Aufarbeitung und Auswertung der Kampferfahrungen der revolutionaren Be-

und weltanschaulichen Charakters des Marxismus — eine Frage, die fiir viele
wegung der Weimarer Republik fir uns wichtige Aufschlisse erbringt. Wenn auch

Intellektuelle problematisch ist — entwickelt Prof. Schéneburg in seinem Artikel,die soziale Lage der Studenten, die politische Situation sich inzwischen in vielen den er fiir uns geschrieben hat,Zugen uerandes bas so zeigt sich doch nicht nur in unserer Strategie, Shope Es sind zunéchst die elementaren antimonopolistischen Interessen der Studenten,Suchpiapsien iaktisshen Fragen, gefider MSS Spariskusisichisls daiisgiire ihr Interesse, sich gegen die Verscharfung der materiellen Misere an den Hoch-Erbe der Revolutionére jener Zeit begreifen kann.
schulen und die Verschlechterung ihres Lebensstandards zu wehren, ihr gegen

Die demokratischen Ausbildungsziele, unsere demokratischen Alternativen im die Einschrankung ihrer Dispositionsbefugnisse spater im Beruf, beispielsweiseStudentenaktionsprogramm sind ja nicht am griinen Tisch entstanden, sie sind | als Lehrer oder auch als Wissenschattler, gerichtetes Interesse an Mitbestimmung,
vielmehr das Ergebnis vieler praktischer Erfahrungen, die wir in den Massen- ihr Interesse daran, in Frieden zu arbeiten und zur Entwicklung der materiellen
kampfen gesammelt und verallgemeinert haben. Diese Konferenz hat gezeigt, daB Entfaltungsbedingungen der Menschen beizutragen, an denen sich das Biindnis
man nur durch Kontemplation, Reflexion, theoretische Selbstbespiegelung und von Arbeiterklasse und Studenten entwickelt. Doch das Bindnis von Arbeiter-
Selbstverstandnis-Diskussionen Uber vermeintlich oder vorhandene uniiberbriick- klasse und Intelligenz hat noch eine spezifische Seite: Die Arbeiterklasse will
bare Gegensitze zwischen Intelligenz und Arbeiterklasse keinen theoretischen darauf EinfluB nehmen, mit welchen Inhalten und Methoden die Intellektuelien in
Beitrag zur praktischen Bestimmung der Rolle der Studentenbewegung im Kias- der Bevolkerung arbeiten. Bei der zunehmenden Bedeutung von Wissenschaft und
senkampf leisten kann. Technik konnen Intellektuelle einen Beitrag zur Verbesserung der Lebens-, Ar-
Jan Priewe entwickelt in seinem Artikel einige Grundsatze Zur Arbeit mit den beits-, aber auch der Kampfbedingungen der Arbeiterklasse leisten. Uber ihren
demokratischen Ausbildungszielen, die wir aus unseren politischen Kampfauf- Einsatz im Erziehungssystem, in den Massenmedien haben sie spezifische Még-
gaben ableiten kénnen. lichkeiten, fiir die Interessen der Arbeiterklasse tatig zu werden. Angesichts der
Nicht zuféllig hatte sich der Marxistische Studentenbund Spartakus mit dieser hohenBedeutung der Hochschulen fir den ideologisehen Herrschaftsapparat
Konferenz die Aufgabe gestellt, zur systematischen Aufarbeitung der Studenten- kénnen die Studenten auch zur Entfaltung des ideologischen Klassenkampfes
bewegung beizutragen. Die Entstehung und Entwicklung des MSB Spartakus ist beitragen. Auch dazu erbrachte die Konferenz zahlreiche Beispiele.
unmittelbar mit der Klarung ideologischer Grundfragen verbunden, mit der Kla- Die Beteiligung der ausldndischen Gaste konnte die Diskussion um wertvolle
rung des Verhéltnisses zur revolutionaren Arbeiterbewegung, zur internationalen Erfahrungen bereichern, etwa iiber den Kampf der franzésischen Studenten, bei
antiimperialistischen Bewegung. Die enge Verbindung mit der revolutiondren Ar- denen die Bedingungen fir das Biindnis mit der Arbeiterbewegung durch die
beiterbewegung, die Entwicklung unserer Politik auf der Grundlage des Marxis- Existenz des gemeinsamen Programms der Volkseinheit schon weiter entwickelt
mus geben uns das Ristzeug, um unsere Aufgaben im Klassenkampf zu erkennen, sind. Es zeigt sich, daB die Verdnderung der internationalen politischen Land-
unserer Verantwortung gegeniiber der Arbeiterklasse gerecht zu werden. Als schaft sich auf die Kampfbedingungen in den imperialistischen Landern selbst
revolutionére Studentenorganisation fragt der MSB Spartakus stets, wie es auf auswirkt. Der Imperialismus versucht, diesen fiir ihn unglnstigen Verinderungendieser Konferenz getan wurde, nach dem Entwicklungsstand der Arbeiterklasse, auf ideologischem Gebiet durch eine Verscharfung des Antikommunismus zu be-
der Arbeiterbewegung insgesamt und leitet daraus seine Aufgaben im Bindnis ab. gegnen. Nicht nur in der Ideologie, sondern auch in der keineswegs verminderten
Wir missen den Studenten erklaren, warum das Biindnis mit der Arbeiterbewe- Hochriistung, in dem Versuch, in Westeuropa imperialistische Zweckbiindnisse zu
gung das Bindnis mit dem fortgeschrittensten Teil, mit der Zukunft der Bewe- schlieBen, die auf Kosten der Lage der arbeitenden Menschen und auf Kosten der
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EDITORIAL KONFERENZ

Entspannung in Europa gehen, zeigt sich der unverandert aggressive, reaktionére kénnen. Diskussionswiirdig erscheint uns die Herangehensweise der Bochumer
Charakter des Imperialismus. Dies herauszuarbeiten ist eine ebenso wichtige Genossen an die Politik gegeniber den SLH-Gruppen. Dazu erwarten wir Stel-
SchluBfolgerung aus den Diskussionen, wie die Notwendigkeit, die internationale lungnahmen unserer Leser und Genossen.
Zusammenarbeit der antiimperialistischen, dempkratischen Studentenorganisatio-
nen zu fordern. Zur Strategie der Marxisten gegeniiber der westeuropéischen
Allianz nimmt der Artikel von Dietrich Busch Stellung, der die Ergebnisse der Hinweis

De nisen Hedeuronsischen komaikiSiseqen Barisieniiepitalisiseres Fir die weitere Verbesserung der Qualitat nicht nur des facit, sondern vor allem
:

des ideologischen Kampfes der Studentenbewegung insgesamt, aber auch zur
Eine Kernfrage fur die weitere Entwicklung der demokratischen Studentenbewe- Verbesserung ihres Beitrages zur ideologischen Arbeit der Arbeiterbewegung ist
gung ist es, ob es ihr gelingt, den Versuch rechter Gruppen und Ideologen zuriick-

es notwendig, ein groBeres Potential qualifizierter und interessierter Genossen zu
zuweisen, durch Antikommunismus die Studentenbewegung zu spalten und ihr die erfassen. Deswegen fordern wir unsere Leser nochmals dazu auf, uns ihre Mit-
antimonopolistische StoBrichtung zu nehmen. Nur in dem MaBe, wie es gelingt, arbeit anzubieten, Artikelvorschldge zu machen, Rezensionswiinsche an uns her-
den EinfluB der Marxisten zu vergréBern, konnen auch durch demokratische Ta- anzutragen.
gesforderungen, durch das Aufweisen von Weg und Ziel, von Erfolgsmoglichkeiten Durch die richtige Auswahl von Arbeitsgebieten und Themen, durch die Vermitt-
mehr Studenten in den erfolgreichen demokratischen Kampf einbezogen werden.

lung von Zusammenarbeit, kann es noch besser gelingen, die Arbeit der Genossen
Die Herausarbeitung der Rolle der marxistischen Organisation ist daher eine zen- fiir das Studium auch fir die Entwicklung von Theorie und Politik der Arbeiter-
trale Aufgabe beim Zuriickdrangen des Antikommunismus. Genauso wichtig ist es, bewegung nutzbar zu machen. Wir fordern deshalb alle Genossen, die sich mit
die verschiedenen reaktionédren oder aber rechts- und linksopportunistischen Diffa-

| Problemen beschaftigen, die fir die Entwicklung der marxistischen Theorie auf
mierungen des Sozialismus zuriickzuweisen. Auch die Konferenz erbrachte wich- allen Gebieten relevant sind, sich an uns oder das Institut fiir Marxistische Stu-
tige Beitrdge fiir die ideologische Auseinandersetzung mit dem Antikommunismus dien und Forschungen, 6 Frankfurt/Main, LiebigstraBe 6, zu wenden. Das IMSF
und veraligemeinernde Erfahrungsberichte, wodies im Lehrbetrieb gelungen ist. bemiht sich, marxistische wissenschaftliche Arbeiten, die in der BRD erstellt
Der Artikel von Stephan Mokschin, den wir in dieses Heft aufgenommen haben, werden, zu sammeln. Wir fordern Euch auf, durch Zusendung von Examensarbei-
ist insofern beispielhaft dafir, wie wir die Auseinandersetzung mit dem Antikom- ten etc. diese Arbeit des Instituts zu unterstiitzen.
munismus fiihren, als hier deutlich wird: Nicht wir sind es, die ein System zu ver-

teidigen haben, sondern wir kénnen durch die Gegeniiberstellung der historischen
Realitat in den sozialistischen Landern den Antikommunismus als Verschleierung
der Unfreiheit im Kapitalismus entlarven. Implizit gibt der Artikel Antwort auf viele
Fragen, die gerade vom Standpunkt der Intellektuellen gestellt werden. Ab 20. Mai bei allen Spartakisten erhiltlich:

Eine wichtige Lehre der Konferenz war es auch, daB ihnerhalb des Spartakus,
innerhalb der gesamten Studentenbewegung, intensiv die Diskussion um strate- rote blatter 18
gische Grundfragen geflihrt werden muB. So ist es mdglich, rechtzeitig ideolo-

gische und politische Probleme zu erkennen und sich, auch in der streitbaren
Diskussion, um ihre Losung zu bemiihen. Im MSB Spartakus verwirklichen wir die
Einheit von demokratischer Diskussion und einheitlichem, geschlossenem Han- Diese Ausgabe bringt u. a.:

deln, dies haben Konferenz und KongreB bewiesen. @® Befreites Afrika — GroBe Bildreportage von Harald Stappmanns aus Guinea Bissau
Die Hefte von facit sind ein wichtiges und wirksames Mittel, um diese Diskussion ® RCDS-Report — Fakten und Hintergriinde iiber eine rechisradikale Studenten-
anzuregen und zu fuhren. Um dieser Aufgabe noch besser gerecht zu werden, organisation
eroffnen wir in diesem Heft die Rubrik ,facit-Forum*, in der wir redaktionell unbe- ® Freiheit und Unfreiheit im Sozialismus

arbeitet Beitrdge veréffentlichen und zur Diskussion stellen, die zu wichtigen Fra- @ Letzte Ferientips fiir den Sommer

gen der ideologischen Auseinandersetzung und unserer politischen Praxis Stel- @ Sozialistischer Realismus — Stihlernes Korsett oder schopferische Methode?

lung nehmen. In den unter dieser Rubrik veréffentlichten Artikeln werden keine

fertigen Losungen angeboten, sondern Meinungen und Probleme zur Diskussion Gegen Voreinsendung von 1,— DM und 0,70 DM Porto sind rote batter auch erhaltlich
gestellt. Hier verdffentlichen wir diesmal einen Beitrag, der sich mit der Ideologie beim Bundesvorstand des MSB Spartakus, 53 Bonn, Postfach,und Praxis des ,Sozialliberalen Hochschulverbandes" (SLH) auseinandersetzt. ’ a :

Wir meinen, daB in diesem Artikel wichtige Anregungen daflr enthalten sind, wie
wir uns uberzeugend mit den Argumenten rechter Gruppen auseinandersetzen
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Stetien/Lehndorl
Erscheinung, die sich erst in den letzten Jahren in vielen imperialistischen
Landern herausgebildet hat.

St d t b
1969 tagten in Moskau die Kommunistischen und Arbeiterparteien. Um diese

uaenten i

Zeit boten die Studentenbewegungen in den kapitalistischen Landern ein chaoti-ewegung imKlassenkampf sches Bild, voll wirrer Theorien, eines blindwiitigen Aktionismus, einer Zersplit-
Referat auf der Konferenz des MSBSpartakus terung und Selbstzerfleischung, einer totalen Perspektiviosigkeit. Die kommuni-

stischen Parteien aber arbeiteten die objektiven GesetzméaBigkeiten heraus, die auch
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, der Studentenbewegung zugrunde lagen; denn sie entwickelt sich nicht jenseits,
vor 5 Jahren bildeten sich die ersten marxistischen Studentengruppen unter dem sondern im Rahmen der allgemeinen GesetzmaBigkeiten des internationalen
Namen Spartakus. Seit 3 Jahren besteht unser Verband. In diesen Jahren konnten Klassenkampfes, in ihr spiegelt sich die Veranderung des Krafteverhaltnisses
wir Erfolge verzeichnen, wir sammelten zahlreiche fruchtbare Erfahrungen. Wir zwischen Sozialismus und Imperialismus und die tiefe Krise des Imperialismushaben in vielen Bewegungen mitgekdmpft, in einer Front mit derArbeiterklasse, wider. Im Hauptdokument der internationalen Beratung wird festgestellt: ,Breite
mit der Deutschen Kommunistischen Partei, mit der Arbeiterjugend. mit Gewerk. Studentenmassen treten nicht nur gegen die Mangel des zuriickgebliebenen
schaftern und vielen fortschrittlichen Kraften in der Bundesrepublik. Unser Ver- Bildungswesens und fir das Recht auf, sich zu organisieren und effektiv an der
band hat sich als fester Bestandteil eingereiht in die weltweite Bewegung gegen Leitung der Bildungszentren teilzunehmen, sondern auch gegen die Politik der
den Imperialismus. Wir haben gekampft fir den Sieg des tapferen vietnamesischen herrschenden Klassen.
Volkes gegen den Imperialismus und die Ausbeutung und die Aggression und Wihrend die Studenten selbst, auch die fortschrittlichsten, marxistischen unter

den Faschismus in allen Teilen der Welt, in Chile, in Spanien, in Portugal, in ihnen, noch wenig Abstand besaBen, um die objektiven Entwicklungstendenzen
Griechenland. Wir sind fiir den Frieden im Nahen Osten und die Rechte des der Studentenbewegung richtig einzuschatzen, zeigten die Arbeiterparteien in
palastinensischen Volkes eingetreten. Wir kimpften fir die Ratifizierung der Moskau deren antiimperialistischen Grundcharakter auf, aber zugleich auch die

Vertrage von Moskau und Warschau, fiir die Anerkennung der DDR und die Grenzen, die ihr gezogen waren. Leonid Breshnew stelite damals in seinem
Einberufung der Europaischen Sicherheitskonferenz. Wir nahmen teil an groBen Referat fest: ,In den Aktionen der Jugendlichen macht sich allerdings noch

internationalen Manifestationen, an den X. Weltjugendfestspielen in Berlin, die haufig ein Mangel an politischen Erfahrungen und an Verbindungen mit der Vorhut
eindrucksvoll die Geschlossenheit der antiimperialistischen Jugend bekundeten. des revolutionaren Kampfes geltend. Deshalb sind ihre Aktionen nicht selten
Aktiv beteiligten wir uns am Widerstand gegen die Berufsverbote und gegen die spontan und nehmen politisch unreife Formen an. Das aber versuchen extremi-
antidemokratischen Hochschulgesetze. Wir konzentrierten die ganze Kraft unseres stische, im Grunde genommen kommunistenfeindliche Elemente, zuweilen aber
Verbandes auf die Vorbereitung und Durchfiihrung der BAF6G-Demonstration in auch direkte Agenten des Imperialismus auszunutzen.” Wie konnte die Studenten-
Bonn. Unermiidlich treten wir fur die Stdrkung des vds ein, mobilisieren wir bewegung ihre Fehler iiberwinden und sich zu einer konsequent demokratischen,
zusammen mit anderen ihn tragenden Kréften die Studentenbewegung gegen sozialistischen Studentenbewegung weiterentwickeln?

,Nur die enge Verbunden-
das Hochschulrahmengesetz. heit mit der Arbeiterbewegung und ihrer kommunistischen Vorhut kann der Jugend
Vielen von uns, insbesondere jingeren Genossen, die erst vor kurzer Zeit in

ginelwehiioft Fevoliiciire Perspgitivegibfinent, psicy 811m Hauptaoi. menden Spartakus eingetreten sind, mag dies selbstverstindlich erscheinen. Aber von 1969. Aber der traditionelle Antikommunismus verhinderte, daB die antiauto-
ist es selbstverstandlich? Keineswegs, wie der Blick in die Geschichte und Ent- fide StuysmisAbew SUNY Jices 1008 besnmarisnikoAniels waten Pulse
wicklung in der Studentenbewegung zeigt. In ihr hat es viele fortschrittliche

eine Minderheit, die aus den Anfangen der antiimperialistischen Studentenbewe-

Etappen gegeben. Die Geschichte des kapitalistischen Deutschlands kennt einige gung gelernt hatten und konsequent den Weg zur Arbeiterklasse und zur kommu-

Beispiele. So spielte die Studentenschaft in der Revolution von 1848 eine Bedeut- Ristischan Bartel,zurSouwjesiiion pnezudnationslenBefreiungsbewegung fades
same Rolle als aktive Vermittlerin zwischen dem fortgeschrittensten Teil der ung piah pine FCPS arson i oh opti Zsrinil 35 le Bawens’s
burgerlichen Revolutiondre und der Arbeiterschaft. Auch 1919 bekannten sich hmpiien diese b onsogusn/esa frliisawaier, ssibilasionlsichisrsielarinpen
viele Studenten zu den revolutionaren Zielen der deutschen Arbeiterbewegung.

Sg AsscsianoAMarxistischs Sidsital
iAber von diesen wenigen Ausnahmen abgesehen, stand eineStudentenbewegung Rachie anion gengSaniiung ksnnien uAd fluiies iyirigeniMn Spartacus

niemals dauerhatt, fest und konsequent auf seiten des Kampfes fiir den geschicht-
gifinden ull diss faufelnempotiektiven nroeamis im Ripsssikarpi Ron dorlichen Fortschritt. Hochschule geworden war. Von Anfang an haben wir uns verstanden als ein

Oft stand die Studentenschaft auf den Positi .

Teil der antiimperialistischen Solidaritatsbewegung.Deshalb wissen wir auch:

RarAsri
1) enaderherrschendenBourgeoisie. Unsere Erfolge wurden nur méglich durch den internationalen Aufschwung des

Beton Ths itera a or ar ens es demNationalsozialismus Klassenkampfes, durch die Fortschritte, die die nationale Befreiungsbewegung
Be ih geri

versitaten Einbriche 2erzielen. Die konsequent erzielte, durch die Rickziige, die der Imperialismus in vielen Fragen antreten
ratische und sozialistische Studentenbewegung ist eine geschichtlich neue muBte, durch die Streiks der Arbeiterklasse in den kapitalistischen Landern, durch
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ihre unaufhaltsame Formierung gegen die politische Herrschaft des GroBkapitals. haben gerade den Erfolg erlebt, den die Studenten in ihrem BAFG-Kampf ver-
Nur mit der moralischen und politischen Unterstiitzung der Deutschen Kommu- zeichnen konnten. Die Demonstration der 40000 in Bonn wird die Studentenbe-
nistischen Partei, nur in der lebendigen Verbindung mit der Arbeiterkiasse, mit wegung ermutigen und bestérken, ihren Kampf fortzusetzen. Das heiBt aber nicht,
den Kraften des Fortschritts und des Sozialisngus, mit der Sowjetunion und den daB die Studentenbewegung automatisch die Einheit des Kampfes um ihre eigenen
sozialistischen Staaten konnte sich auch in der Studentenbewegung ihr marxisti- sozialen Interessen und den Klassenkampf erkennt, wie er bei uns heute gefiihrt
scher Kern, der MSB Spartakus, organisieren und weiterentwickeln und zu einer wird, daB sie die gesellschaftliichen Ursachen begreift, die ihre soziale Misere

treibenden Kraft werden. verschulden. Der Ubergang vom sozialen zum politischen Kampf und die Verbin-
In entscheidenden und grundsétzlichen Fragen Konnten die Fehler der antiautori- dung zwischen Hochschulkampf und Klassenkampf ist von entscheidender
téren Studentenbewegung uberwunden und die revolutiondren Prinzipien des Bedeutung fiir die Fortsetzung der Studentenbewegung. Denn allein ein richtiges
Marxismus durchgesetzt werden. Es ‘gelang die Orientierung auf die Arbeiter- Verstandnis fir diesen Zusammenhang, allein die Orientierung auf den Kampf
klasse, auf den demokratischen Kampf, auf die Verbindung des Kampfes an der gegen das Monopolkapital befahigt die Studenten zu konsequenten Aktionen.

Hochschule mit dem Klassenkampf in der Bundesrepublik. Es gelang die Orien- Sonst besteht die Gefahr, daB sie bei jeder Schwierigkeit, bei jedem Rickschlag
tierung auf die Gewerkschaften und auf den antimonopolistischen Kampf. Immer oder bei jeder Durststrecke sich in Passivitat zuriickziehen und dem Monopol-
mehr Studenten lernten aus den Aktionen die Notwendigkeit kennen, sich zu kapital kampflos das Feld Uberlassen. Die grundsatzliche Kiarung dieses Ver-

organisieren, um den Kampf gegen die Reaktion und das Monopolkapital fiihren héltnisses geniigt aber nicht, um die notwendige Festigkeit im studentischen
zu konnen. Immer mehr Studenten erkennen, daB man trotz politischer und Massenkampf zu erreichen. Immer wieder miissenwirfeststellen, daB Rickschléage
ideologischer Gegensatze einheitlich fir die eigenen Interessen handeln mus, und Schwierigkeiten einen so (berwaltigenden Eindruck auf die Studenten

um sie verwirklichen zu kénnen. Diese Entwicklung hat die Studentenbewegung
|

machen kénnen, weil sie noch nicht aus der Sicherheit der historischen Perspek-
beféhigt, als Massenbewegung aufzutreten. Sie bieten heute keine Schauspiele tive heraus handelt.

Beemansonin,amtBoSee KO | guGrn ar Esch wid im Sharer argh uh do

eine politische Kraft darstellt,
’

se Ubergang vom Imperialismus zum Sozialismus. Dies ist ein _unumkehrbares
Auf dieser Konferenz wird es darum gehen missen, diesen Entwicklungsstand de

pihnde ee Feb os niet Ricks unda
Studentenbewegung richtig einzuschatzen

’ 9 4 lagen geben kann. Es bedeutetauchnicht, daB der Kampf leichtseinwird und
Denn die Erfolge, die zu verzeichnen sind. solicit Zuereticl Ere in einem einzigen Anlauf erfolgreich sein kann. Der Imperialismus ist ebenkein
Crore om ronrton Sloot Coit

’

©

Wickiungunsered Papiertiger, wie einige Spontis meinen, um sich dann flugsbei ersten Schwierig-
.

! Allzu leicht zu der Neigung fihren, den gesamten Ent- Keiten in einen Marchenwaldder Revolutionsromantik zuriickzuziehen.wicklungsprozeB, den die Studentenbewegung hinter sich gebracht hat, nun als
problemlos und als abgeschlossen zu betrachten. Die Kiérung ideologischer Dies wirft aber eine andere Frage auf, die fiir viele Studenten von unmittelbarer

Fragen, und besonders auch solcher Grundfragen, mit denen wir seit Anfang Bedeutung ist. Der MSB Spartakus bemiiht sich taglich und immer neu darum,
unserer Entwicklung konfrontiert wurden, ist nicht ein einmaliger Akt, sondern den Studenten niichtern und realistisch zu zeigen, wie sie ihren politischen Kampf
ein ProzeB. An den Hochschulen und auch in unserem Verband findet ein rascher fohren mussen, wie sie und welche Erfolge sie erringen konnen. In unserer

Generationswechsel statt. Manchmal zu rasch, als daB die Erfahrungen der alteren Grundsatzerklarung haben wir festgestellt, daB die Studentenbewegung nur an der
Genossen noch vermittelt und weitergereicht werden kénnen, um den jungeren |

Seite der Arbeiterklasse erfolgreich sein kann. Dies miissen wir konkretisieren.
Genossen als stabile politische Grundlage fir ihre Praxis und wissenschaftliche Diese grundsatzliche politische Aussage beinhaltet aber nicht die mechanistische

Tatigkeit zu dienen. Auffassung, daB Veranderungen in der Hochschule erst erzielt werden kénnen,
Das entscheidende Problem der Studentenbewegung war immer ihr Verhiltnis wenn die Arbeiterklasse die politische Macht erobert hat. Welche politischen
zur Arbeiterbewegung und zu den Organisationen der Arbeiterbewegung: zu den Erfolge und unter welchen Bedingungen kdnnen wir heute im Kampf gegen die
Gewerkschaften und zur Kommunistischen Partei. Gerade in der Studentenbe- Hochschul- und Wissenschaftspolitik des Monopolkapitals erringen? Wie missen

wegung, auch in der gegenwdrtigen, missen wir sehr mannigfaltige, gegensatz- wir die bisherigen Ergebnisse unseres Kampfes einschatzen? Wie hat sich
liche und in sich widerspriichliche Beziehungen zur Arbeiterklasse feststellen. das Krafteverhaltnis an den Hochschulen entwickelt, und in welchem Umfange
Eine Reihe von Studenten nimmt eine elitire Haltung gegeniiber der Arbeiter- ist es gelungen, die Plane der Reaktion zu vereiteln? Das muB nicht nur im

klasse ein. Viele Studenten bekennen sich zur Arbeiterkiasse, aber fiihren einen politischen, sondern auch im ideologischen Bereich untersucht werden. Wir
erbitterten Kampf gegen die Organisationen der Arbeiterklasse. Viele Studenten wissen, daB die Studenten anféllig und aufnahmebereit sind fir alle Spielarten
bekennen sich zur Arbeiterklasse und den Gewerkschaften, erkennen aber nicht integrationistischer Ideologien des Imperialismus. Die Auseinandersetzungen mit
die historische Bedeutung der Arbeiterklasse als revolutionéres Subjekt. solchen Ideologien, auch wenn sie scheinbar nicht unmittelbar mit den Fragen
Ein ebenso bedeutendes Problem ist das Verhaltnis des Kampfes an der Hoch- des Hochschulkampfes in Verbindung stehen, vor allem mit dem Antikommunismus
schule fir die unmittelbaren studentischen Interessen zum Klassenkampf. Wir in jeder Form, ist fur den Spartakus notwendig, weil sie eine wie auch immer
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vermittelte Auswirkung auf die Bewegung und die Mobilisierbarkeit der Studenten Dies aber sollte und konnte auch nicht allzulange dauern. Die sozialistischen
haben. Lander konnten ihre 6konomischen, politischen, ideologischen und auch milita-
Wir setzen nicht am Punkt Null an, sondern stitzen uns auf die Erfahrungen rischen Grundlagen festigen. Die kommunistischen und Arbeiterparteien stellten
der Arbeiterbewegung, wir wissen auch, daB dig Probleme, mit denen wir es zu tun auf ihrer internationalen Beratung 1960 fest, daB der Sozialismus begonnen hat,
haben, oft nicht neu sind, sondern aus der Entwicklung derStudentenbewegung ein bedeutender Faktor im internationalen Leben zu werden und in ersten
selbst resultieren. Nur aus ihr heraus und im Zusammenhang mit dem Entwick- Ansétzen bestimmten EinfluB auszuiiben. Demgegeniiber zerbréckelte nach und
lungsstand des internationalen und nationalen Kréfteverhéltnisses, nur in der nach die mit Parolen von Freiheit und Demokratie bestrichene Fassade des
Kontinuitat der Studentenbewegung werden wir auch in Zukunft die aktuellen

| Imperialismus. Der Wortschatz Adenauers reichte nicht mehr aus, die sich immer
Probleme lésen.

)
sichtbarer verscharfenden Widerspriiche des Imperialismus mit einigen kélschen
Satzen und Witzen zu glatten. Die Totalitarismusdoktrin kehrte sich gegen ihre
Urheber. Als einziges und ausschlieBliches ideologisches Instrument reichte sie

Wenn wir die politische Geschichte der Studentenbewegung betrachten, wird nicht mehr aus, den Sozialismus zu bekampfen, der bereits zu dieser Zeit seine

deutlich, daB sie sich im Zusammenhang mit der allgemeinen politischen Ent- Uberlegenheit in vielen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere im Bildungs-
wicklung entfaltet hat. Dies I4Bt sich auch fir die Geschichte der Bundesrepublik system und in Fragen der sozialen Gerechtigkeit dokumentierte. Die Realitat
zeigen. In der Nachkriegszeit, nach der Niederlage des Faschismus konnte das der bundesrepublikanischen Verhéltnisse trat zudem immer offensichtlicher in
Monopolkapital in dem aus den Westzonen gebildeten Separatstaat erneut seine einen Widerspruch zum verkauften Anspruch der Freiheit, der Demokratie und
Herrschaftsverhaltnisse restaurieren und auch ideologisch absichern. DieBindung des Liberalismus und der sozialen Marktwirtschaft. Nach der behaupteten Uber-
an Wirtschaftsordnung und Staat des Imperialismus, die Totalitarismusdoktrin windung des Faschismus waren es doch wohl allzuviele Nazis, die in der Bundes-
fingen geschickt das verbreitete antifaschistische BewuBtsein auf und lenkten republik in fihrende Positionen bis in héchste Staatsamter hinein zuriickgekehrt
es in die Kandle eines massiven Antikommunismus. Nach den Entbehrungen, waren. Viele Jugendliche wurden einerseits mit den Uberresten einer birgerlich-
Verwistungen und nach dem Hunger, den der Krieg verschuldete, gelang es in demokratischen Umerziehung konfrontiert, die auch die Westalliierten verordnet
der unmittelbaren Nachkriegszeit, das Wirtschaftswunder als eigentliches Lebens- hatten, andererseits aber wichen viele Lehrer und Schulbuchautoren, die aktiv

Ziel ideologisch zu verbramen. Untermauert wurde dieser ideologische ProzeB am Faschismus beteiligt waren, den Fragen der Jugend aus. So waren sie schon
mit massiver politischer Unterdriickung der fortschrittlichen Krafte, wie sie sich in der Schule mit dem Widerspruch zwischen demokratischem Anspruch und
im Verbot der FDJ und der KPD besonders stark duBerten. Und daB das Monopol- imperialistischer Realitat konfrontiert. Unter der Jugend wuchs die Sensibilitat
kapital sich ideologisch auch innerhalb der Studenten durchsetzen konnte, 148t gegeniber imperialistischer Gewalt und der Verletzung demokratischer Normen.
sich aus den Ergebnissen der empirischen Studie iiber das BewuBtsein west- Dies spitzte sich zu unter veranderten Krafteverhéltnissen. Demgegeniiber
deutscher Studenten Ende der 50er Jahre ebenso ablesen wie aus ihrer damaligen sieht sich der Imperialismus, im Bestreben im internationalen Klassenkampf seine
politischen Aktivitét. In der Deutschlandfrage konnte man nicht umhin... sich Machtpositionen zu erhalten, immer mehr zu offener Gewalt und Reaktion
den Standpunkt der Bundesregierung zu eigen zu machen". gezwungen. Die Politik des franzésischen und amerikanischen Imperialismus
Alle politischen Propagandaaktionen der Regierung wurden mitvolizogen: Angriffe gegen die revolutionaren Veranderungen in Algerien und in Kuba, der Rassismus
auf die sowjetische AuBenpolitik, Gedenkreden (ber die 1953 in der DDR und in Sidafrika und die offene Unterstiitzung durch die Bundesrepublik lieBen etwas
1956 in Ungarn niedergehaltene Konterrevolution. Das politische Mandat der Asten von dem wahren Charakter der sich so freiheitlich gebardenden westlichen Demo-
und des vds, gegen das die Bundesregierung keineswegs Bedenken einwandt, kratie durchschimmern. Sie stieBen auf empérten Widerstand vieler Jugendlicher,
wurde vor allem fir propagandistische Tatigkeit gegen die DDR genutzt und auch Studenten.
reichlich honoriert. Es gab keinen Zweifel: Die Studentenschaft war fiir die Herr- Obgleich viele Menschen gerade aus der jungen Generation die Greuel der
schenden ein Posten, den man sicher im Sinne der imperialistischen Biindnis- faschistischen Kriege nicht miterlebt hatten, hatte sich bei ihnen ein antifaschisti-
politi verbuchen konnte. Denn die Monopolbourgeoisie hatte ein elementares sches und vor allem AntikriegsbewuBtsein herausgebildet. Die Politik des Roll
Interesse an einer ihr ergebenen Intelligenz. 1954 hérte sich das so an:

,Wenn Back und des Antikommunismus und der Drohung mit der Atombombe und die

es auch (dem Unternehmer) nicht gelingt, die geistige Arbeit aller Schichten, Weigerung, normale politische und friedliche Verhaltnisse in Europa herzustellen,
sei sie frei oder abhangig, im wirtschaitlichen oder staatlich-kulturellen Raum stieBen zunehmend auf Ablehnung. Das entschiedene Engagement einer groBen
tatig, zu einem Verbiindeten zu machen, so ist er auf Sicht vereinsamt und auf Anzahl von Studenten in der Bewegung gegen Atomristung in den Jahren 1958

die Dauer wahrscheinlich verloren... Der Kampf um den geistigen Arbeiter als und 1959 und spéter in der Ostermarschbewegung war in dieser Zeit ein richtungs-
Mitarbeitender, Verstehender und Verbiindeter ist entbrannt." weisender, neuer, fortschrittlicher Ansatz. Ein erster Bruch zeichnete sich auf
Die Universitaten der damaligen Zeit erfilllten ihre politisch-ideologische Erzie- dem StudentenkongreB gegen Atomriistung 1959 in Westberlin ab. Dort wurde
hungsaufgabe im Sinne der Biindnispolitik der Monopolbourgeosie durchaus eine Resolution mit der Forderung angenommen, daB die Formel ,mit Pankow

zufriedenstellend. wird nicht verhandelt” endlich aus der politischen Diskussion verschwinden
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misse. Der Tumult war erheblich, der KongreB platzte fast, als der Gast Helmut Als Seismograph kindigte die beginnende demokratische und sozialistische Stu-
Schmidt — keineswegs in der Wirde eines Offiziers, sondern unter Verwiin- dentenbewegung die kommende verscharfte politische Auseinandersetzung in der
schungen — den Saal verlieB. Die biirgerliche Presse verhielt sich, wie zu erwar- BRD an. Die Studenten haben als Gesamtheit aufgrund der Widerspriichlichkeit
ten. Sie schwappte vor Empédrung fast ibep Dieses Ereignis war ein — wenn inrer sozialen Lage keine objektive Grundlage fiir die Entwicklung eines geschlos-
auch sehr hervorstechendes — Symptom. Es zeigte an, daB sich auf die Dauer senen politischen und geschichtlichen BewuBtseins, namlich KlassenbewuBtseins.
nicht alle Widerspriiche und alle Kritik am imperialistischen System durch wiiten- Ihre Rolle als Seismograph am Anfang groBer gesellschaftlicher Bewegungen
den Antikommunismus ersticken lieBen. In dieser brutalen und verblédeten Form stimmt daher durchaus iberein mit dem Wechsel von blindem Aktionismus und
verlor er zunehmend an Integrationskraft. Dieses erste Aufbrechen einer Protest- reinem Theoretisieren. Solange der Gang der geschichtlichen Entwicklung nicht
haltung in der Studentenschaft im Zusammenhang mit Fragen des Verhitnisses in seiner inneren GesetzmaBigkeit, sondern allein an der Oberflache erfaBt wird,
von Sozialismus und Imperialismus ist gerade deswegen hervorzuheben, weil werden Fortschritte und Rickschritte, Beschleunigungen und Verlangsamungen
die spatere Studentenbewegung diesen internationalen Zusammenhang nicht in der revolutionaren Auseinandersetzung, Héhen und Tiefen jeweils verabsolu-
erkannte, und sich infolgedessen fixiert auf bestimmte Massenaktionen, als die tiert. Erst wenn die historischen GesetzmaBigkeiten des Ubergangs vom Impe-
eigentliche revolutionare Avantgarde begriff, in einer Zeit, in der allgemein um rialismus zum Sozialismus richtig erkannt werden, 14Bt sich der héufig wider-
sie herum scheinbare Ruhe herrschte. | spriichliche Verlauf revolutionarer Auseinandersetzung richtig einstufen, und die
Um diese Zeit schien der Imperialismus an der Oberflache noch stabil, die Global- Rolle, die die Intelligenz in ihr spielt, erkennen.
strategie der USA unerschiittert und die Herrschaft des GroBkapitals — gerade In der damaligen Zeit begann die Studentenbewegung sich in Widerspruch zum

was die Bundesrepublik angeht — unwidersprochen. Die neue Qualitat der revo- bestehenden imperialistischen Herrschaftssystem zu stellen, ohne daB sie aber
lutionaren Prozesse kiindigt sich nicht immer sichtbar in Form von Massenak- Einblick in dessen innere GesetzmaBigkeit und in die Wege, Bedingungen und
tionen an. Die Massenaktionen, die zum Ende der 60er Jahre radikal anwuchsen, Kréafte dieser Veranderung hatte. In der Zeit eines relativen Stillstandes der
waren eingeleitet durch eine lange Garungsphase, durch eine systematische Ver- Arbeiterbewegung, und als Kommunisten in der lllegalitat kampfen muBten, fehite
anderung der internationalen Krafteverhaltnisse. Die Nachkriegsentwicklung war ihnen die Einsicht in die revolutiondre Rolle der Arbeiterklasse als der entschei-
zu ihrem AbschluB gekommen, der staatsmonopolistische Kapitalismus hatte sich denden Kraft fir politische und 6konomische Veranderungen. Die ausschlieBlich
voll ausgepragt und dréingte objektiv zu Formierung und Zentralisierung der politi- theoretische Beschaftigung mit Problemen des Sozialismus und des Klassen-
schen Herrschaft des GroBkapitals, das sich zugleich auch herausgefordert sah kampfes war die Folge. Die Renaissance des Marxismus wurde eingeleitet. Durch
durch den gestarkten Sozialismus. Gegen politischen Ungehorsam der Studenten sein Studium erhoffte man sich Einsichten in die gesellschaftliche Wirklichkeit
muBte die herrschende Klasse in dieser Zeit umso empfindlicher reagieren, insbe- der Bundesrepublik.
sondere nach dem Jahre 1961, nach dem Mauerbau, nach dem gestoppten Zufiu Die Beschaftigung mit dem Marxismus in Form von Arbeitskreisen, auch in der
der wissenschaftlichen und technischen Intelligenz aus der DDR, da durch die wis- Absicht des Erkenntnisgewinns, war zweifellos eine groBe Errungenschaft. Die
senschaftlich-technische Revolution neue Anforderungen an die Hochschulen ge- Aneignung des Marxismus als gesellschaftswissenschaftliche Methode in der kon-
stellt werden muBten, und eine noch intensivere Mitarbeit der geistigen Arbeiter kreten Auseinandersetzung mit der birgerlichen Wissenschaft im universitaren
erforderte. Die Weichen waren aber zu dieser Zeit bereits andersgestellt. Forschungs- und Lehrbetrieb wie in der Gesellschaft ist ein Fortschritt, der nicht
Nach der Trennung des SDS von der SPD wurde die Entwicklung einer eigenen preisgegeben werden darf. Die AusschlieBlichkeit mit der diese Aneignung seiner-
Konzeption erforderlich und dréngte nun zur Diskussion um die sozialistische zeit betrieben wurde, kann nicht zur Folge haben, da man sich aus Scheu vor

Alternative und zur Systemkritik. In dieser Blitezeit des Kalten Krieges und hyste- Wiederholung gleicher Fehler zum Gegenteil hinwendet: zur Uberbetonung und
rischen Antikommunismus waren allein Worte wie ,,Sozialismus" und .Klassen- AusschlieBlichkeit des politischen Kampfes. Gerade dies waren die falschen
kampf“ geeignet, der bundesrepublikanischen Offentlichkeit Schauer uber den Konsequenzen, die die sozialistische Studentenbewegung in der Phase der dama-
Ricken zu jagen. ligen studentischen Massenaktionen vollzog. Der Theorieliberschwang wurde
Aus dieser Entwicklung der Studentenbewegung, die zu jener Zeit noch relativ durch Theoriefeindlichkeit und blinden Aktionismus ersetzt. Beide stellten keine
isoliert von der gesamtgeselischaftlichen Entwicklung stattfand, miissen bestimmte zufalligen Eigenschaften der antiautoritdren Strémungen der damaligen Studen-
Lehren gezogen werden. tenbewegung dar. Was konnte aus der Uberschétzung der Integrationskraft des
Die falsche wurde damals gezogen, namlich, daB die Studenten auBerhalb und Spatkapitalismus und der Unterschatzung des realen Sozialismus, was konnte
unabhéangig von der Entwicklung des Klassenkampfes zwischen Bourgeoisie und aber auch dem seminaristischen Marxverstdndnis anderes folgen als kontempla-
Proletariat revolutionére Einsichten errungen hatten. Lenin hingegen stellte fest: tives Abwarten einerseils oder voluntaristische Aktionen andererseits.
Die Intelligenz.... heiBt gerade darum Intelligenz, weil die Entwicklung der Die Abwendung von den Parteien als den Agenten des Monopolkapitals hatte
Klasseninteressen und der politischen Gruppierungen in der gesamten Gesell- keineswegs automatisch die Hinwendung zum Proletariat zur Folge. Die entschei-
schaft am bewuBtesten, am entschiedensten und am genauesten widerspiegelt dende politische Erkenntnis, die zur Stabilitat und zur Dauerhaftigkeit und zur

und zum Ausdruck bringt." Organisierung der Bewegung hétte beitragen kdnnen, die Erkenntnis, daB allein
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die Arbeiterklasse das revolutionare Subjekt ist, und daB die Studentenbewegung tige Richtung anzeigten, in die die Studentenbewegung sich entwickeln muBte, um
nur an ihrer Seite erfolgreich sein kann, wurde mit wenigen Ausnahmen von ein stabiles und dauerhaftes Fundament zu erhalten.
den fihrenden Theoretikern des SDS abgelehnt. Die kleinbiirgerlichen Wurzeln Jahrelang hatte die gréBte Massenorganisation der westdeutschen Arbeiterklasse,
ihrer Theorie legen gerade in der Abkehr yon der Arbeiterklasse und in der die Industriegewerkschaft Metall, die Geféhrlichkeit der Pressekonzentration und
Zuwendung zum Individuum begriindet. Die", Erganzung” des Marxismus durch die reaktionare und verfalschende Berichterstattung des Springer-Konzerns an-
die Psychoanalyse, daB heiBt also die Ersetzung der kollektiv handelnden Arbei- geprangert, ohne daB damit eine Debatte in der Offentlichkeit in Gang gekommen
terklasse durch das isolierte Individuum, dessen Leistung nicht in der Praxis, ware. Eine Kampagne der demokratischen Studentenbewegung, aus der Defen-
sondern in der geistigen Emanzipation, in der Vernunft liegen sollte, herrschte sive begonnen, erreichte in kurzer Zeit, daB das Thema Pressekonzentration und
vor. Sie lebten in dem Protest eines kleinbiirgerlichen liberal denkenden Indivi- Springerkonzern die 6ffentliche Diskussion bewegte. Zugleich aber zeigte sich an
duums gegen die Vergesellschaftung schlechthin, wie am Anfang die Arbeiter- dieser Kampagne auch Uberaus deutlich die grundlegende Schwache der dama-
bewegung in England die Technik schlechthin bekémpfte, ohne die Misere in den ligen Bewegung. Die Anti-Springerkampagne signalisierte die Abkehr vom konkre-
gesellschaftlichen Ursachen zu finden. Sie kiampften gegen die Organisation an ten politischen Kampf in extremer Weise.
sich, die Institution, gegen die Maschine Universitit und Maschine Gesellschaft, Auch die Anti-Notstandsbewegung war nicht mit einer tiefgehenden Erkenntnis
gegen die Vergesellschaftung und Verwissenschaftlichung, fiir Spontaneitat und der Rolle der Arbeiterklasse und Gewerkschaften verbunden gewesen. Sie war

freie, von jeder Notwendigkeit befreite Entscheidung des Einzelnen. vielmehr eine Ar’ Strohhalm geblieben, an den sich die Studentenbewegung klam-
In der Konsequenz dieser ideologischen Positionen war weniger der Antagonismus | merte, Resignation und Abkehr muBten die Folge sein, als die Notstandsgesetze
zwischen Kapital und Arbeit die Klassenbeziehungen, sondern der als Grund- durchkamen. Sie kehrten zuriick zum Individuum, dem nur die geistige Emanzipa-
widerspruch begriffene Gegensatz zwischen Individuum und Gesellschaft Grund- tion blieb, die Hoffnung, die schon die Philosophen der birgerlichen Aufklarung
lage ihres politischen Verhaltens. hatten, qua Vernunft gesellschaftliche Veranderungen durchzusetzen.
Obgleich durch die kleinbirgerlichen Positionen, die damals vorherrschten, der Der Sinn der Aktionen wurde nicht mehr in der realen Veranderung des Kréfte-
Bewegung Grenzen gesetzt waren, kam es doch schon zu Entwicklungen, die verhéltnisses und der politischen Situation gesehen, er wurde nicht mehr gesehen
bereits liber diese Phase hinauswiesen und einem kleinen Teil der Studenten, als ein Versuch, die Isolierung zu iiberwinden und Gemeinsamkeiten mit anderen
einer Minderheit, den richtigen Weg zeigten. demokratischen Kréften und insbesondere der Arbeiterbewegung herzustellen.
Mit der Loslésung der Studentenbewegung von den Parteien des Monopolkapitals Extremster Antikommunismus und massive Bundnisfeindlichkeit setzten sich
und der zunehmenden Kritik an einzelnen politischen Erscheinungen begann die durch.
Auseinandersetzung um das zunéchst unangezweifelte politische Mandat der ver- Das formulierte Ziel war, durch die Entlarvung der Brutalitat des staatlichen
faBten Studentenschaft. Die Studentenschaft wird in ihrem Kampf immer stérker Apparates kritisches BewuBtsein zu schaffen. Entsprechend wurden Ersatzgegner
in die gesamtpolitische Auseinandersetzung hineingedrangt. Sie erfahrt praktisch geschaffen: Polizei, Richter und Vertreter des ideologischen Uberbaus des Mono-
die Verbindung des Kampfes an der Hochschule mit dem Kampf um politische polkapitalismus. Diejenigen, die liber die Massenaktionen an den antiimperialisti-
Verénderungen in der Gesellschaft. Proteste gegen den Vietnamkrieg, Stellung- schen Kampf herangefihrt wurden, erhielten dadurch keine Méglichkeit, sich
nahmen gegen die Notstandsgesetze, gegen den aufkeimendenNeofaschismus politisch-ideologisch weiterzuentwickeln. Kieinbiirgerliche Vorbehalte gegeniiber
bewirken erste Schritte in die konkrete Politik hinein, sie schafften erste Ansatze einem organisierten, planméBigen, politischen Handeln setzten sich durch.
des Biindnisses mit Gewerkschaften, sie fihrten zu Erkenntnissen, daB die Misere Entsprechend wurde die Frage der Aktionsformen von den politischen Inhalten
an der Hochschule, der Krieg in Vietnam, das Aufkommen des Neofaschismus vollig losgeldst diskutiert. Stundenlange Debatten uber die Gewalt gegen Men-
und der Notstandsgesetze nicht zuféllige Erscheinungen, sondern im Charakter schen und Sachen ersetztendenzielgerichteten politischen Kampf. Organisatorische
des Systems begriindet lagen. Und der gemeinsame Feind, das Monopolkapital, Grundlagen wurden Uberflissig, ja als schadlich, als gegen die Freiheit des Indi-
erhielt Konturen. viduums gerichtet, denunziert. Der revolutionare Kampf wurde ausgelagert. in der
Erste Hohepunkte dieser Bewegung waren der Bonner KongreB ,Demokratie vor Fixierung auf &uBere Erscheinungsformen fand er von nun an nur noch in der
dem Notstand”, Mai 1965, der Frankfurter KongreB ,,Notstand der Demokratie” im Dritten Welt statt.
Oktober 1966, der Vietnam-KongreB in Frankfurt 1967 und die studentischen Mas- Was heute fir die Maoisten typisch ist, wurde seinerzeit in ersten Ansatzen ein-
senaktionen um 1968. Hohepunkt und AbschluB war der Sternmarsch der 60 000 geleitet. Die nationalen Befreiungsbewegungen wurden nicht nur begriBt in ihrer
im Mai 1968 nach Bonn. Er war zugleich der AbschiuB, da in der Phase der Vor- StoBrichtung gegen den Imperialismus, sondern auch besonders dann, wenn sie
bereitung und Durchfiihrung die internen Auseinandersetzungen zwischen den scheinbar Ansatze fur Antikommunismus boten.
verschiedenen Kraften nur noch miihselig Gberdeckt werden konnten. Insbeson- Kleinbirgerliche Krafte unternahmen alles, um die antiimperialistische Solidari-
dere in der Anti-Notstandsbewegung, aber auch in den Demonstrationen anlaBlich tatsbewegung, die der sich entwickelnden Studentenbewegung so pragnante und
des Attentats auf Rudi Dutschke bezog die Studentenbewegung politische Posi- fortschrittliche Ziige gegeben hatte, in eine andere Richtung zu drangen. Viele
tionen, die weit ber den antiautoritéren Charakter hinausgingen und die zukiinf- Studenten hatten’ gerade unter den Bedingungen fehlender Massenkampfe in
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Europa den Zugang zur antiimperialistischen Bewegung im Kampf gegen die
der einen oder anderen modifizierten Form sich wieder der Herrschaft des Mono-

amerikanische Aggression gewonnen. Dies fiel ihnen sicher um so leichter, als sie polkapitals beugen. Daher sind die Entwicklung des internationalen Klassen-
die antikommunistischen Ressentiments dabei anfangs sozusagen Uberspringen xampfes und die Politik der Deutschen Kommunistischen Partei, die Aktivitaten
konnten. Gleichwohl ist diese * ementar-angimperialistische Bewegung ein ent- der Arbeiterklasse in der Bundesrepublik und ‘die feste Organisierung eines matr-
scheidender Ansatz fir Fortschritte in der ErKenntnis, da sich die Frage nach dem xistischen Kerns in der Studentenbewegung von entscheidender Bedeutung fir
Charakter eines Systems aufdréngte, das ein Vietnam méglich macht.

die Eingliederung immer gréBerer Teile der Studenten in die revolutionare Bewe-
Der antiimperialistische Kampf erméglicht die Erkenntnis, daB es heute die drei ung.groBen Hauptstrome, die sozialistischen Lander, vor allen Dingen die Sowjet- Die antiautoritire Bewegung schuf die Grundlage fir die Entwicklung, wie wir sie
union, die Arbeiterbewegung in den kapitalistischen Landern, und die nationalen heute vorfinden. Dies aber muBte keineswegs ein zwangslaufiger ProzeB sein. Ob
Befreiungsbewegungen sind, die gemeinsam auf verschiedenen Ebenen unter dieser Ubergang zu einer neuen Qualitat der Studentenbewegung gelingen konnte,
verschiedenen Bedingungen und unterschiedlichen politischen und historischen

hing in der Tat ebenso sehr von den &uBeren Bedingungen, vom Entwicklungs-
Voraussetzungen gegen den Imperialismus kdmpfen. stadium des Klassenkampfes auf allen Ebenen ab, wie vom subjektiven Faktor
Die Einbeziehung in antiimperialistische Aktionen eréffnet die Méglichkeit, ihr | innerhalb der Studentenbewegung selbst, von den politischen Kraften die in und
BewuBtsein weiterzuentwickeln und sie auch an anderen Fronten, am antiimpe- | aus der antiautoritdren Phase heraus die richtigen SchluBfolgerungen zogen und
rialistischen Kampf zu beteiligen. versuchten, das Biindnis mit der Arbeiterklasse, mit der kommunistischen Partei,
Daher ist es unser Ziel, unverbrichlich, dauerhaft und konsequent in den Reihen mit den weltweiten antiimperialistischen Kraften, vor allem mit, der Sowjetunion
der antiimperialistischen Weltbewegung mitzuarbeiten und uns als ein aktiver Teil herzustellen.
dieser Bewegung mehr und mehr zu bewéhren. Wer aber gegen die Einheit dieser Andere haben keine positiven Lehren aus dem Debakel der antiautoritaren Stu-
drei revolutiondren antiimperialistischen Stromungen eintritt, wer versucht, sie dentenbewegung gezogen. Sie haben den Ubergang zu einer qualitativ neuen
auseinanderzudividieren und sie gegeneinander auszuspielen, gehért nicht zur stufe nicht geschafft. Dies ist erkléarlich. Denn mit dem Zusammenbruch alter
antiimperialistischen Bewegung — er betreibt objektiv die Politik des Imperialis- Formen der Studentenbewegung waren nicht ohne weiteres auch die ideologi-
mus. schen Grundpositionen zusammengebrochen, die ihn bewirkten.
Einige ganz Konsequente hat es damals im SDS gegeben. Sie haben die SchiuB- Die kleinbiirgerliche Denkweise herrschte weiter vor und herrscht auch heute
folgerungen gezogen und sind ausgewandert. Sie sind als Soldaten der Revolution noch. Deshalb ist diese Entwicklungsphase fiir uns nicht bloB unbedeutende Ge-
nach Lateinamerika gegangen. Sie sind aber sehr schnell zuriickgekehrt, als sie schichte, vielmehr wirken die Probleme, wenn auch in anderer Art und Weise, in
merkten, daB man dort arbeiten muB. Unter diesen Bedingungen belieBen sie es anderer Gestalt, mit anderen Schwergewichten, weiter. Bestatigt wird dies allein
lieber bei der Theorie. schon durch die einfache Beobachtung, daB seit einiger Zeit Studienfiacher wie
Die zunehmend verscharfte antikommunistische Grundhaltung, die im SDS verbrei- die Psychologie einen enormen Zulauf erfuhren. Die Einsicht in die Schwache des
tet und unterstutzt wurde durch trotzkistische Strémungen, fiihrte zum AusschluB Individuums, in die Ohnmacht des Subjekts fiihrte nicht zur Organisierung und
von fiinf Kommunisten. Damit war der Untergang des SDS besiegelt. Bei einigen zum Bundnis mit der Arbeiterklasse, sie lieB viele den Ausweg in der Gruppen-
war der Antikommunismus inzwischen wieder so ausgeprigt, daB die gemein- therapie finden. Das bedeutet Abkapselung vom politischen Kampf in der Hoff-
same antiimperialistische Grundlage zerstort war. nung auf Heilung des Individuums unter monopolkapitalistischen Bedingungen.
Als die Fiihrungskrafte erfolgreich die Basis ihrer eigenen Organisation zerschla- Die Tendenzen des Ukonomismus, die sich seinerzeit an solchen Ideologien wie
gen hatten, gingen sie daran — um nicht arbeitslos zu werden ~ auch noch die Gorz und Mandel und ihren antikapitalistischen Strukturreformen orientierten,
Basis des vds zu zerschlagen. setzen sich heute fort in Kreisen der Jungsozialisten und Links-Sozialdemokraten.
Marxisten betreiben keine Geschichtsschreibung aus abstrakter Neugier. Auf der Auch fiir sie ist charakteristisch, daB sie die Grundfragen des Klassenkampfes,Grundlage des dialektischen und historischen Materialismus gehen sie davon aus, des Kampfes der Arbeiterklasse um die politische Macht nicht erfassen.
daB die Probleme, mit denen Marxisten aktuell konfrontiert sind, ihre geschicht- Und dann gibt es noch die Linkssektierer, die Trotzkisten und Maoisten, die aus
liche Ursache und Entstehung haben. Daher ist eine Lehre aus der Entwicklung der antiautoritaren Studentenbewegung nichts anderes gelernt haben, als deren
der antiautoritaren Studentenbewegung fiir uns entscheidend: Wenn die Studen- Fehler, um sie heute bis zu ihrer widerlichsten Perfektion weiterzutreiben.
ten in die Politik eintreten und sich engagieren, pendeln sie, entsprechend ihrer Das zeigt uns: die antiautoritare Studentenbewegung ist zwar zu Ende, nicht aber
sozialen Lage, zwischen Antiimperialismus und Antikommunismus. sind ihre Probleme (iberwunden. Auch kiinftig wird die kleinbiirgerliche Denk-
Es hdngt von den auBeren Bedingungen, von den Krafteverhaltnissen des inter- weise fiir einen groBen Teil der Studentenschaft charakteristisch bleiben und die
nationalen Klassenkampfes, von den Klassenauseinandersetzungen im eigenen Auseinandersetzung mit ihr Widerspriiche, ideologische Probleme und neue Fra-
Land und von den politischen Krafteverhaitnissen in der Studentenbewegung gen in die demokratische und sozialistische Studentenbewegung einbringen. Es
selbst wesentlich ab, welchen Weg die Studenten einschlagen, ob sie konsequent gibt keine verbiirgte Garantie einer gradlinigen, kontinuierlichen und konsequent
aus der Protesthaltung den Weg zur Arbeiterklasse weitergehen, oder ob sie in vorwértsstrebenden Entwicklung an den Hochschulen.
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Die Marxisten im Spartakus AMS sammelten sich zu einer Situation, in der der keiner Weise fortschrittlich eingestuft wurden. Andererseits gab es die Tendenz,
Klassenkampf einen enormen Aufschwung erfahren hatte. pestehende Probleme, Unterschiede zwischen Arbeiter- und Studentenbewegung
Die Ereignisse in der CSSR hatten eine umfangreiche ideologische Diskussion einfach unter den Tisch zu kehren, indem man die Studenten zur Arbeiterklasse
ausgelost und vielen die Schéarfe des Klassenkampfes zwischen Sozialismus und schlug. Der erste BundeskongreB des MSB gab darauf die richtige Antwort. Auf

Imperialismus als der Grundlage unserer Epoche deutlich gemacht. In der Bun- Grund der standigen Verschlechterung der sozialen Lage der Studenten, der
desrepublik konstituierte sich die Deutsche Kommunistische Partei — das erleich- unmittelbaren Unterordnung der Hochschulen unter Monopolinteressen ergibt
terte die politische Orientierung entscheidend. Die Arbeiterbewegung in allen sich eine immer engere Verflechtung der Interessen der Arbeiterklasse und der
Landern nahm einen enormen Aufschwung, insbesondere im Mai 1968 in Frank- studenten. Auf Grund des konkreten Platzes in der Organisation der gesellschaft-
reich und in den Septemberstreiks 1969 in der Bundesrepublik. Uber zwei Jahre lichen Arbeit aber, der bei der Bestimmung der Klassenzugehérigkeit immer eine
hin sammelten sich die Kréfte, arbeiteten die ideologischen Fehler der antiautori- Rolle spielt, wird es solange keine Identitit von Intelligenz und Arbeiterklasse
tdren Bewegung auf, entwickelten Konzeptionen, die die Heranfihrung der Stu- geben, wie der Unterschied von geistiger und kérperlicher Arbeit nicht aufge-
dentenbewegung an die Arbeiterbewegung erméglichen sollte, bemihten sich hoben ist. In unserer kurzen Verbandsgeschichte hat es viele klarende Diskussio-
intensiv um die Rekonstruktion des vds als den Kampfverband der Studenten und nen um die Frage der sozialen Lage und Interessen der Studenten gegeben. Dies
um die Aktionseinheit aller Studenten gegen die Rechtsentwicklung in der Bun- war moglich, weil wir nicht akademisch, sondern politisch an die Fragen der
desrepublik und die Angriffe des Monopolkapitals auf die Hochschulen. In der Klassenanalyse herangegangen sind, das heiBt: Uns ging es nicht um Fliegenbein-
Hochschule selbst stand die Assoziation marxistischer Studenten nicht allein: sie zéhlerei, sondern wir fragten nach den Moglichkeiten der Studenten und der
konnte ein enges Bindnis mit dem SHB herstellen, der der einzige Verband war, Intelligenz, zum Kampf um den Sozialismus beizutragen, wir fragten nach den
dem es gelang, sich auf antiimperialistischer Grundlage zu konsolidieren. Wah- konkreten Ansatzpunkten, sie fiir diesen Kampf zu gewinnen.
rend sich viele aus dem alten Kern der Studentenbewegung véllig von der Masse Mit der Existenz einer Kraft, die in den Kampfen der Arbeiter Initiative entwickelte
der Studenten isolierten, gelang es dem SHB und den im Spartakus vereinigten und vorwarts trieb, der Deutschen Kommunistischen Partei, verbesserten sich
marxistischen Kraften, fiir die Masse der Studenten politische Kampfaufgaben zu auch die Méglichkeiten, das Biindnis mit der real existierenden Arbeiterbewegung
entwickeln und dem Kampf um ihre politischen und sozialen Interessen eine Per- konkret herzustellen. Diese Position war eine der Grundlagen unserer Verbands-
spektive zu geben. So wurden in konsequenter Weiterentwicklung der positiven griindung, genauso wie die Feststellung, daB die Studentenbewegung nur dann
Errungenschaften und Ansétze der ersten Etappe der Studentenbewegung nach eine revolutionére Politik auf der Grundlage der marxistischen Theorie entwickeln
und nach die Voraussetzungen geschaffen, um durch die Griindung des MSB kann, wenn sie sich ihrer Solidaritat und ihrer Interesseniibereinstimmung mit

Spartakus die Studentenbewegung insgesamt auf hoherer Ebene weiterzuent- der internationalen antiimperialistischen Bewegung bewuBt ist. So wurde die

wickeln. Konsolidierung der Studentenbewegung als ein Ausdruck fir die Konsolidierung
Der SDS war nicht nur an seiner theoretischen und praktischen Uneinheitlichkeit und Starkung der internationalen antiimperialistischen Bewegung selbst gesehen.
zerbrochen, sondern daran, daB es nicht méglich ist, den antiimperialistischen Im Referat des ersten Bundeskongresses hieB es: Entgegen der vor allem unter
Kampf gegen die Hauptkraft im weltrevolutionaren ProzeB, den Sozialismus, zu Studenten weitverbreiteten Meinung ist der Brennpunkt der internationalen Klas-
organisieren. In dieser Situation war es fiir die Marxisten notwendig, nicht in der senauseinandersetzung nicht primar in Afrika oder Lateinamerika zu suchen, son-
Bewegung aufzugehen, sondern weiterfihrende Perspektiven zu entwickeln, das dern hier auf dem europaischen Kontinent. Wie an keiner anderen Stelle der Welt
heiBt, an den Hochschulen die Interessen der Gesamtbewegung zu vertreten. Die stehen sich hier Imperialismus und Sozialismus mit der geballten Kraft ihrer 6ko-
Marxisten konnten in dieser Situation noch keinen bestimmenden EinfluB auf die nomischen und militarischen Mittel gegeniiber.
Politik an den Hochschulen nehmen. Dazu war es erst notwendig, ein einheit- Ein weiteres Problem, fiir das wir mit der Verbandsgriindung die Grundlagen der
liches Konzept der revolutiondren Strategie und Taktik zu entwickeln. Losung schufen, war die Frage nach dem Weg zum Sozialismus. In diesen Dis-

Folgende Grundfragen muBten damals geklart werden: Zunéchst galt es, aus der kussionen damals, {ber die viele von uns den Weg zum Verband fanden, ging es

Wiederentdeckung der Arbeiterklasse und ihrer revolutiondren Rolle die richtigen um das Verhiltnis von Reform und Revolution, um die Frage der Kampfformen.
SchluBfolgerungen fiir das Verhaltnis von Studenten und Arbeiterklasse zu ziehen. Die Angst vor der Reform, die mit Integration gleichgesetzt wurde, ersetzte die
Mit der abstrakten Anerkennung der revolutionaren Rolle der Arbeiterklasse, Bestimmung des Inhalts von Reformen und Teilschritten im Kampf um die soziali-
ihrem vélligen Widerspruch zum kapitalistischen System war es nicht getan. Not- stische Umwalzung. Die Antwort, die die Grundsatzerklarung des MSB Spartakus
wendig war es, die Frage nach der Stellung der Studenten zu den Klassenkraften auf diese Fragen gab, namlich, daB antimonopolistische Reformen bedeuten, dem
in der Gesellschaft und der daraus resultierenden Einordnung der Studenten- Monopolkapital Zugestandnisse abzuringen und seine Machtpositionen zu schwa-
bewegung in die gesamtgesellschaftlichen Klassenkédmpfe zu beantworten. Hielt chen und zuriickzudréngen, daB solche tiefgreifenden demokratischen Reformen
man lange Zeit die Studenten fir die revolutionare Avantgarde, so wurden sie nun nur auf dem Weg des Massenkampfes, der Konfrontation der Massen mit dem
von antiautoritaren Ideologen dafir, daB sie ihre ihnen zugedachte revolutionére staatsmonopolistischen System durchgesetzt werden kénnen, daB antimonopoli-
Rolle nicht erfiillten, ,,gestraft”, indem ihre Interessen nun als standisch und in stische Reformen eine groBe Bedeutung fiir die Heranfiihrung der Massen an den
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Sozialismus haben, da im Kampf um solche Reformen die Kampferfahrungen der gischen Auseinandersetzung mit den Hauptfragen des Klassenkampfes entgegen-
revolutiondaren Krafte wachsen, sich ihr KlassenbewuBtsein entwickelt, neue zutreten. Dies muBte verbandsmaBig organisiert werden, bedurfte einer einheit-
Kampf- und bessere Ausgangspositionen erobert werden, befreite die Studenten- lichen ideologischen Arbeit, eines einheitlichen marxistischen Bildungsprogrammes.
bewegung aus diesem Dilemma und ermdglicite es ihr wieder, politisch zu han- 5. Die Verbindung der Studenten, ihrer Kampferfahrung mit der marxistischen

deln. Theorie, der Strategie und Taktik der Arbeiterbewegung, ihre ganz konkrete Ver-
Nur auf der Grundlage einer allseitigen, konkreten Analyse der Klassenbeziehun- pindung mit den Kampfen der Arbeiterklasse in unserem Land, bedurfte eines
gen ist es moglich, im Kampf um die Tagesinteressen konkrete Schritte anzu- geschlossenen marxistischen Verbandes.

geben, die die Kréfteverhéaltnisse in unserem Land verandern helfen und eine revo- | Die neue Qualitdt der marxistischen Studentenorganisation, die auf der Grund-
lutionare Perspektive eréffnen. Die Loslésung,von dieser revolutiondren Perspek- jage einer einheitlichen Ideologie und eines einheitlichen Programms ihre Politik
tive ist heute gleichermaBen fir Rechts- und Linksopportunisten charakteristisch. entwickelt, driickte sich auch in unseren Organisationsprinzipien aus.

,,
Aus der

Die einen beschranken sich auf reine Abwehrforderungen im demokratischen Funktion, aus dem Charakter und aus den Aufgaben des Spartakus leiten wir auch

Kampf und betreiben dabei abstrakte Sozialismuspropaganda, die anderen klam- seine Organisationsprinzipien ab", hieB es auf dem ersten BundeskongreB. Grund-
mern die Frage der Eroberung der politischen Macht aus und flichten sich in sétzlich sind sie dadurch bestimmt, daB der Verband geschlossen und effektiv

sogenannte Basisaktivitaten. | handeln kann, daB es ihm ermdglicht wird, demokratisch erarbeitete Ziele ver-

Der revolutiondre Kampf um antimonopolistische Reformen bedeutet, wie wir auf bindlich fir den gesamten Verband in die Praxis umzusetzen, daB er schnell
dem ersten BundeskongreB formuliert haben, ,daB wir jede Forderung, jede Re- reagieren und an allen Orten gleichzeitig und mit den gleichen Parolen auftreten
form, jede Tagesaufgabe vom Standpunkt der grundlegenden Lebensinteressen kann, daB er politisch und ideologisch einheitlich orientiert wird, als Voraussetzung
der Arbeiterklasse und ihrer Verbindeten, vom Standpunkt der perspektivischen fiir gemeinsames Handeln.

geselischaftlichen Erfordernisse, und das heiBt, vom Standpunkt der sozialisti- Grundlage der Einheit unseres Verbandes ist nicht eine duBerliche, rigide Disziplin,
schen Revolution aus betrachten'. Daraus ergibt sich fir die revolutionaren Krafte sondern die gemeinsame politisch-ideologische Grundlage. Hinter sogenannten
die Notwendigkeit, den Kampf der Biindnisschichten, in unserem Falle der Stu- antiautoritaren Organisationsstrukturen mit ellenlangen Diskussionen ohne kon-
denten, mit dem Kampf der Arbeiterklasse zu verbinden, die den antimonopolisti- krete Ergebnisse, die véllig unverbindlich blieben, verbargen sich zufllige und
schen Kampf am umfassendsten, am tiefsten verkérpert. véllig unkontrollierte Leitungsstrukturen. Demgegeniiber haben wir mit demokra-
Mit diesen Erkenntnissen hétten wir viele Seiten fiillen konnen, aber keine Politik tisch gewahlten und rechenschaftspflichtigen Leitungen, mit verbindlichen
gemacht, wenn sie nicht die Bildung einer revolutionéren Studentenorganisation politischen Diskussionen auf Mitgliederversammlungen uns wirklich demokratische
zur Folge gehabt hatten. Der Zusammenbruch des SDS signalisierte doch, daB Organisationsstrukturen gegeben.
eine Protestbewegung, die sich im Grunde immer nur um die Bekampfung der Die demokratischen Krafte standen damals vor der Aufgabe, den vds, der durch
reaktiondren MaBnahmen der Herrschenden sammeln konnte, am Ende war. Ohne den SDS-Bundesvorstand organisatorisch und politisch nahezu ligidiert worden
ein positives Kampfprogramm hatte es keine Weiterentwicklungen der Studenten- war, neu aufzubauen und dieser Organisation einen politischen Inhalt zu geben.
bewegung geben kénnen, ohne revolutionére, marxistische Organisation hatte es Dort standen sich gegeniiber der Versuch der Maoisten und Sektierer, den vds zu

dieses Kampfprogramm nicht geben kénnen. instrumentalisieren oder gar zu einem Ersatz fir politische Organisationen zu

Auf dem ersten BundeskongreB legten wir die aktuelle Notwendigkeit der Grin- machen, und auf der anderen Seite die von SHB und MSB entwickelte Politik der
dung einer marxistischen Studentenorganisation dar:

{ gewerkschaftlichen Orientierung, die auf der Erkenntnis beruhte, daB es notwendig
1. Die Rechtskréafte versuchten, im Hochschulbereich wieder fester FuB zu fassen. ist, verschiedene politische Strémungen innerhalb der Studentenbewegung zusam-

Die Vereinheitlichung der politischen Orientierung und die schnelle Vermittlung menzufassen, ihnen ein demokratisches Programm zu geben und aus dem vds eine
der richtigen politischen Tagesaufgaben wurde immer notwendiger. demokratische Dachorganisation der westdeutschen Studenten zu machen.
2. In einem Stadium, in dem sich der antiimperialistische Kampf nicht mehr nur in Wir sagten damals: Wir stérken die Organe der verfaBten Studentenschaft, indem
partiellen, spontanen, voneinander losgelésten Aktionen &uBerte, sondern auf wir alle Studenten, die aktiv in den antimonopolistischen Kampf eintreten wollen
internationaler, weltweiter Ebene einen sichtbaren und immer starker werdenden und auch an Alternativen zum biirgerlichen Wissenschaftsbetrieb interessiert sind,
Zusammenhang darstellt, wurde es immer dringlicher, mit einer organisierten darauf orientieren, sich dieser Organe, vor allem der Fachschaften, als Organe der
Kraft an den Hochschulen die Studenten zu mobilisieren und in die antiimperiali- Massenpolitik zu bedienen.
stische Bewegung einzureihen.
3. Die Vereinheitlichung und Organisierung des Verbandes war notwendig im

-

Rahmen der zentralisierten Entscheidungsgewalt, die sich auch im Bereich der Seit unserem GrindungskongreB hat sich unser Verband wie die Studenten-

Wissenschaftspolitik durchzusetzen begann. bewegung kontinuierlich aufwérts entwickelt. Mehr und mehr Studenten haben die
4. Den verstirkten ideologischen Anstrengungen der Monopolbourgeoisie, die Richtigkeit unserer Grundsatzerklarung erkannt. Sie sind aktiv geworden fir den
Studenten wieder auf ihre Seite zu ziehen, galt es, mit einer verstérkten ideolo- Kampf um ihre sozialen und politischen Rechte. Sie begriffen, daB ihr Kampf tiefer,
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grundsétzlicher und ernsthafter gefiihrt werden miiBte. Sie verstanden, daB es nur damaligen antiautoritaren Bewegung lebt heute fort in der gewerkschaftsfeind-
eine Alternative gibt: entweder die Unterordnung unter die Herrschaft des GroB- lichen Einstellung der linken Splittergruppen. Diese Haltung entwickelte sich aus

kapitals oder den Weg an der Seite der Arbeiterklasse. Immer mehr Studenten einer Kritik an der aktuellen Politik der Gewerkschaftsfiihrung. Unabhéngig von

nahmen Abschied von derstillschweigenden gioffnung, doch noch einen Sonder- der jeweils politischen Haltung, die die einzelnen Gewerkschaftsfiihrungen ein-

status in dieser Gesellschaft einnehmen zu kénnen. nehmen, sind fir uns die Gewerkschaften die breiteste Klassenorganisation der

Viele haben erkannt, daB ihre Perspektive einzig im Sozialismus besteht, in dem Werktatigen. Esentspricht dem unmittelbaren und langerfristigen Interesse der

die Intelligenz nicht mehr, wie unter kapitalistischen Bedingungen, zu Zwecken Arbeiterklasse, Starke,ginheiliche Dew hscriaiio Zihaben:
: . X

des Profites instrumentalisiert wird, sondern eine freie, schopferische Tatigkeit fur Selbstversindiich isisiicht de henschends Bourgeoisie, ideologisch grep usien

den geschichtlichen und menschlichen Fortschritt und fiir die Gesellschaft und Einflud auf die Arbeiteriiasseund ihre Organisationen zu gewinnen, was ihr auch
ihre Bediirfnisse entwickeln kann. Es ist richtig, der iberwiegende Teil der iiber langere Zeitphasen hin gelingt. Hieraus istnichtdie Schiubfolgerung zu zie-
Studenten entstammt der kleinbiirgerlichen Schichten. Und vielfach werden ihre hen, dab ie BowstkschaftenSreriissio oder gar Schidich snd, hiaraus ish elizig

Erwartungen, gerade zu Anfang des Studiums, noch bestimmt von der Hoffnung und alleindie Schiutoigerung giigshen, gat derkamot um konssquents Klossen,
auf freie geistige wissenschaftliche Tatigkeit, oder von der Hoffnung auf eine posifionss presstirt werden iend jy agen, Sd oe Seuwsrkachaiicn the
gehobene gesellschaftliche Position spater im Beruf. | breiteste und umfassendste Klassenorganisation der Arbeiterklasse sind, dann
i! . . | m ] . .

heiBt das, daB verschiedene politische und ideologische Strémungen, die in der
Die direkte Konfrontation an den Universitaten mit dem verschérften sozialen Arbeiterklasse verbreitet sind, in ihr vertreten sind und ihre Politik beeinflussen.

Diet. uy der Suppsrithss Wissenschaft, diewirkliche Einsichten in gesetz- Daher sind Versuche neoreformistischer Kréfte, vor allem unter Teilen der Jusos,

maBige Zusammenhéange der Realitat blockiert, fuhrt zur Ernlichterung und erhoht zu kritisieren, die Gewerkschaften zum Parteiersatz machen zu wollen. Es wird
die Bereitschaft zur Aktion. Auf die Grundlage ihrer eigenen Situation kénnen immer die grundlegende Aufgabe der Gewerkschaften im Kapitalismus sein, den

Studentenein besseresVerstandnis far KiassenauseinandersetzungenauBerhalb okonomischen Kampf der Arbeiter zu fiihren. Um diesen Gkonomischen Kampf

a pg aufbringen. Sie erkennen, daBder Gegner derArbeiterklasse in erfolgreich fiihren zu kénnen, miissen die Gewerkschaften die verschiedenen poli-

y i trei x in ihrem Kampf umMitbestimmung, in ihrem Kampf um dieSicherheit tischen und ideologischen Strémungen, die in der Arbeiterklasse vorhanden sind,

fons fee iin]Boyne is da gnSe2hJ phe vereinigen. Arbeiterfeindliche Ideologie, die es auch in den Gewerkschaften gibt,
5 J ie Erhaltung ihres Lebensstandards werden in dem MaBe zuriickgedréangt werden kénnen, wie die Gewerkschaften

kampten durch die Forderung nach einem Inflationszuschlag. GleichermaBen einen konsequenten Kampf um die Interessen ihrer Mitglieder fiihren. Die Gewerk-
missen sie kampfen fir das Recht auf demokratische Mitentscheidung ber schaften auf diese Position zu bringen, geschieht nicht durch die Politik einer

Fragen, die das eigene Leben und die eigene Zukunft betreffen. GleichermaBen innergewerkschaftlichen Opposition. Diejenigen, die innerhalb der Gewerkschaf-

Qisken Bs VieSings Arbeitsplatz kémpfen, sei es im Kampf gegen den Numerus ten fir eine ausschlieBliche Orientierung an Arbeiterinteressen kdmpfen, stellen
clausus oder in Demonstrationen gegen Kurzarbeit und Entlassungen. Gerade keine Opposition dar, sondern sie tun dies als konsequente Gewerkschaftler, im
hierin liegt ein wesentiicher Ansatzpunkt, daB viele Studenten, deren lberzogene ader Starkung der Gewerkschaften, denn die starke Einheitsgewerkschaft

Benuigen ESTs:Sabuseinheen. Fils fo Revignaionverfallen. userleben ist heute notwendiger denn je. Ohne einheitliche Gewerkschaften ist kein erfolg-
"

und werden durch ihre ionen ermutigt. Heute also reicher Interessenkampf méglich. Und dabei beachten wir durchaus, daB gerade

ion Slder StudenenbewegungZielgerichtetheit die jiingste Tarifauseinandersetzung zeigt, daB durch die Verflechtung von Staats-
ur ie Hinflihrung zur Arbeiterklasse zu verleihen. Die und Monopolmacht die Arbeits- und Lebensbedingungen zunehmend durch die

Bedingungenwerden besser, grundsatzlich Uber die Rolle der Arbeiterklasse als staatliche Politik beeinfluBt werden, daB durch die Rolle der Bundesregierung in

revolutiondres Subjekt aufzukléren und uberdieStrategie und Taktik ihres Klassen- den gegenwirtigen Tarifauseinandersetzungen die Notwendigkeit, die dkonomi-

aa penn zuerst oinmal prince die Studenten vielfach ihre schen Forderungen in den politischen Zusammenhang zu stellen, immer deutlicher
ie Arbeiterklasse, weil sie schon rein zahlenméaBig die gréBte wird. Es zeigt sich, daB eine Gewerkschaftsstrategie, die sich auf den &kono-

Kraft in unserer Gesellschaft ist. Sie werden um so leichter enttauscht, wenn in der mischen Kampf beschrankt, nicht in der Lage ist, den Kampf um die Interessen

Klassenauseinandersetzung Phasen relativer Ruhe eintreten, und der Klassen- der Arbeiterklasse wirksam einzuleiten.

kampfnicht in Form von Massenaktionen, sondern im Ringen um einzelne poli- Fortschritte in dieser Richtung verbessern auch die Bedingungen eines Biind-
tische Positionen zum Ausdruck kommt. nisses zwischen der organisierten Studentenschaft und den einzelnen Gewerk-

In der Tat zeigt es sich in der bisherigen Entwicklung, daB die prinzipielle schaften. Dies gilt im umgekehrten Sinne auch fiir die Entwicklung in der Studen-

Anerkennung der Rolle der Arbeiterklasse keinesfalls gleichzusetzen ist mit einer tenbewegung. Je konsequenter sich in ihr demokratische und fortschrittliche Posi-

Klarung der Fragen, die fir den Kampf der Arbeiterbewegung von zentraler tionen durchsetzen, je konsequenter sie sich an die Seite der Arbeiterklasse stellt,
Bedeutung sind. Zu diesen zentralen Fragen gehért auch die Rolle und Funktion um so eher werden die Gewerkschaften bereit sein, mit ihr zusammenzuarbeiten.

die die Gewerkschaften spielen. Die gewerkschaftsfeindliche Einstellung der Sie werden bestarkt in ihrem Kampf fiir ein demokratisches und sozial gerechtes
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Bildungswesen, wenn sie feststellen, daB es an den Hochschulen selbst eine werkschaften im Rahmen unserer Biindnispolitik mit in den Vordergrund stellen,
starke demokratische Studentenbewegung gibt, die ihre Forderungen unterstiitzt die Kontakte mit der Gewerkschaftsjugend, mit den Betriebsraten und Vertrauens-
und tragt. Jeuten vertiefen und gemeinsame Aktionen beraten auf der Grundlage gemein-
Diese Zusammenarbeit im Rahmen derGewergschatien ermdglicht auch, daB die samer Interessen. Die Erfolge, die bisher erzielt wurden, diirfen uns nicht dazu
Arbeiterklasse ihr Interesse an einer demokrafischen und fortschrittlich orientier- verleiten, dieses Biindnis schon als endgiiltig und fiir alle Zeiten stabilisiert und
ten Wissenschaft besser erkennen kann. Im Kampf um ihre Rechte, um den demo- umfassend zu betrachten.
kratischen Fortschritt, um die antimonopolistische Demokratie und den Sozialis- wie die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften von elementarer Bedeutung
mus ist es der Arbeiterklasse nicht gleichgiiltig, welche Lehrer spéter ihre Kinder fur die Fortschritte der Studentenbewegung ist in ihrem Kampf fiir die Durch-
ausbilden, welche Richter und Rechtsanwilte sie in ihrem Kampf um soziale Ge- setzung sozialer und demokratischer Interessen, ist von ebenso elementarer Be-
rechtigkeit antrifft, von welchen Arzten sie behandelt wird, welche Journalisten deutung die Hinwendung zur Deutschen Kommunistischen Partei fiir die Entwick-
ber die Streikkampfe berichten und mit welchen Ingenieuren und Technikern sie |

lung eines revolutionaren Geistes in der Studentenbewegung, fiir die Durchset-
in den Betrieben zusammenarbeitet. zung des Marxismus, fiir ihre Eingliederung in die weltweite antiimperialistische
Die Bedeutung der Intelligenz fiir die Arbeiterklasse erschépft sich nicht in der Solidaritatsbewegung und fiir ihren Kampf gegen den inneren Hauptfeind, das
politischen Haltung, die viele Vertreter der Intelligenz spater in ihren Berufen ein- Monopolkapital. In der Deutschen Kommunistischen Partei haben sich die revolu-
nimmt. Sie erstreckt sich auch auf die Rolle der Intelligenz in der Klassenausein- tionarsten Krafte der Arbeiterklasse organisiert. In der DKP und nur in der DKP
andersetzung prinzipiell. lhre Bedeutung ist in dem MaBe gewachsen, wie die und nirgends anders haben sich die Vertreter der Arbeiterklasse organisiert, die
wissenschaftlich-technische Revolution entscheidenden Anteil an der Entwicklung nicht nur ihre Klassenlage erkannt haben, sondern auch die Verpflichtung, fir
der Produktivkréfte erhielt und die Wissenschaft selbst zu einer unmittelbaren die geschichtliche, politische und 6konomische Befreiung der Arbeiterklasse zu

Produktivkraft wurde. Die Tatigkeit groBer Teile der Intelligenz besteht darin, neue kampfen. In dieser Partei und nirgendwo anders haben die fortgeschrittensten und
Produktivkrafte zu schaffen und neue technologische Prozesse in die Wege zu konsequentesten Vertreter der Arbeiterklasse ein politisches Programm entwickelt,
leiten. um auf allen Ebenen und in allen Bereichen konsequent den Kampf gegen das
Wir sind uns bewuBt, daB nur im Sozialismus die Produktivkrafte auf der Grund- Monopolkapital fiihren zu kénnen und das KlassenbewuBtsein in der Arbeiterklasse
lage gesamtgesellschaftlicher Planung und Entscheidungen im Interesse der zu verbreiten und zu verankern.
schopferischen Entfaltung des einzelnen Menschen, des Arbeiters, entwickelt wer- Es gibt keinen Kampf flr Fortschritt, fir Freiheit, fiir Demokratie und Sozialismus
den. Das heiBt aber nicht, daB der Wissenschaftler unter kapitalistischen Bedin- ohne die DKP. Wie wollen wir an den Hochschulen erfolgreich den Kampf gegen
gungen keine Verantwortung fiir die Ergebnisse seiner Arbeit hat. Seinerzeit wurde das Monopolkapital fihren, gegen die Wissenschafts- und Bildungspolitik der
umfassend die Verantwortung des Wissenschaftlers im Zusammenhang mit der herrschenden Klassen, wenn nicht die Deutsche Kommunistische Partei den
Entwicklung der Atombombe diskutiert. Diese Verantwortung ist heute gesamt- Kampf gegen das Monopolkapital in seinem ganzen Umfange fiihrt und organisiert?
gesellschaftlicher Natur und trifft in dem MaBe, wie die Wissenschaft unmittelbaren Wie kénnten wir isoliert in der Hochschule Erfolge gegen das Monopolkapital
Anteil an der Produktion erhalt, fir mehr und mehr ihrer Gebiete zu. Daher ist es durchsetzen, wenn das Monopolkapital nicht gesamtgesellschaftlich zuriickge-
fur die Arbeiterklasse von Interesse, ob die Intelligenz auch die physiologischen dréangt, isoliert und geschlagen wird?
und psychologischen Auswirkungen, die technische Erneuerungen mit sich brin- Die Deutsche Kommunistische Partei, die organisierte revolutiondre Arbeiterklasse
gen, mitberiicksichtigen und zur Diskussion stellen. Noch in einer dritten Hinsicht kampft gegen das Monopolkapital in allen Bereichen. Wir kampfen in einem Teil-
ist die Bedeutung der Intelligenz in der Klassenauseinandersetzung gewachsen. abschnitt.
Unter den Bedingungen des verschérften Systemwettkampfes verlagert sich die HeiBt dies, daB wir uns auf den Teilabschnitt beschrianken kénnen? Wir meinen:
Auseinandersetzung immer starker auf das ideologische Feld. Fiir das Monopol- Nein. Der antimonopolistische Kampf ist ein Kampf gegen den Imperialismus, fir
kapital ist die Entwicklung einer Intelligenz bedrohlich, die sich der ideologischen den Sozialismus. Daher muB sich die Studentenbewegung, um einen konsequen-
Verfigung durch die herrschende Klasse entzieht und an der Seite der Arbeiter- ten antiimperialistischen Kampf an den Universitaten fiihren zu kénnen, die ge-
klasse eine revolutiondre Wissenschaftstheorie und -politik entwickelt. samte demokratische Alternative der Deutschen Kommunistischen Partei zueigen
Vor drei Jahren forderten wir die Studenten auf, das Biindnis mit der Arbeiter- machen, muB in ihr das BewuBtsein geweckt werden, da es nicht um isolierte
klasse im antimonopolistischen Interessenkampf zu suchen. Die Entwicklung hat Fragen der Hochschulpolitik geht, sondern um Fragen des allgemeinen Klassen-
die Richtigkeit unserer Konzeption bestatigt. Es sind das erste Mal wirkliche An- kampfes.
satze geschaffen fir das Biindnis groBer Teile der studentischen Intelligenz mit Der Kampf an den Hochschulen ist ein wichtiger Teil des gesamten Klassen-
der Arbeiterklasse. Erste praktische Erfahrungen konnten gesammelt werden, das kampfes. Daher hat auch ihrerseits die revolutiondre Arbeiterklasse ein grund-
Vertrauen konnte von beiden Seiten gefestigt werden. Wir betonen: Es wird in sétzliches Interesse an der Entwicklung einer antimonopolistischen und marxisti-
Zukunft von entscheidender Bedeutung fir die Fortschritte der Studentenbewe- schen Studentenbewegung an den Universititen. Die DKP hat entsprechend ein
gung sein, daB wir diese Zusammenarbeit mit der Arbeiterklasse und den Ge- alternatives Bildungsprogramm zur Politik des Monopolkapitals entwickelt. Dieses
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Bildungsprogramm besteht nicht isoliert, sondern ist ein Teil des gesamten anti- internationalen Klassenkampfes, sondern im Gegenteil ein Zeichen dafir, daB der
monopolistischen Programms der Deutschen Kommunistischen Partei. internationale Klassenkampf eine neue Stufe erreicht hat und die Krafteverhalt-

Die Deutsche Kommunistische Partei ist ein Teil der internationalen Arbeiter- nisse weiter zugunsten des Sozialismus verandert sind. Wer argumentiert, daB die

bewegung. Sie ist das Bindeglied zwischen dpr demokratischen, antimonopolisti- politik der friedlichen Koexistenz ein Nachgeben der sozialistischen Lénder
schen und sozialistischen Studentenbewegung und der weltweiten antiimperialisti- gegeniiber den imperialistischen sei, dokumentiert, daB er die ldeologie des
schen Einheitsfront. Von daher ist der Weg zur DKP nicht zu trennen vom Weg zu mperialismus kritiklos iibernimmt. Denn es ist der Imperialismus, der die Politik

den sozialistischen Laéndern, daher ist der Weg zu den sozialistischen Landern der friedlichen Koexistenz als seine Erfindung darstellen mochte und sie in

nicht zu trennen vom Weg zur DKP. Ohne Zweifel, der Antikommunismus und der Gegensatz zur Weltrevolution stellt.

sh Sine wellverbreiiete Ios ngs auch an gen ada ALS
Eine andere falsche Auffassung besteht darin, die Prinzipien der friedlichen

e mehrsich in den letzten Jahren der Kampf zugespitzt hat, je mehr Studenten |
:

i

J}a geworden sind, je starker der Spr iaks iy iAti Kern dieser Kossisiena Bus dom Zuserinenhans dos a ar

Studentenbewegung profilieren konnte, je umfassender sich die Deutsche aurlicken und Rinsa Foams gibsiseiten er Cgensae 2

RS

he fan

|

. a 3 peherrscht heute die internationale Politik. Daher sind die Prinzipien der fried-
Kommunistische Partei in der Bundesrepublik mit ihrem alternativen Programm lichen Koexistenz die wesentlichen Prinzipien, die heute mehr und mehr die
durchsetzt und je eindrucksvoller die Erfolge der sozialistischen Lander auf allen

\nternationalen Beziehungen charakterisieren.
Ebenen des Klassenkampfes sind, um so mehr Studenten haben sich von anti- ints 3

kommunistischen Positionen gelést und die auch im eigenen Interesse liegende Aber sie treffen nur fir Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung zu und

Bedeutung der Deutschen Kommunistischen Partei erkannt. Gerade wenn man sind nicht die einzigen Prinzipien. Qualitativ andere Prinzipien sind die des
sich an den KommunistenhaB in der antiautoritiren Phase und auch noch zu proletarischen Internationalismus. Sie sind denen der friedlichenKoexistenz nicht
Zeiten der Griindung unseres Verbandes erinnert, miissen wir feststelien, daB in unterzuordnen und in sie aufzulésen. Daher schlieBt diePolitik der friedlichen

seiner Zuriickdrangung ermutigende Erfolge erzielt wurden. Die politische und Koexistenz die internationale Solidaritat mit dem revolutionéren Kampf der

moralische Autoritat der Sowjetunion, der sozialistischen Lander und der DKP nationalen Befreiungsbewegung nicht aus, sondern ein. Friedliche Koexistenz

wird immer umfassender und beschleunigter anerkannt. Dies besagt aber nicht, vertrégt sich nicht mit Unterdriickung, Ausbeutung und Kolonialismus.

os ghisonminisus in apsehbarer Zeit endgilitig aus den Képfen der
Gegen diese Erkenntnis versucht gegenwartig der Imperialismus ein ideologisches

Studenten zu beseitigen ist, es besagt auch nicht, daBnicht zeitweilig anti- sperrfeuer zu errichten, indem er behauptet, daB die Politik der friedlichen
kommunistische Strémungen verstarkt in den Vordergrund treten kénnen. Koexistenz mit dem proletarischen Internationalismus unvereinbar sei. Dies ist
Jede isolierte Betrachtungsweise unseres Kampfes, die vom allgemeinen Klassen- ein Versuch, tiefe Keile zwischen die sozialistischen Lander zu treiben und die
kampf abstrahiert, muB die Ausgangsbasis des Antikommunismus starken. Neue nationalen Befreiungsbewegungen vom Sozialismus abzutrennen.

ef aa Searwage dnd
Es liegt in unserem eigenen unmittelbaren Interesse, die Politik der friedlichen

;

Koexistenz an den Hochschulen intensiv zu diskutieren und Aktionen zu ihrer
1969 schatzten die kommunistischen und Arbeiterparteien das internationale Durchsetzung zu entwickeln. Denn wenn unsere Einschatzung richtig ist, daB die
Kréfteverhaltnis ein und kamen zu dem Ergebnis, daB sich die drei revolutionaren

Durchsetzung der Politik der friedlichen Koexistenz Teil der Verénderung des
Hauptstrdme der Gegenwart, die sozialistischen Lander, die Arbeiterbewegung in internationalen Krafteverhaltnisses zugunsten des Sozialismus ist, und wenn
den kapitalistischen Landern und die nationale Befreiungsbewegung immer starker

unsere Einschétzung richtig ist, daB die Verdnderung des internationalen Krafte-
zum bestimmenden Faklor in der internationalen Politik entwickeln, und da die | verhéltnisses zugunsten des Sozialismus einen nachhaltigen positiven EinfluB auf
Voraussetzungen und die Notwendigkeit herangereift sind, eine engere Verbin-

unsere Kampfbedingungen ausiibt, dann mussen wir die Politik der friedlichen
dung zwischen diesen drei revolutiondren Hauptstrémen der Gegenwart zu

Koexistenz nach wie vor intensiv unterstiitzen, um die friedlichen Bedingungen zu
Syn,

sichern, unter denen wir unsere Arbeit leisten kénnen. Dies gilt im gleichen Sinne
Heute haben die Prinzipien der sozialistischen AuBenpolitik zum erstenmal in der fir die Zusammenarbeit zwischen sozialistischen und kapitalistischen Staaten.
Geschichte begonnen, gesetzméBig die internationalen ~Beziehungen zu Von Maoisten wie von Rechtsopportunisten wird sie kritisiert als Arrangement
bestimmen. Der Durchbruch zu einer Politik der friedlichen Koexistenz in Europa zwischen den Systemen. Schon in der Methode der Kritik liegt eine fur diese
und in ersten Anséatzen auch weltweit bekundet, was bis dahin nur als Tendenz Kréfte typische mechanistische Denkweise zugrunde. Der Zusammenbruch des
sichtbar war: Der Imperialismus befindet sich im historischen Riickzug. Imperialismus wird sich als zwangslaufig vorgestellt und nicht als Ergebnis der
Die internationale Isolierung des Imperialismus ist so weit fortgeschritten, da er revolutionaren Praxis des Proletariats. Unter diesem Gesichtspunkt aber, nicht
sich diesen neuen Bedingungen anpassen muB, weil er nicht mehr die politische unter dem unmittelbar 6konomischen also, sondern unter dem politischen, wirkt
Macht und Kraft hat, sie grundsétzlich zu andern. Daher ist die Durchsetzung einer die Zusammenarbeit langfristig zugunsten revolutionarer Auseinandersetzung. Sie
Politik der friedlichen Koexistenz nicht ein Anzeichen fiir das Abflauen des schafft in der Arbeiterklasse bessere Ausgangsbedingungen fiir ihren Kampf um
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die Abristung, fir die Sicherung der Arbeitsplétze und gegen die Inflation. Sie gaher ist sich kritisch mit der Strategie der Jungsozialisten auseinanderzusetzen,
stérkt den Sozialismus und damit die Alternative zum Imperialismus. die hoffen, daB in der Hiille eines monopolkapitalistisch gesteuerten Klein-Europas
Die Politik des Imperialismus ist in dieser Situation des Ubergangs zu einer einfach auf reformistischem Wege andere politische Inhalte umgesetzt werden
Politik der friedlichen Koexistenz gekennzeicignet durch den Versuch, sich auf die kénnen. Veranderungen der politischen Inhalte bedingen aber auch Anderungen
neue Lage einzustellen und AbwehrmaBnahmen zu entwickeln. der politischen Form.

Um der Politik der friedlichen Koexistenz entgegenzuwirken, sie zu bremsen und An die Stelle der Spaltung Europas muB die freundschaftliche und friedliche
sie moglicherweise riickgéngig zu machen, konzentriert er sich gegenwirtig auf Zusammenarbeit treten. Dies kann auf langere Frist grundsatzlich nur erreicht
die Starkung der westeuropéischen Einheit und die Entwicklung einer selbstan- werden, wenn die Arbeiterklasse in den kapitalistischen Landern mehr und mehr
digen westeuropdischen Atomstreitmacht. An diesen Tendenzen der auBenpoli- das Monopolkapital zuriickdréangt, ihnen Anteile der nationalen und internationalen
tischen Konzeption des Imperialismus, auch der Bundesrepublik, wird der impe- Macht entreiBt und neue politische Institutionen schafft, die sich nicht gegen die
rialistische Charakter deutlich, der auch den SPD-Vorstellungen zugrunde liegt sozialistischen Lander richten, sondern sich nur in enger Zusammenarbeit mit
und insbesondere im WeiBbuch seinen konkreten Ausdruck fand. In der Ausein- ihnen verwirklichen. Dies ware ein grundsatzlich anderes Europa, als es gegen-
andersetzung mit diesen Konzeptionen ist nicht nur konstruktiv von uns die wartig existiert. Solange das Monopolkapital in den einzelnen Landern die
Fortsetzung der Politik der friedlichen Koexistenz, Zusammenarbeit und Abriistung politische Herrschaft innehat, missen auch die Beziehungen zwischen diesen
zu entwickeln, sondern zugleich der wirkliche Grundgehalt des Europagedankens Landern von den wesentlichen Prinzipien des Imperialismus gepréagt bleiben, von h

zu verdeutlichen. den Prinzipien der Konkurrenz, der Ubervorteilung, des Gegeneinanders und der
Die Europaideologie versucht, Ansétze eines internationalen BewuBtseins in der Spaltung. Der reformistische Kurs, das Monopolkapital Westeuropas gleichsam
Studentenschaft in falsche Kanale zu leiten. Dieses kleine Europa verhindert, daB von innen heraus auszuhohlen, lenkt objektiv von der Notwendigkeit ab, den
die Volker zusammenfinden, indem es das Konkurrenzprinzip und die Wider- Kampf um die politische Macht zu fihren. Dieser Kampf muB in den einzelnen
spriche zwischen den imperialistischen Landern zur Vorherrschaft bringt. Das Landern gefiihrt werden, und dieser Kampf muB zugleich zwischen den revolu-

Europa der Monopole ist ein Instrument, die Arbeiterklasse zu zersplittern, MiB- tiondren Bewegungen der verschiedenen Lander harmonisiert und auf der Grund-
trauen zwischen den Bauern der einzelnen Ldnder zu séden und die Intelligenz | lage allgemeiner GesetzméBigkeiten vorwartsgetrieben werden. Die Konferenz
effektiver wirtschaftlich, politisch und ideologisch zu unterjochen. | der kommunistischen Parteien hat diese Perspektive eroffnet.
Vor einem Monat sind die kommunistischen Parteien der kapitalistischen Lander

I
Die letzten Erfahrungen in Indochina und im Nahen Osten haben gezeigt, daB

Europas zu einer Konferenz in Briissel zusammengetroffen, um die neue Entwick- der Kampf um nationale Befreiung gegen den Imperialismus nur eine Perspektive
lung aufzuarbeiten. Der Gegensatz zwischen Imperialismus und Sozialismus in haben kann, wenn er an der Seite und mit der Unterstiitzung der sozialistischen
Europa hat einen so umfassenden und allgemeinen Charakter angenommen, daB Lander gefiihrt wird. In Zukunft wird dies eine noch engere Zusammenarbeit
es méglich und notwendig war, in Westeuropa den Kampf gegen das internatio- zwischen den sozialistischen Landern und den nationalen Befreiungsbewegungen
nalisierte Monopolkapital abzustimmen und in grundsétzlichen Bereichen erfordern, aber auch zwischen den nationalen Befreiungsbewegungen
gemeinsam zu fiihren, ohne die Besonderheiten zu vernachléssigen, die die und der Arbeiterbewegung in den kapitalistischen Landern. Dies zeigt sich schon
Spezifik der Klassenauseinandersetzungen in den einzelnen imperialistischen an der Tatsache, daB die Assoziationspolitik, die die Europaische Gemeinschaft
Landern pragen. betreibt, die jungen Nationalstaaten gleichermaBen auszubeuten versucht, wie
Damit kann ein neues Stadium des Kampfes der Arbeiterklasse in den kapitalisti- die multinationalen Gesellschaften im Inneren der Europdischen Gemeinschaft
schen Léandern Europas gegen das Europa der Monopole der Europiischen versuchen,die Arbeiterklasse auszubeuten.
Gemeinschaft erreicht werden. Diese Klassenauseinandersetzung wird geférdert Theorien und Phrasen, die die Einheitlichkeit des revolutiondren Prozesses in
durch den verscharften Systemwettkampf in Europa. Die Existenz und Entwicklung Frage stellen, wirken objektiv im Sinne des Imperialismus, der immer starkere
der sozialistischen Lander erméglichen der Arbeiterklasse Westeuropas perspek- Anstrengungen unternimmt, Keile zwischen die drei Hauptkrafte dieses Prozesses
tivisch den Weg zu zeigen, den sie im Kampf gegen das westeuropaische zu treiben, um sie dann getrennt besser schlagen zu kénnen oder unter seine
Monopolkapital betreten miissen. Herrschaft zu integrieren.
Das demokratische und unabhéngige Westeuropa, in dem die Arbeiterklasse ihre Als Marxisten haben wir erkannt, daB die Hauptlast der Auseinandersetzung mit
Interessen durchsetzt, steht in enger Verbundenheit mit der gesamteuropaischen dem Imperialismus auf den Schultern der sozialistischen Staaten ruht, und vor
Zusammenarbeit und Solidaritat. Das wirklich solidarische Europa der Arbeiter- allen Dingen auf den Schultern der Sowjetunion. Ohne die Sowjetunion, ohne ihre
klasse ist nicht erst ein Projekt der Zukunft, sondern existiert in realenAnsétzen konsequente Politik gibt es heute keine gesicherten Fortschritte im antimonopo-
bereits im sozialistischen Teil Europas. Der Kampf gegen daswesteuropéische listischen Kampf der Arbeiterbewegung der kapitalistischen Lander und des anti-
konzentrierte Monopolkapital kann nur erfolgreich gefiihrt werden, wenn die imperialistischen Kampfes der nationalen Befreiungsbewegung. Bei jedem Ver-
Arbeiterklasse im BewuBtsein des proletarischen Internationalismus handelt. Von such, die nationalen Befreiungsbewegungen zu unterdriicken, muB der Imperialis-

28 29



LEHNDORFF
’

STUDENTENBEWEGUNG

mus mit der Sowjetunion, mit ihrer militarischen, politischen und ideologischen keiten werden weniger sichtbar in Phasen des Aufschwungs, kommen aber in

Macht rechnen. aller Deutlichkeit in Phasen relativer Ruhe zum Durchbruch. Bei vielen Studenten
In diesem Zusammenhang ist ein Wort iiber den Maoismus notwendig: In allen stellt sich dann die Frage, welche Erfolgsaussichten iiberhaupt ihrsozialer In-

Bereichen des internationalen Klassenkampfesghat sich der Maoismus immer stér- teressenkampf haben kann. Er kann nur einen Erfolg haben, wenn er, wie der
ker zum willfahrigen Instrument des Imperialismus entwickelt. Indem er die Politik MSB Spartakus in seinem Grundsatzprogramm entwickelt hat, eingeordnet wird in

der friedlichen Koexistenz und die Abriistung blockiert, indem er das westeuro- den Kampf gegen das Monopolkapital. Der soziale Interessenkampf wird prinzipiell
paische Monopolkapital im Gegensatz zu den Interessen der westeuropéischen erfolglos bleiben, wenn er losgelost vom allgemeinen Klassenkampf gefiihrt wird.
Arbeiterbewegung zur politischen und militarischen Vereinigung aufruft und indem strategie diskutieren und Strategie verwirklichen sind zweierlei. Wenn hier auch
er in den Vereinten Nationen durch seine Abstimmungspolitik, z. B. gegen die keineswegs der einfachen Reihenfolge: erst eine Strategie entwickeln, dann dar-
Einberufung einer Weltabristungskonferenz, und gegen die Aufnahme Bangla angehen, sie zu verwirklichen, das Wort geredet werden soll, da die Entwicklung
Deshs auftritt, verschafft er dem amerikanischen Imperialismus willkommene po- der antimonopolistischen Strategie zutiefst mit der Entwicklung der kapitalistischen
litische Spielrdume. Der Maoismus hat langst jeden Anschein eines Antiimperia-

] wirklichkeit und dem praktischen Klassenkampf verbunden war, so war doch auf
lismus zugunsten eines ausschlieBlich herrschenden Antisowjetismus und Anti- der anderen Seite der theoretische Sieg des Marxismus und der Strategie des
kommunismus aufgegeben. Er stellt eine ernsthafte Bedrohung der weltweiten antimonopolistischen Kampfes in der Studentenbewegung, der am konzentrier-

antiimperialistischen Einheit dar. testen in der Grindung des MSB Spartakus zum Ausdruck kam, noch nicht gleich-
Das chinesische Volk hat viele tiefgehende und wertvolle revolutionare Erfahrun- bedeutend mit dem praktischen Sieg des antimonopolistischen Kampfs an der
gen gesammelt. Diese revolutionaren Traditionen diirfen nicht vergeblich gewe- Hochschule. Die richtige Strategie muB sich tagtaglich bewéhren, die Massen tber-
sen sein. Das chinesische Volk wird erneut dafir sorgen, daB die Volksrepublik zeugen sich letztlich nur durch die eigene Erfahrung von der Richtigkeit einer
China zu einem groBen machtigen Faktor in der weltweiten Einheit der antiim- Strategie.
perialistischen Bewegung wird. AnlaBlich der Vorlage des Entwurf des Studentenaktionsprogramms im November
Alle Erfahrungen der Studentenbewegung haben gezeigt, daB der Zugang zum 1972 sagte deshalb Genosse Christoph Strawe auf der Hochschulkonferenz des

politischen Klassenkampf, zur Arbeiterklasse und zu den sozialistischen Landern Spartakus in Minster: ,,Eine marxistische Organisation muB sich nicht zuletzt da-
Uber die Theorie nur zufélliger Natur ist und durch standige Schwankungen und durch auszeichnen, daB sie grundsétzlich bestimmen kann, auf welchem Weg der
ein unsicheres Fundament charakterisiert ist. Einzig die Erfahrungen, die im Kampf Sozialismus erkampft werden muB; daB sie die nachsten realisierbaren Schritte an-

gesammelt werden, schaffen geeignete und gesicherte Ausgangsbedingungen fir geben muB, um in der Lage zu sein, in die politischen Vorgénge einzugreifen und
Fortschritte. Hierbei hat die Studentenbewegung einen duBerst widerspriichlichen die Massen zu mobilisieren.
Entwicklungsproze durchgemacht. Die auf dem ersten BundeskongreB beschlossene Generallinie unserer Politik, der
Scheinbar anders als es in der Arbeiterbewegung im allgemeinen der Fall ist, Stand der Auseinandersetzungen an den Hochschulen, unser gestiegener Massen-
hat sie mit dem politischen Kampf, mit dem Kampf gegen die Notstandsgesetze, einfluB, fordern von uns, den Studenten ein Programm vorzulegen, in dem wir

gegen die amerikanische Aggression und gegen den Imperialismus, gegen Klas- ihnen sagen, welche nichsten konkreten Ziele in der gegenwartigen Etappe ange-
senjustiz, Polizeiterror und Neofaschismus begonnen, um erst wesentlich spéter gangen werden miissen. Ein solches Programm vorzustellen, das der Masse der
in verstdrktem Umfang und intensiv den Kampf fiir ihre unmittelbaren sozialen Studenten unmittelbare Ziele fir die Verbesserung ihrer sozialen und politischen
Interessen aufzunehmen. Tatsachlich aber lag den politischen Aktionen zunachst Lage setzt, aber gleichzeitig an den gesamtgesellschaftlichen, antimonopolisti-
kein geschlossenes, wissenschaftiich entwickeltes Konzept revolutionarer Strate- schen Kampf, an den Kampf um den Sozialismus heranfihrt — das ist unsere

gie und Taktik zugrunde. Aufgabe.”
Diese Aktionen waren noch nicht verbunden mit der Erkenntnis, daB der Kampf Der allgemeinen Notwendigkeit, ein solches Programm des antimonopolistischen
um die politische Macht im staatsmonopolistischen Kapitalismus die entscheiden- Kampfes auszuarbeiten, eine bis zur Tagespolitik hin zugespitzte Konkretisierung
de Grundfrage des Ubergangs zum Sozialismus ist. Diese Aktionen signalisierten des Verhiltnisses von Reform und Revolution vorzulegen, iiber das es so viele

Aufbriche, waren Einzelinitiativen und spiegelten bestimmte Protesthaltungen ge- theoretische Auseinandersetzungen gegeben hat, entsprachen nunmehr auch die

geniber einzelnen Erscheinungsformen des Imperialismus wider. Zusammenhan- Méglichkeiten des Spartakus, ,von der allgemeinen Profilierung und Selbstdar-

gende Vorstellungen lagen ihnen nicht zugrunde. Unsichere Vorstellungen iiber stellung verstarkt zur konkreten Massenarbeit lberzugehen.” Doch auch allge-
das Verhéltnis von Staat und Revolution bewirken Rechtsopportunismus und Re- meine Notwendigkeiten stellen sich konkret dar, und vor allem ein Aktionspro-
formismus ebenso wie Linkssektierertum und Maoismus. Der Okonomismus, der gramm, dessen Kernaussagen zur Richtschnur des tagtéglichen Handelns der
fur linksopportunistische Strémungen bezeichnend ist, schrankt die Aktionen der Masse der Studenten im Kampf um ihre Interessen gemacht werden sollen, be-
Studenten auf den sozialen Interessenkampf ein und behindert seineUberleitung wihrt sich nicht nur allgemein. Und wenn die Frage gestellt wird: Wieweit sind wir
zum politischen Kampf. Das ist mit einer Reihe ernster Schwierigkeiten verbun- gekommen, haben wir Erfolge errungen, hat sich die antimonopolistische Strate-
den, mit denen sich der MSB Spartakus auseinandersetzen muB. Diese Schwierig- gie in der Praxis bewahrt? Dann muB diese Frage konkret an Hand der spezi-
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fischen, besonderen Klarungsprozesse innerhalb der Studentenbewegung in der wie im WeltmaBstab sich verscharften, weil die Zuspitzungen der kapitalistischen
Zeit seit dem zweiten BundeskongreB beantwortet werden. wahrungskrise den Kapitalismus im WeltmaBstab wie seine einzelnen Lander |Betrachten wir also noch einmal die besonderen Bedingungen, unter denen sich schwer belasteten, weil die Inflation begann, zu einer standigen Erscheinung ber
antimonopolistische Politik an den Hoch- andpachhochschulen der Bundesrepu- die Zyklen hinweg zu werden, weil die Zyklen selber sich deutlicher auspragten
blik gewissermaBen in ihren ersten Gehversuchén zu bewahren hatte. als in den funfziger und friihen sechziger Jahren und jetzt sogar beginnen, rascher
Die Konkretisierung und Verwirklichung antimonopolistischer Politik, und das aufeinander zu folgen
bezieht sich im Grunde auf die Hochschulen ebenso wie auf die Gbrigen gesell- Die Manévrierfahigkeit der GroBbourgeoisie im Klassenkampf nimmt ab. Gleich-
schaftlichen Bereiche, vollzog und volizieht sich in einer Periode, in der sich die zeitig tritt die Monopolherrschaft auch sinnlich starker hervor, sie entlarvt sich in
Anpassungsstrategie des BRD-Imperialismus in bestimmter Weise wandelt, in der den Augen der Offentlichkeit zunehmend als etwas, das zuriickgedrangt, aus dem
die Gewichte innerhalb dieser Anpassungsstrategie verlagert werden. Weg gerdumt, Uberwunden werden muB, um demokratischen und sozialen Fort-
Das Kanzlerwort, 1969, man wolle ,,mehr Demokratie wagen", symbolisierte die schritt verwirklichen zu konnen. Die sogenannte Olkrise hat zwar einigen Kon-
Hoffnungen groBer Teile der westdeutschen Bevdlkerung auf sogenannte sozial- zernen Superprofite gebracht, aber dem Wirtschaftssystem, in dem das GroB-
liberale Reformen von oben, diente aber zugleich den fortschrittlichen Kraften als kapital regiert, ein tieferes generelles MiBtrauen breiter Teile der Bevélkerung.
wichtiger Anknipfungspunkt fiir das Herstellen breiter Biindnisse im demokra- Dies alles sind keine rein wirtschaftlichen Vorgénge, sondern sie sind eng
tischen Kampf. Im Spannungsverhaltnis zwischen, um es mit Lenin auszudriicken, verknlpft mit der allgemeinen Herausforderung des Kapitalismus durch den
Terror und Betrug als Bestandteilen birgerlicher Herrschaft riickte das Mittel des Sozialismus im WeltmaBstab, mit der Systemkonkurrenz, dem Erstarken des
Betrugs in den Vordergrund, die Flexibilitdt der Herrschaftsformen, das Einleiten Sozialismus also, mit dem Aufschwung der nationalen Befreiungsbewegung und
von auch fur den Imperialismus ladngst féllig gewordenen Reformen. Die Kommu- der Vertiefung ihres sozialen Inhalts, mit dem selbstbewuBteren Auftreten einer
nisten, so stellten sich das viele fihrende Sozialdemokraten vor, sollten durch Reihe junger Nationalstaaten gegeniber den Uberbrachten imperialistischen An-
den praktischen Nachweis ihrer angeblichen Uberflissigkeit bekampft werden, sprichen. Es ist also die allgemeine Krise des Kapitalismus, die sich verscharft,
wobei man allerdings in weiser Voraussicht auf solche verfassungswidrigen MaB- die neue Dimensionen annimmt, die sich in allen Bereichen, der Wirtschaft, Politik
nahmen wie das Berufsverbot im 6ffentlichen Dienst nicht verzichten mochte. und Kultur, des Kapitalismus ausdriickt, die — kurz gesagt — eine neue Phase
Doch auch die schonsten Worte kénnen den RiB zwischen Anspruch und Wirk- erreicht. Gesellschaftspolitische Grundfragen treten selbst in der Tagespolitik, in
lichkeit im Kapitalismus nicht fir ewig verkleistern, sondern tragen im Ergebnis den tagtéaglichen Problemen der Menschen unseres Landes stérker, pragnanter
eher noch dazu bei, den Anspruch noch weiter von der Wirklichkeit zu entfernen. hervor. Der Imperialismus versucht diese Grundfragen zwar durch verscharften
Die inneren Gefahren dieser Anpassungsstrategie, die von Georg Leber aus seiner Antikommunismus zu seinen Gunsten zu entscheiden, doch das kann natiirlich
Sicht so treffend als Aufweichungsprozesse bezeichnet werden, vor denen man die Probleme der arbeitenden Menschen nicht I8sen, ihre Fragen nicht
unbedingt verschont bleiben miisse, also solche tiefgreifenden Prozesse des beantworten.
Umdenkens wie das Abnehmeneinesfanatischen Antikommunismus, das geringere Es ist kein Zufall, daB in der zweiten Regierungserklarung Willy Brandts von
Verstandnis fir die Fortsetzung des immer gefdhrlicheren und kostspieligeren .Demokratie wagen" nicht mehr die Rede war, sondern von ,Birgersinn* und
Ristungswettlaufs, der berechtigte Wunsch der Werktatigen, nach vielen Reform- .Opferbereitschaft”. Die erhofften Reformen von oben lassen auf sich warten.
versprechungen nun auch Reformen zu sehen, diese inneren Gefahren seiner Statt dessen nimmt der wirtschaftliche und politische Druck auf die arbeitende
Anpassungsstrategie, in die sich der Imperialismus der Bundesrepublik ja nicht Bevdlkerung, auf die arbeitende und lernende Jugend zu. Im Bildungssektor spiirt
freiwillig begeben hatte, blieben fiir die Herrschenden dieses Landes denn auch man das sehr deutlich. Wer spricht zum Beispiel heute noch von ,technokratischer
nicht erfolglos. Hochschulreform™? Welcher linke Systemkritiker fiirchtet heute noch, durch eine
Der neugewonnene Spielraum wurde von den fortschrittlichen Kraften vielfaltig solche technokratische Reform kénne die studierende Jugend in das bestehende
genutzt. Demokratische Bestrebungen entwickelten sich in den verschiedensten System integriert werden, um es in den damals géngigen Formeln auszudriicken?
Sektoren, vor allem in den weiten Verastelungen des Bildungswesens, die Arbeiter- Das an der Schwelle zu den siebziger Jahren so verbreitete Bestaunen techno-
Klasse fiihrte erbitterte Streikkampfe, die Deutsche Kommunistische Partei gewann kratischer Wundertaten ist nicht nur im ideologischen Kampf vom Marxismus
an Mitgliedern und EinfluB und erwies sich immer starker als richtungweisende besiegt worden, sondern ihm ist durch die Entwicklung der kapitalistischen Wirk-
und einigende Kraft der objektiv gegen das Monopolkapital gerichteten Interessen- lichkeit selber der Boden entzogen worden. Nicht technokratische Reform
kampfe in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Die immer fordernder bestimmt das Bild an den Hochschulen, sondern Reaktion auf der ganzen Linie,
auftretenden ‘Arbeiter, die immer aktiveren demokratischen Krafte erwiesen sich kapitalistische Rationalisierung unter den Bedingungen einer vom GroB- und
als nur bedingt integrierbar. Dies vor allem deshalb, weil die Integrationskraft der Rustungskapital diktierten Mittelknappheit, Verfestigung des imperialistischen
kapitalistischen Ordnung in der Bundesrepublik deutlich hinter den Erwartungen Bildungsprivilegs. Auch die politische Taktik der Herrschenden hat sich also
ihrer eifrigsten Apologeten zurickblieb. Sie nahm auch tatsachlich ab, weil die geédndert und wiederum nicht freiwillig. Mit einer groBangelegten Flucht nach vorn

Widerspriiche der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in der Bundesrepublik hatte der Imperialismus der Bundesrepublik noch vor wenigen Jahren sich an das
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1 iQ ich in die Offensive gegen- — in einer Situation, in der tiefgreifende Manéver der herrschenden Klasse zusam-

pSrindiite kestiaverhihnis Rg aaby ist in a mentreffen mit einem Umbruch in der Studentenbewegung. Die antiautoritaren
iiber dem Sozialismus gelangen wollen:

Eierschalen sind abgestreift worden, die marxistischen Krafte, die selber aus der
ee, ndeoant nach vorn hatte zweifejlos wesentlichen EinfluB auf den alten Studentenbewegung entstammen und die zugleich die Zukunft dieser Bewe-

et over Intellektueller von einem vermischten Protest zu gung verkdrpern, sind erstarkt, aber noch nicht stark genug, um die ganze Stu-
einer, wie man so sagte, konkreten Reformarbeit. Doch als die Schwelle zu den dentenbewegung, um die Masse der Studenten auf die Basis ihrer antimonopolisti-
siebziger Jahren einmal iiberwunden war, bekam es die ,konkrete Reformarbeit" schen Aktionsplattform zu fihren: Das ist die Situation des Jahres 1973, der Zeit
nicht nur mit dem Widerstand der &uBersten Reaktion, sondern auch mit den nach dem zweiten BundeskongreB, das ist eine entscheidende Prifung fiir die
immer zaheren Abwiirgemandvern der rechten sozialdemokratischen Fihrung zu Studentenbewegung, eine Art Reifepriifung also, in der es gilt, verstarkte Resigna-
tun. Und hinter beidem wurde der gemeinsame Ursprung des offenen Bekampfens tion oder verstarktem Sektierertum oder sogar Riickfall in Apathie oder Reaktion
oder schleichenden Hintertreibens demokratischer Reformen immer klarer erkenn- vorzubauen und die Studentenbewegung zu einem verlaBlichen Bindnispartner
bar: das Monopolkapital. der Arbeiterklasse, zu einem politischen Faktor zu machen, der zum Fortschritt
Die ,,Reform von unten" bekommt im Denken und Handeln vieler Menschen unse- der gesamten demokratischen Bewegung beitragt. Und man muB sagen, daB diese
res Landes ein immer stirkeres Gewicht, und der soziale Inhalt dieses Reform- Prifung noch nicht abgeschlossen ist.

bestrebens vertieft sich. Aber dies ist kein sich spontan vollziehender ProzeB. Dem Marxistischen Studentenbund stellt sich in dieser Situation die Aufgabe, in

Objektiv vergréBern sich die Ansatze und Maéglichkeiten spontanen Interessen- der Studentenbewegung politische Erfahrungen zu organisieren. Dies setzt vor-

kampfes der Studenten. Doch mit der Breite der spontanen Aktion wachst auch aus, mehr ZielbewuBtheit in die Studentenbewegung zu tragen. Mehr ZielbewuBt-
die Gefahr, daB das Engagement den ersten Riickschlag nicht ibersteht, daB sich heit heiBt, antimgnopolistische, demokratische Alternativen als Forderungen der

Resignation breitmacht. Vor allem in der Studentenbewegung gab es diese Ge- Masse der Studenten zu verankern, den Kampf der Studenten auf Erfolge in die-
fahr, am stérksten ausgepragt im vergangenen Jahr, und es wird sie gesetzmaBig sem demokratischen Kampf zu orientieren.
weitergeben. Durch die Reaktion auf der ganzen Linie und die Verscharfung der Die Strategie des MSB Spartakus, den Kampf der Studenten an die Seite der
materiellen und sozialen Misere im Bildungssektor sehen sich die Studenten spon- Arbeiterklasse zu fiihren, ist also nicht nur eine Frage der langerfristigen Per-
tan in eine Verteidigungsstellung gedréngt. Sie sehen sich in eine Lage versetzt, spektive, sondern eine Frage, die tagtaglich, in jedem praktischen Schritt der
in der die Verschlechterung der bestehenden Zustinde scheinbar am ehesten Studentenbewegung beantwortet werden muB. Der Kampf an der Seite der Arbei-
durch die Verteidigung der bestehenden abgewehrt werden kénne. Zwar existie- terklasse ist also gemeint als Kampf an der Seite der in der Bundesrepublik
ren durchaus mehr oder weniger demokratische Alternativvorstellungen, doch sie existierenden Arbeiterklasse, als Zusammenarbeit der Studentenbewegung mit
drohen, nicht in den Verteidigungskampf gegen die Verschlechterung der Lage der in der Bundesrepublik existierenden und kdmpfenden Arbeiterbewegung. Nur
an den Hochschulen einbezogen zu werden. praktische Erfahrungen und BewuBtheit in dieser Frage kénnen die Voraussetzun-
Ende der sechziger Jahre waren solche spontanen Abwehrkdmpfe zum Teil noch gen dafir schaffen, daB die Studenten im Kampf um ihre Interessen heute schon,
erfolgreich, weil die herrschende Klasse, vor allem aber die rechte sozialdemokra- unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen und Kréfteverhaltnissen,
tische Fihrung hoffte, durch Zugestidndnisse der politischen Probleme an den erste kleine Erfolge erzielen kénnen und zugleich den langen Atem entwickeln,
Hochschulen Herr werden zu kénnen. Die Herrschenden missen Ernst machen der notwendig ist, um an der Seite der Arbeiterklasse und als Teil der gesamten
mit der Formierung des Hochschulsektors, und dies unter den Bedingungen der demokratischen Bewegung in unserem Land einen Beitrag zu leisten zu weiter-

allgemeinen Krise des Kapitalismus, die die Widerspriiche gerade im Bereich des reichenden Verdnderungen im gesamtgesellschaftlichen Krafteverhaltnis, die dann
bundesrepublikanischen Bildungswesens zuspitzt. Viele Studenten missen erle- auch weiterreichende Erfolge in den besonderen Anliegen der Studentenbewe-
ben, daB nicht nur in Fragen der groBen Politik, sondern auch in ihrer unmittel- gung zulassen.
baren Arbeitsumgebung demokratischer Protest haufig erfolglos bleibt. Viele Stu- Die demokratischen Ziele, die antimonopolistischen Alternativen zu den beste-
denten stellen sich die Frage, ob es sich iiberhaupt lohnt zu kampfen. henden Zustanden im Hochschulwesen sind zusammengefaBt im Studentenaktions-
Die Weiterentwicklung des spontanen Protests zum demokratischen Kampf erfor- programm des MSB Spartakus. Das Studentenaktionsprogramm erklért zugleich
dert eine Vertiefung der BewuBtheit des Handelns, und diese BewuBtheit kann nur den Weg, auf dem diese Ziele verwirklicht werden kénnen. Es ist deshalb die
von den Revolutionéren in die spontane Massenbewegung hineingetragen werden. Schlusselfrage fiir die weitere Entwicklung der Studentenbewegung, ob sie be-
Dieser Vorgang beschrankt sich keineswegs auf eine sogenannte BewuBtseins- ginnt, fir die antimonopolistischen Alternativen dieses Programms zu kdmpfen, ob
verdnderung, sondern ist von Anfang an verkniipft mit der Organisierung des sie beginnt, sich die Kerngedanken dieses Programms anzueignen, sie zu ihrem
Kampfes und der Arbeit und Starkung der revolutiondren Organisation. eigenen Programm zu machen. Breite studentische Massenbewegungen gegen
Die Frage, ob es sich lohne zu kédmpfen, kann sich ja nur spezifisch, bezogen auf das Monopolkapital bedirfen deshalb einer gut durchdachten und organisierten
die jeweilige historische Situation stellen. Und bezogen auf die Studentenbewe- politischen Vorbereitung, bedirfen breitester Massenverankerung der revolutio-
gung unseres Landes hat sie sich gestellt — stellt sie sich im Grunde noch immer néren Organisation und geduldigster Uberzeugungsarbeit der Revolutionére unter
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den Massen. Deshalb stellt sich auch die Organisationsfrage in der gegenwartigen zusetzen und zugleich damit einen wichtigen Beitrag zum gleichgerichteten Kampf
Situation nicht nur allgemein, sondern ganz zugespitzt: Die Starkung des MSB der arbeitenden Bevélkerung um ihre sozialen und politischen Lebensinteressen

Spartakus an Mitgliedern und an MasseneinfluB ist die Kernfrage, die dariber den |eisten.
Ausschlag gibt, ob der grundlegende ProzeB ger Umorientierung der Studenten- Dieser letzte Gesichtspunkt ist politisch sehr wichtig, und objektiv werden die
bewegung von einer antiautoritaren Protestbewegung hin zu einem zuverlassigen Bedingungen giinstiger, von den Hochschulen her einen wirksamen Beitrag zur

Faktor im antimonopolistischen Kampf erfolgreich konsolidiert werden kann. wahrung und Erweiterung der demokratischen und sozialen Rechte des arbeiten-
In dem Referat, das Genosse Christoph Strawe im vergangenen Mai in Karlsruhe den Volkes zu leisten und einen gleichgerichteten Kampf um die Verwirklichung
gehalten hat, wird dazu ausgefiihrt: , Ein LernprozeB ist ausgeschlossen, wenn der Interessen der Studenten zu fuhren. Denn die Formierung von Wissenschaft
studentische Aktionen sich inwiederkehrenden Eruptionen der Empérung gegen- und Ausbildung beschréankt sich ja nicht nur auf die Verédnderung der Form und
Uber einzelnen MiBstanden und MaBnahmen erschépfen. Die Kampfe haben dann des Inhalts der Qualifikation und schlieBlich auf die Berufsperspektive, sondern
keine Dauer, mdgliche Bundnispartner fiihlen sich nicht angesprochen, der Geg- die Studenten werden als Studenten, als ,Biirger der Bundesrepublik”, als Teil
ner setzt sich spéter oder an anderer Stelle oder auf andere Weise durch, die des Volkes dem wirtschaftlichen und politischen Druck des Monopolkapitals unter-
Teilnehmer an der Aktion resignieren. Lernen kann nur, wer Verbindungen zwi- worfen. Allgemeine Tendenzen wie der Abbau demokratischer Rechte, inflationare
chen verschiedenen Einzelfragen, Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Teil- Preistreiberei, zyklische Krisen, Militarismus nach innen und nach auBen schlagen
bewegungen erkennt, genauer: wer konstruktive politische Ziele hat und fiir deren mittelbar und unmittelbar auf Form und Inhalt der wissenschaftlichen Ausbildung
Verwirklichung kampft." durch, ja mehr noch: sie pragen das gesamte Leben der Studenten. Deswegen
Riickblickend betrachtet kam das Studentenaktionsprogramm gerade zur rechten entwickeln sich auch gunstigere Méglichkeiten fir die Studenten, ausgehend vom

Zeit. Die ersten Schritte seiner praktischen Verwirklichung konnten bereits im ver- Kampf um die eigenen Interessen, zur Lésung wirtschaftlicher und politischer
gangenen Jahr ernsten Schaden von der Studentenbewegung abwenden und ha- Kernfragen fiir die Entwicklung der Bundesrepublik beizutragen, etwa zum Kampf
ben im Januar zu einer beispiellosen antimonopolistischen Massenbewegung fiir gegen die unsozialen Auswirkungen der Inflation oder zur Erhaltung und Erwei-
einen Inflationszuschlag zu den BAF8G-Satzen gefiihrt. Dies sind erste Schritte in terung der demokratischen Grundrechte.
der Umsetzung des Studentenaktionsprogramms, nicht mehr und nicht weniger. Durch die Propagierung des Marxismus missen wir die Studenten von ,Akade-
Sie haben wichtige politische Erfahrungen vermittelt, es kommt jetzt darauf an, mikern" zu ,,Politikern” machen, wie es Lenin gefordert hat. ,Unsere Aufgabe be-
diese Erfahrungen im BewuBtsein der Masse der Studenten zu verankern und zu steht darin, der Masse der ,akademischen’ Protestierenden die objektive Bedeu-

stabilisieren. tung dieses Konflikts zu erklaren; wir missen bestrebt sein, ihn zu einem bewuBt

Die Heranfilhrung der Masse der Studenten an das Studentenaktionsprogramm, politischen zu gestalten .. ."
zunédchst an seine Kerngedanken, ist mit der BAF6G-Bewegung, dem Sternmarsch Auf diesem Wege kdnnen auch am ehesten Vorbehalte gegen die Organisierung
der 40000 in Bonn, einen wichtigen Schritt vorangekommen. Denn in dieser Be- iiberhaupt und speziell gegen die Organisierung im Marxistischen Studentenbund

wegung konnten exemplarische politische Erfahrungen organisiert werden. Die uberwunden werden. Unsere erfolgreiche Politik, die Bestatigung unserer Strate-

Kernfrage in dieser Bewegung war, ob die studentischen Forderungen mit der gie durch die eigenen Erfahrungen der studentischen Massen, die Bewah-

StoBrichtung gegen das Monopolkapital vorgetragen werden sollen, an der Seite rung unserer Aktionsprogrammatik im Tageskampf ist auch eine Bestatigung der

der Arbeiterklasse, und ob sie — und dies ist von der StoBrichtung nicht zu tren- Notwendigkeit unserer Organisation, der Richtigkeit unserer Organisationsprinzi-
nen — so angelegt sein sollen, daB ein unmittelbarer Erfolg moglich ist. Diese pien. Die Verwirklichung der beschlossenen Politik bedarf der schopferischen
Kernfrage konnte und muBte konkret, aus der aktuellen politischen Situation in Mitarbeit jedes einzelnen Genossen, bedarf seines Beitrags zur Weiterentwicklung
der Bundesrepublik heraus beantwortet werden. Auf unserem dritten Bundes- unserer Politik, fuBend auf seinen Erfahrungen bei der Durchfilhrung der Politik,
kongreB haben wir auch mit dem Blick auf die Zukunft der BAF6G-Bewegung die im Kollektiv der Gruppe und des Verbandes ausgewertet werden. Geschlossen-
betont, daB die Studenten mit ihren berechtigten Forderungen, die sich objektiv heit im politischen Auftreten und in der Verwirklichung der Verbandspolitik ist

gegen das Monopolkapital richten, aus der gesellschaftlichen Isolierung heraus- deshalb kein Gegensatz zu innerverbandlicher Demokratie, sondern vielmehr die

kommen missen. Sie dirfen nicht sogenannte rein studentische Forderungen auf- Hauptvoraussetzung fiir Demokratie in unserer Organisation. Nur durch revolu-

stellen, die niemand auBer ihnen selber versteht und unterstiitzen kann. Die Stu- tionare Massenarbeit, die darauf gerichtet ist, die Studenten an unsere Aktions-
denten miissen an den brennendsten aktuellen Fragen der Klassenauseinander- programmatik, an unsere Perspektive und an unsere Organisation heranzufiihren,
setzung mit ihren eigenen Forderungen ankniipfen, sie miissen sie gewissermaBen kann innerverbandliche Demokratie voll entfaltet werden. Nur die revolutionére
in der politischen Landschaft der Bundesrepublik so plazieren, daB der unmittel- Massenarbeit fir die Verwirklichung der beschlossenen Politik kann deshalb mit

bare Zusammenhang zu den zentralen und wichtigsten, aktuellsten Forderungen uns sympathisierende Studenten von der Richtigkeit unserer Organisationsprinzi-
der werktatigen Bevélkerung unmiBverstandlich zutage tritt. Das ist die Bedingung pien iiberzeugen.
dafiir, daB die Studenten nicht so leicht ins Abseits gedrangt werden kénnen, Die Organisierung politischer Erfahrungen ist nur méglich, wenn die ganze Breite
sondern sich in die Lage versetzen, ihre Forderungen ganz oder teilweise durch- der Ansétze, die das Studentenaktionsprogramm enthalt, beachtet, wenn tatséch-
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lich an seine Kerngedanken herangefiihrt wird und nicht die Verabsolutierung kationsinteresse begriinden. Alle Versuche, des zu tun, haben etwas Krampf-
einzelner Seiten des studentischen Kampfes vorgenommen wird. Das Studenten- haftes an sich.

aktionsprogramm ist ein durch und durch politisches Programm, und es kommt Weil wir aber an den Hochschulen nicht zu unengagierten Spezialisten ausge-
uns darauf an, anknipfend an den unmittelbgren und Tagesinteressen der Stu- bildet werden, sondern zugleich dazu erzogen werden sollen, unsere Arbeit

denten, den spezifischen Beitrag der Studentenbewegung zum antimonopolisti- im Interesse des imperialistischen Systems, ja oft sogar als dessen aktive Ver-

schen Kampf zu markieren. teidiger zu verrichten, deshalb versuchen die Herrschenden, die Verbreitung des

Unser oberstes Ziel als marxistische Studentenorganisation ist es dabei, zunichst Marxismus zu rotliinderm. deshalt VeAingen]$is gegen Marsisien Bajusisipos
die Masse der Studenten zu Bindnispartnern der Arbeiterbewegung zu machen. Die jmpsislisiischsjasologie;die anden Hochschulen gelebri wird, Labi
Dieses Ziel leitete uns auch bei der Formulierung der demokratischen Ausbil- richtung deg Siaaenisn Su JieRolis diesie 'm Honzsp! Sefjions chendenispisien
dungsziele im Studentenaktionsprogramm als einem wichtigen Punkt des Kampfes widerspricht gan sigenenpoliisshen nd Dranumischen interessan\ ds Sudo
fir gemeinsame Interessen. Gerade an diesem Abschnitt des Studentenaktions- Als Teile Li fevsisrung: dispon isspoliischen Batrechungiind Unterdricking
programms entziindeten sich viele Diskussionen, auch in unserem Verband, so

| venjderisozisienfusplbndesing gurchidie Monopole genatiso betroftentsindluie

daB es oft als das Kernstiick des Studentenaktionsprogrammes erschien. Er um-
| anderelauchihabenisie iain \nisresse garan ilndieRlsiung zt) torschendie ler

faBt aber nur einen Teil des Kampfes fiir die eigenen Interessen im Biindnis seuehungfciar Umwelt zu verschisiatnanstatt oyverhinaein, neue Buspeullings
mit der Arbeiterklasse. An diesem Punkt des Programms machten sich aber methoden zuersinnen Dusyiidnderjay Duckmivsenn ZU srzishen. die nichtiwissen,

besonders die Diskussionen um den Inhalt der Interessen der Studenten und auch pislmeniljssinsigigenienlImsressenieintsitt
a, mm

um die Rolle des Marxismus im studentischen Kampf fest.
Aus den umfassenden Interessen der Studenten also, die sich aus ihrem vélligen

h
Gegensatz zum imperialistischen System ergeben, 1aBt sich die Ablehnung impe-

Faisch ist es, wenn man das Interesse der Studenten auf ihr Interesse an Inhalt rialistischer Ausbildungsziele und -inhalte begriinden, lassen sich demokratische
und Form der Qualifikation beschrénkt. Dies ist deshalb falsch, weil die Inter- Anforderungen an Wissenschaft und Ausbildung entwickeln. Wir Ubersehen dabei
essen der Studenten aus den allgemeinen Widerspriichen des imperialistischen nicht, daB die imperialistische Reglementierung der Wissenschaft auch ihren
Systems, die sich in ihrer sozialen Lage niederschlagen, abgeleitet werden miis- Bediirfnissen nach ungehinderter wissenschaftlicher Erkenntnis der Wirklichkeit
sen. Mit allen durch imperialistische Herrschaft ausgebeuteten und unterdriickten widerspricht.
Klassen und Schichten haben Studenten das gegen die dem Imperialismus wesens- Es ist also weder méglich, das Interesse an fortschrittlichen Ausbildungszielen
eigene Aggressivitat gerichtete Interesse an Frieden, Entspannung und Sicherheit aus dem Streben nach Qualifikation, noch aus dem Widerspruch dieses Strebens

gemein. Gegen die staatsmonopolistische Reglementierung, die in alle Lebens- zum Monopolkapital allein abzuleiten, wie es hier und da unter dem Begriff der
bereiche immer unmittelbarer eingreift, so auch in den Hochschulbereich, richtet .Doppelqualifikation" versucht wird. Damit wird der antimonopolistische Charakter
sich das Interesse des Volkes, durch reale Demokratie, durch Brechung der der Forderungen nach demokratischen Ausbildungszielen nicht getroffen.
Macht der Monopole bessere Entfaltungsméglichkeiten im Interesse des Volkes Nicht anders verhdlt es sich mit dem Interesse der Studenten am Marxismus.

zu schaffen. Nur eine solche Demokratie kénnte auch Bedingungen schaffen fiir Weil der Marxismus als erkenntnistheoretische und philosophische Grundlage den
eine freie Entfaltung der Wissenschaft. ungehinderten Fortschritt der Wissenschaft erméglicht, weil nur der Marxismus
Zu den 6konomischen Interessen der Studenten zahlt selbstverstandlich die mate- die umfassende Erkenntnis der GesetzmaBigkeiten der gesellschaftlichen Ent-
rielle Absicherung des Studiums, aber ebenso das Interesse an einer Qualifikation, wicklung ermdglicht, entspricht er den Interessen der Studenten an ungehinderter
die spéter einen relativ ginstigen Verkauf der Ware Arbeitskraft und soziale wissenschaftlicher Erkenntnis. Aber die Bedeutung des Marxismus besteht doch
Sicherheit gewahrleisten kann. Auch dieses Interesse an einer guten Ausbildung vorrangig nicht darin, daB er die bessere wissenschaftliche Methode ist, sondern
richtet sich, und das ist wohl unbestritten, gegen die Monopole. Das Interesse daB er als wissenschaftliche Anleitung zum politischen Handeln den Weg weist
an umfassender Qualifikation stimmt zwar iberein mit den Erfordernissen des zur Aufhebung der grundlegenden politischen und 6konomischen Widerspriche
wissenschaftlich-technischen Fortschritts, stéB8t aber standig auf die Grenzen, die dieser Gesellschaft, unter denen auch die Studenten leiden. Weil die Aufhebung
das Profitinteresse der Monopole den anwachsenden Bildungskosten setzen. all dieser Widerspriche nur im Sozialismus méglich ist, weil der Kampf der

Ergibt sich nun aus dem Interesse an Qualifikation automatisch ein Interesse am
Studenten fir ihre Tagesinteressen nur als antimonopolistischer an der Seite

Marxismus? Wenn auch das Qualifikationsinteresse in Widerspruch zum Mono- der Arbeiterklasse erfolgreich sein kann. deshalb muB er auf die Grundlage des

polkapital gerdt, so lassen sich doch daraus zundchst nur gewerkschaftliche Marxismus gefihrt werden, deshalb ist die Aneignung desMarxismus durch Stu-

Forderungen- ableiten — denn auf die Qualifikation als eine Bedingung fiir den denten notwendig. Nicht die spontanen, Skonomischen Kampfe kdnnen die Ant-

Verkauf der Arbeitskraft wirkt die Aneignung des Marxismus nicht immer unmit- agonismen dieses Syestems endgiiltig beseitigen, sondern nur die Erringung der

telbar ein. So reicht es auch nicht, aus dem Qualifikationsinteresse unmittelbar politischen Macht durch die Arbeiterkiasse. Um dieses Ziel zu erreichen, das

ein Interesse am Marxismus abzuleiten. Auch unsere demokratischen Ausbil- hat schon Lenin fesigestellt, mul in den Kampf, in die Bewegung der Marxismus

dungsziele lassen sich nicht aus einem nur dkonomisch verstandenen Qualifi- hineingetragen werden. Die Entwicklung von Kiassenbewubtsein, die umfassende

38 39



LEHNDORFF ’

STUDENTENBEWEGUNG

Aneignung des Marxismus ist nur méglich durch die Organisation von Erfah- talismus als Arzt am Krankenbett brauchten. Und deswegen hat der konkrete
rungen. Nur die politische Organisation, die Partei und an der Hochschule der Nachweis des wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technischen Aufschwungs
Marxistische Studentenbund, kénnen die Verbindung der politischen Kampfe mit der sozialistischen Lander auch heute noch ein groBes Gewicht in ideologischen
dem wissenschaftlichen Sozialismus leiten. Dig richtig verstandene Aneignung Auseinandersetzungen. Im Kampf um den Groschen, im Kampf um den Arbeits-
des Marxismus, das ist die Bildung von Ka ntomeetoom Das ist nicht das platz und im Kampf um sichere soziale Existenz, in einem Kampf also, der unter
Ergebnis eines Qualifikationsprozesses, sondern der organisierten Erfahrung. Da- den Bedingungen der allgemeinen Krise des Kapitalismus immer heftiger gefihrt
bei darf die Bedeutung der Qualifikation als Moment organisierter-politischer werden muB, wird die Frage nach den unterschiedlichen und entgegengesetzten
Erfahrung nicht Gbersehen werden. . Gesellschaftssystemen immer aktueller.
Der ideologische Kampf, der Kampf um die Zurickdrdngung der biirgerlichen Die Bedeutung der Sowjetunion wie aller sozialistischen Lander fur die Studen-
Ideale ist Aufgabe fiir jeden Marxisten. So kampft auch die marxistische Studen- tenbewegung liegt keineswegs nur darin begriindet, daB sie die fiihrende Kraft
tenorganisation fir die Verankerung des Marxismus an den Hochschulen. Die im antiimperialistischen Kampf ist, sondern auch darin, daB der Sozialismus sich
Verdnderung des politischen Kréfteverhéltnisses, international und in unserem als das gesellschaftliche System erweist, in dem die sozialen Lebensbedingungen
Land, verbessert auch die Voraussetzungen fir die Veradnderung des ideologi- umfassend gesichert sind. Fir den Studenten, der in Bonn fir die Anhebung des
schen Krafteverhaltnisses. Die Starke des Marxismus als Theorie erweist sich BAF06G-Satzes kampft, ist die Frage schon entscheidend, wie und auf welche Art
in den praktischen, politischen Erfolgen der weltweiten antiimperialistischen Be- und Weise man im Sozialismus studiert. Der Sozialismus bleibt fiir den Studenten
wegung mit der sozialistischen Staatengemeinschaft, insbesondere der Sowjet- keine abstrakte Theorie, wenn wir seine geschichtliche und gesellschaftliche
union an der Spitze! Nitzen wir diese Erfolge fir die Verbreitung des Marxismus Uberlegenheit im unmittelbaren Lebensbereich nachweisen. Die Bourgeoisie hat
an den Hochschulen! Damit verbessern wir wiederum die Voraussetzungen fur die dies erkannt. Sie scheut keine Mittel, nicht die billigsten propagandistischen
Einsicht der Studenten in ihre eigene Lage, fir die Entwicklung politischen Be- Effekte, um die Errungenschaften der Arbeiterklasse in der Sowjetunion und in
wuBtseins. Aber lbersehen wir nicht: Ebenso wie es Beispiele dafiir gibt, daB den anderen sozialistischen Landern zu diffamieren. Seit 1917 stand die Sowjet-
die Entwicklung des realen Sozialismus AnstoB war fiir politische Erkenntnis- union immer und immer wieder im Kreuzfeuer der politischen, der militarischen,
prozesse, genauso gibt es Beispiele dafir, daB der Versuch der Aneignung des der 6konomischen, der ideologischen Angriffe seitens des Imperialismus. Aber
Marxismus ohne Verbindung mit der Organisation, ohne Verbindung mit politi- die revolutionére Arbeiterklasse der Sowjetunion und die KPdSU haben sich nicht
scher Praxis der Verkimmerung des Marxismus zu einer politisch folgenlosen irritieren lassen. Sie haben konsequent den Weg, der von ihnen beschritten wurde,
wissenschaftlichen Methode Vorschub leistet. weiterentwickelt. Sie haben sich in der Zuversicht des Sieges des Sozialismus
Wenn wir als marxistische Studentenorganisation die allgemeinen Interessen der in der ganzen Welt immer neu mit dem Imperialismus und seinen Angriffen aus-

antimonopolistischen Bewegung vor Augen haben und in den Vordergrund stellen, einandergesetzt. Sie haben Erfahrungen gesammelt, die uns heute zugute kommen.
wenn wir eine Verabsolutierung oder Uberbetonung des Qualifikationsinteresses Die Analysen, die die filhrenden Krafte der Arbeiterklasse in der Sowjetunion
der Studenten, sein Herauslésen aus dem Zusammenhang mit den allgemeinen heute Uber die Entwicklung des revolutiondren Weltprozesses liber die Bedin-
antimonopolistischen Interessen ablehnen, so haben wir eine gute Grundlage, gungen der Strategie und Taktik, des Kampfes fiir den Sozialismus erarbeiten,
um den Kampf um demokratische Ausbildungsziele, um eine demokratische Stu- sind uns eine wertvolle Hilfe fir die Orientierung in unserem eigenen Kampf.
dienreform als massenpolitische Aufgabe anzugehen, die uns in der Entwicklung Sie schaffen Klarheit Uber gesetzmaBige Zusammenhinge des Kampfes zwischen
des antimonopolistischen Bindnisses weiterbringt, weil wir hier unseren Beitrag Sozialismus und Imperialismus. Unermidlich hat die Sowjetunion seit 1917 fir
zur Entwicklung des Biindnisses, des gemeinsamen Kampfes leisten kénnen. Die den Frieden auf der ganzen Welt gekampft. Sie hat gekdmpft fiir die freund-
Theorie der ,Doppelqualifikation”, die diese allgemeinen, gemeinsamen Inter- schaftliche Zusammenarbeit aller Volker, weil das Prinzip der werktatigen Men-
essen vernachldssigt, ist kein Beitrag zur Entwicklung des antimonopolistischen schen die Solidaritat ist. Die Sowjetunion hat sich als die Kraft erwiesen, die
Kampfes, ja zeugt von einem gewissen Unverstandnis ihm gegeniber. machtig genug war, dem Faschismus entscheidende Niederlagen beizubringen.
Der Imperialismus befindet sich im geschichtlichen Riickzug. Selbstversténdlich Antisowjetismus heiBt, sich selbst einer revolutiondren Perspektive zu berauben,
reagiert er darauf. Er reagiert politisch, militarisch, 6konomisch und auch ideolo- sich freizumachen fiir die erneute Integration in die Herrschaftsverhéltnisse
gisch. Selbstverstéandlich tritt der Imperialismus nicht freiwillig von der Weltbiihne, des Monopolkapitals. Es heiBt, sich auf einen reformistischen Weg zu begeben.
sondern unternimmt alle Anstrengungen zu Abwehrschlachten. In vélliger Ent- Der Weg zur Sowjetunion kann von der studentischen Jugend in der wissen-
sprechung zum internationalen Klassenkampf haben heute ideologische Probleme schaftlichen Analyse der Bedingungen einer revolutiondren Strategie und Taktik
des Systemwettbewerbs und Systemvergleichs einen vorrangigen Stellenwert. gefunden werden, d. h. durch die Erkenntnis, daB ohne die Sowjetunion und die
Das Hauptgebiet des Systemvergleichs liegt im 8konomischen Wettbewerb. Dies sozialistischen Lander der Imperialismus nicht zu schlagen ist.

.

trifft auch heute noch zu. So wird den sozialistischen Landern als wesentliches Der Weg zur Sowjetunion und zum Sozialismus kann aber auch durch den unmit-
Motiv fiir die 6konomische Zusammenarbeit mit kapitalistischen Landern unter- telbaren Vergleich der ,Lebensqualitat” im Kapitalismus und Sozialismus gefun-
stellt, daB sie sich in einer tiefen wirtschaftlichen Krise befinden und den Kapi- den werden.
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Die Skonomische Starkung der sozialistischen Landereinerseits wie andererseits studenten. Eine antikommunistische Kampagne, wie der Rummel um Solschenizyn,derbeschleunigte Verfaulungsprozef des Imperialismus bape diesen gezwungen, kann bei vielen Studenten Einsichten wieder verschiitten, die sie im Kampf um ihre
in der internationalen Klassenauseinanderseizung neue ideclogische Wege zu sozialen Interessen gewonnen hatten. Der EinfluB dieser allgemeinen Bedingungen

arTea eeosbw ist sehr wechselnaft. Die ganze Widerspriichlichkeit von BewuBtseinsprozessen
Po |

:

A
unter Studenten driickt sich auch in ihrem Wahiverhalten aus. So unterscheidet

Sozialismus keine Aligrnative zu unserem Seselischziissysten iss Fragen gs) sich ihr Verhalten bei Wahlen zu Studentenparlamenten etc., in solchen Bereichen

frulion 2.0 Humenttot, ter Kunst, gel Dedicate; ger geselischaiiiichen pnd
also, die ihre unmittelbaren Erfahrungen zuganglich sind, z. T. erheblich von dem

individuellen Freiheit werden immer starker in die Systemauseinandersetzung Verhalten, das sie bei allgemeinpolitischen Wahlen an den Tag legen.
einbezogen. Gerade diese Probleme beriihren die Studenten stark. Die Ideologen

i I

des Imperialismus und insbesondere die rechten Fiihrer der Sozialdemokratie Wenn wir beurteilen wollen, welchen Weg die Studentenbewegung zuriickgelegt
versuchen, auf diesem Wege ideologische Einbriiche in die junge Intelligenz hat, wenn wir ihre Perspektiven diskutieren wollen, miissen wir uns dariiber Re-

zu finden. Sie knipfen dabei wesentlich an Positionen des Individualismus und chenschaft ablegen, wie sich die ideologischen Strémungen unter der Studenten-

Liberalismus an, die ja wie die Entwicklung der ersten Phase der antiautoritaren schaftpolitisch widerspiegeln, die wir in unserer Gesellschaft heute finden. Wie

Studentenbewegung zeigte, in der Studentenschaft stark verbreitet sind. sieht das politische Kréfteverhaltnis an den Hochschulen heute aus?Gestern,auf
Diese Aufnahmebereitschaft liegt aber auch in den spezifischen Tatigkeitsfeldern UnsetBundesiongred, Re a orSlis IgSiasstelit: isimaligiseit demz on

. . - Lo © . : fall der antiautoritaren Studentenbewegung finden wir unter den Studentenver-groBer Teile der Intelligenz begriindet, die sich mit Fragen des ideologischen . 0, Mn 5

Uberbaus auseinandersetzen. Wir Marxisten haben keinen Grund, diese ideolo- bEnde lias PensiontoctrumidenSundesenu suk wisleArepiasentisit

gische Auseinandersetzung zu scheuen. Wir haben auch keinen Grund zu be- Wir missen die politischen Gruppierungen unter den Studenten in ihrem Wechsel-

firchten, daB solche Diskussionen von dem praktischen politischen Kampf ablen- verhaltnis, in ihrer gegenseitigen Beziehung aufeinander betrachten. Beim Ver-

ken kénnen. Wir filhren solche Auseinandersetzungen nicht einseitig, sondern gleich mit der Situation vor zehn Jahren fallt vor allem auf, daB sich die Organi-
immer im engen Zusammenhangmit derpolitischen Praxis. sation der linken Studenten verandert hat — aus einer radikaldemokratischen,
Solche ideologischen Auseinandersetzungen mit allgemeinen Integrationsversu- urspringlich sozialdemokratischen Studentenvereinigung wie dem SDS ist der
chen seitens der GroBbourgeoisie sind also gerade deswegen erforderlich, um Marxistische Studentenbund hervorgegangen.
die politischen Grundlagen der Studentenbewegung zu festigen. Ohne den MSB |4Bt sich nicht erklaren, warum wir hier das gesamtgesellschaft-
Denn die Integrationsstrategie und Ideologie hat wesentlich die Funktion durch liche Krafteverhiltnis etwas nach links verschoben wiederfinden. Die Aktionsein-
Antikommunismus und Antisowjetismus in den unterschiedlichsten Spielarten vom heit der im SHB organisierten sozialdemokratischen Studenten und der Marxisten

Massenkampf abzuhalten und jede aufkommende Frage nach einem alternativen im Spartakus schuf die Grundlage der gewerkschaftlich orientierten Politik, die
Gesellschaftsmodell, nach dem Sozialismus im Keim zu ersticken. Sie zielen darauf den vds stabilisierte und von einer groBen Masse der Studenten getragen wird. Es
ab, die Studentenschaft den Bedirfnissen des Monopolkapitals unterzuordnen erwies sich als richtig, zwar einerseits die ideologische Auseinandersetzung mit
und sie zu seinen willigen Mitarbeitern zu machen. sozialdemokratischen Studenten zu fiihren, andererseits aber die Gemeinsamkeit
Von daher miissen wir jeweils im einzelnen genau untersuchen wie, auf welche im Kampf um die Interessen der Studenten zu suchen. Auch wenn diese Studenten
Art und Weise, mit welchen Wirkungen sich die unterschiedlichen l|deologien ihren Platz noch in der SPD sehen und oftmals auch von ihrer reformistischen
der Monopolbourgeoisie auf die verschiedenen politischen Gruppierungen an den Ideologie her haben, so Ubersehen wir doch nicht ihre Unzufriedenheit mit der
Universitaten auswirken, welchen EinfluB sie auf das Krafteverhaltnis an den Hoch- Politik, die von ihrer Flihrung gemacht wird. Auch unter den Jungsozialisten
schulen haben und wie wir ihnen am besten entgegentreten konnen. wichst die Zahl derer, die nicht nur mit der Politik der SPD-Fiihrung ins Gericht
In der Marxschen Warenanalyse, der Analyse des Scheins des gerechten Tauschs, gehen wollen, sondern von ihrer Organisation erwarten, daB sie in den Fragen, die
wurden die objektiven Grundlagen fiir die spontane Verbreitung biirgerlicher Ideo- die Jugend und die Studenten heute bewegen, konkrete Alternativen zur Regie-
logie aufgedeckt. rungspolitik entwickelt.

.

py och ale in dor A/ohsi essa gitt = unter gen Studenssh eine Basis fir Kein Beitrag zur antiimperialistischen Politik ist es, wenn man Fiihrung und Mit-
ie Verbreitung burgerlicher Ideologie. Sie kann anknupfen an dem immer weni- gliedschaft in der Sozialdemokratie gleichsetzt, wie sich das zur Zeit der Anti-
ger objektiven Schein der Privilegien, der Teilhabe an der Herrschaft. Nicht nur autoritaren im Slogan ,Wer hat unsa — Sozialdemokraten' zum Ausdruck
unter den Studenten allgemein, sondern auch unter der Studentenbewegung sind kam. Als Marxisten gingen und gehen wir davon aus, daB innerhalb der SPD

ram die Myiig ed hi gegensétzliche Klasseninteressen wirksam werden, daB die objektiven Interessen
ruchiiche Imeressen, die zum ell verhindern, dal Siudenien ihre Perspek- der Masse der Mitglieder dieser Partei sie in einen Gegensatz zu ihrer Fihrung

tive richtig erkennen, driickensich auch in denpolitischen Schwankungen inney- bringen und daB dieser objektive Gegensatz auch politisch manifestiert wird. Die
halb der Studentenschaft aus. Die allgemeinen Bedingungen, die das BewuBtsein Differenzierungen innerhalb der SPD, die inzwischen eingetreten sind, bestatigen
der Massen in unserem Lande beeinflussen, wirken immer wieder auch auf die diese Auffassung.
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STUDENTENBEWEGUNG

Die Maoisten schaden der Einheit der antiimperialistischen Kréafte nicht nur da- Dies sind nicht die einzigen Faktoren, die ein Erstarken der Rechtskrafte unterdurch, daB sie die Aktionseinheit mit Sozialdemokraten ablehnen, noch ibler und den Studenten begunstigen. Hinzu kommt, daB viele Studenten durch die Politikspalterischer ist es, wenn sie gemeinsam mit den rechten Kraften auf den Anti- maoistischer Gruppen verunsichert werden.kommunismus unter den Studenten Shelurerd und den SHB wegen seiner Bereit- Eine Rolle spielt auch, daB sich durch ihre Aktivitaten das Gefiihl unter den Stu-schaft zur Aktionseinheit, die ihre guten Vorbilder bei den Sozialisten in Frank- denten verbreitet, es gebe auf der Linken keine Alternative, die wirkliche Fort-reich und Chile hat, als Agent und U-Boot der Kommunisten verteufeln. schritte fir die Studenten bringen kénnte.
Es ist kein Zufall, wenn wir unter sozialdemokratischen Studenten oft eine bunte Noch immer gelingt es den Rechten, aus der Krise der Sozialdemokratie, dem
Mischung von rechts- und linksopportunistischen Ideen finden. Wenn es der rech- immer engeren Spielraum integrationistischer Politik, fir sich politischesfeast)ten SPD-Fiihrung schon nicht gelingt, aktive Verfechter ihrer Politik unter den zu schiagen. Wenn aber die rechte Filhrung der SPD gerade die Munition fir
sozialdemokratischen Studenten zu’ finden, so sieht sie diese ideologische Ver- rechte Demagogie liefert, dann ist die Orientierung auf eine echte Alternative, auf
wirrung doch nicht ungern. Diese Verwirrung ist namlich Ausdruck des Dilemmas die DKP um so notwendiger. Sie verkérpertnicht nur die prinzipielle Alternative
“all jener, die ohne oder gar gegen die Kommunisten fortschrittliche Politik machen pe numanen gp Saisie nen oy loans Prwollen. Traditioneller Antikommunismus ist meist die Ursache dafiir, daB sie den sie hat konkrete Vorschlage entwickelt, wie der Abwalzung der gegenwartigen
wissenschaftlich und praktisch bewéhrten Weg zum Sozialismus ablehnen und wirtschaftlichen Krisenerscheinungen auf die arbeitenden Menschen entgegenge-
sich Tag fir Tag Hunderte bunter Blumen von ,,Sozialismus-Modellen" ausdenken, wirkt werden kann.

die an sonnel wieder verdorren, wie sie geboren werden. Weil sie die wis- Wenn wir keine hochschulbornierte Politik machen wollen, dann miissen wir heute
senschaftlich begriindete Strategie des Marxismus entweder ablehnen oder nicht den Kampf gegen die Strémungen in der Studentenschaft verstérken, die vomverstanden haben, setzen sie an Stelle der Verwirklichung einer Strategie die Ent- gesellschaftlichen Krafteverhaltnis her am geféahrlichsten sind — und das sind die
wicklung von

, Basisaktivitaten", in denen der revolutionare Elan vieler Jugend- Rechtskrafte. Die Aktionseinheit gegen die rechten Gruppen muB verstarkt und
licher und Studenten versanden muB, solange sie ihnen keine revolutionére Per- verbreitert werden. In unserer Argumentation miissen wir das gemeinsame Inter-
spektive angeben kénnen. esse aller Demokraten an ihrer Zuriickdrangung deutlich machen. Wir missen

y |
. . |

aber auch das Zusammenspiel von maoistischen Fiihrern und rechten GruppenNach dem organisatorischen Zusammenbruch des LSD gibt es nun 0 Liv wieder
durchkreuzen! Deshalb werden wir uns weiter in der ideologischen Auseinander-Se, Organisation jeialcyStudenten. ET ET yersichen Sichisnioga)s
setzung um jeden von der Politik der Herrschenden enttauschten Studenten be-Vertreter der Freiheitsideen des Birgertums, denn als Anhanger der Monopol- miihen, der sich zu den Maoisten verirrt hat.

; Pps or 50 pret pe thie Wir kénnen heute beobachten, daB sich Maoisten und rechte Gruppen nicht nur
' js

4 i objektiv in die Hande arbeiten, sie vertreten in vielen Punkten auch gemeinsameessenvertreten werden kdnnen, trotz groBer weltanschaulicher Differenzen zu den
politische Auffassungen.Marxisten, die sich vor allem in der verschiedenen Haltung zu den sozialistischen
Wir bemiihen uns ehrlich um die Einheit der antiimperialistischen Studentenbewe-Léndern auBern.

: hei ii
ion Potigung. In dieser Einheit geben wir niemals unsere revolutiondren, marxistischenEs wird heute wieder notwendiger, daB sich die demokratischen Kréfte in der Prinzipien auf, im Gegenteil: Weil die Einheit den antimperialistischen KampfStudentenschaft auf ihre Gemeinsamkeiten besinnen. Wir kénnen namlich beob- starkt, entspricht sie voll unseren Zielen. Bei unserem Verhalten gegeniiber denachten, daB die Rechten versuchen, an Boden zu gewinnen. Schon an den Gymna- Maoisten gehen wir von Lenin aus:

, Ist es nicht an sich schon klar, daB man vonsien werden sie aktiv, sie nutzen schon unter den Schiilern deren Unsicherheit der Revolutionierung der Studentenschaft nur vom Standpunkt einer ganz be-uber ihre Zukunftsperspektiven, die sich verschérft durch das Anwachsen des stimmten Auffassung tber Inhalt und Charakter dieser Revolutionierung sprechenLeistungsdrucks, der mit der immer rigideren Auslese durch den Numerus clausus kann? Fir einen (revolutiondren) Sozialdemokraten zum Beispiel bedeutet sieeinhergeht, durch die unsicheren Berufsaussichten. Sie hoffen, daB dadurch die erstens die Verbreitung der sozialdemokratischen Anschauungen in der Studen-Anpassungsbereitschaft der Schiiler an das herrschende System, an das Monopol- tenschaft und den Kampf gegen. jene Auffassungen, die sich zwar ,sozialistisch’kapital wachst. Hinzu kommt, da8 die Enttauschung unter Schilern und Studenten und ,revolutionar' nennen, aber mit dem revolutionaren Sozialismus nichts gemeindariber zunimmt, daB der soziale und politische Druck sich auch unter der SPD- haben, und die zweitens das Bestreben, jede demokratische, darunter auch diegefiihrten Regierung verscharft.
akademische Bewegung, in der Studentenschaft auszuweiten, sie bewuBter undDie rechten Gruppen verstehen es, geschickt das gewachsene Interesse der Stu- entschlossener zu machen."

denten an ihrem spateren Beruf fiir sich auszunutzen. Es gelingt ihnen, und zwar Von vornherein zum Scheitern verurteilt sind alle Versuche, die ideologischennach Fachrichtungen unterschiedlich, den Studenten nahezubringen, daB sie sich Abfalle im Verlaufe der Studentenbewegung aufzusammeln und darausauf das Monopolkapital als ihre zukiinftigen Arbeitgeber orientieren miissen. So eine neue Organisation machen zu wollen. Der Zusammenbruch des SDS hatsteht fiir die Studenten heute die Frage, sollen sie sich standisch oder gewerk- doch schon gezeigt, daB die Ablehnung der kommunistischen Partei als ideolo-schaftlich orientieren? gischer Konsens, auf dem sich Politik machen lieBe, nicht ausreicht. Hinter der
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selbstgefalligen Betonung des undogmatischen Charakters einer Organisation, Karl-Heinz Schéneburg
ihrer Unabhéngigkeit, lauert schon der den Studenten sattsam bekannte Spaltpilz,
verbirgt sich oft die Unabhéngigkeit von den Interessen der Studenten.

Cp Arbeiterklasse und wissenschaftliche :

Wenn wir auch in unserem Referat darlegen konnten, daB in der Entwicklung stu- Weltanschauungdentischer Massenpolitik durch den MSB Spartakus das positive Erbe der Stu-

dentenbewegung aufgehoben ist, so ging es uns doch dabei nicht nur darum. Wir Die Menschen zeichnet u. a. die Fahigkeit und das Bediirfnis aus, liber sich selbst
haben vielmehr versucht, die Problemeaufzuzeigen, die im Verlaufe der Studen- und ihre Beziehungen zum Weltganzen, zur Natur und zur Gesellschaft nach-

tenbewegung entstanden und nur teilweise gelést worden sind. zudenken; Ursachen und Zusammenhange aufzuspiren; nach der Einheit der Welt
Es ware «doch zu einfach, wenn wir in unserer Analyse nur sehen wiirden, daB mit in ihrer Vielfalt zu fragen. Dieses Streben nach Weltanschauung ist nicht geistiger
dem sozialen und politischen Druck, den das Monopolkapital auch auf die Studen- Luxus, sondern notwendige Funktion im gesellschaftlichen LebensprozeB. Welt-tenschaft ausibt, die Massenkampfe zunehmen und sich verscharfen. Sicherlich anschauung ist in allen Gesellschaftsformationen wesentlicher Bestandteil gesell-ist es uns gelungen, im aktiven Interessenkampf den Studenten eine Alternative schaftlichen BewuBtseins. Als Gesamtauffassung vom Weltganzen, vom Ursprung
zu diesen Formierungsprozessen sinnlich erfahrbar zu machen. Wir waren aber und von der Entwicklung der Welt und der Menschen, vom Sinn menschlichen

schlecht beraten, wenn wir nicht die neuen Probleme aufmerksam studieren Lebens, vom sozialen Verhalten, von den Fihigkeiten menschlichen Denkens, vonworden,
n

den Werten der Kultur ist Weltanschauung ein geistiges Instrument, mit dessen
Wenn wir jetzt diese Probleme diskutieren wollen, in der Absicht, den Beitrag der Hilfe sich Menschen ihrer Stellung in der Welt bewuBt werden und auf deren
Studentenbewegung zur Entwicklung des Klassenkampfes in unserem Lande noch Grundlage sie ihre Beziehungen gestalten.
zu verbessern, wenn wir dabei auch den schopferischen Meinungsstreit nicht Weltanschauungen sind weder zuféllig noch subjektiv-willkirlich. Als gesellschaft-
scheuen, so geht der MSB Spartakus damit den ersten Schritt zur Umsetzung der liches BewuBtsein werden sie vom gesellschaftlichen Sein der Menschen be-
auf dem gestrigen dritten BundeskongreB gefaBten Beschliisse, wir gehen weiter stimmt, von ihrem praktischen gesellschaftlichen LebensprozeB. Weltanschauungvorwarts, neuen Erfolgen im Kampf der Studenten an der Seite der Arbeiterklasse ist daher primar ideeller Ausdruck der Stellung der Menschen in der konkreten

entgegen,miteinemstarken MSB Spartakus fir demokratische und sozialeRechte, Gesellschaft. Sie reflektiert die jeweiligen Produktions- und Klassenverhéltnisse,
internationale Solidaritat und Sozialismus. denn seit dem Verlassen der Urgesellschaft ist die menschliche Gesellschaft

————— Em———eeeeee—————e durch die Existenz und den Kampf von Klassen gekennzeichnet. Als ideeller
Ausdruck gesellschaftlichen Seins wird die jeweilige Weltanschauung durch

gy
Klasseninteressen vermittelt, dient sie der Durchsetzung von Klasseninteressen,

rote blatter Erscheint vierwéchig, Preis 1,— DM hat sie Klassencharakter. Die herrschende Weltanschauung ist immer diejenige
der jeweils herrschenden Klassen. Eine konkrete Weltanschauung wird stets von

Organ des Bundesvorstandes des MSBSpartakus der sozialdkonomischen Stellung der sie tragenden Klasse, von deren historischer

Spartakus-Politik aus erster Hand Rolle gepréagt. Davon ist letztlich auch abhéngig, wie der Entwicklungsstand der

Information — Dokumentation — Argumentation— Theori
Wissenschaft einer historischen Periode in einer Weltanschauung Eingang findet,

= 8 refiektiert wird. So ist beispielsweise die Weltanschauung der imperialistischen
.

An allen Spartakus-Buchertischen oder direkt bestellen bei: Bourgeoisie, ihre Geringschatzung der Wissenschaft, ihre einseitige Verherr-
Bundesvorstand des MSB Spartakus, 53 Bonn, SternenburgstraBe 73 lichung der Technik, ihre Trennung von Naturwissenschaft und Gesellschafts-

philosophie Ausdruck des Interesses der imperialistischen Bourgeoisie, die tat-
O Hiermit bestelle ich... Expl von rote blatter Nr... sachlichen, durch die marxistisch-leninistische Gesellschaftswissenschaft er-

i i : : a forschten Gesetze des modernen Kapitalismus zu verschleiern. Dekadenz, Irra-0 Hiermit abonniere ich
........ Expl. rote batter ab Nr.

......... tionalismus, Antihumanismus und Fortschrittsfeindlichkeit dieser Weltanschauung
sind letztlich ideologischer Reflex des Niedergangs der kapitalistischen Gesell-

;

Name
wo Anschrift u schaft im WeltmaBstab, ihrer allgemeinen Krise. Generell gilt: Die von ideologi-

3

mE
A t————— es schen Vertretern herrschender Ausbeuterklassen produzierten Weltanschauungen

Unterschrift sind grundsatzlich durch Apologetik der jeweiligen Ausbeuterordnung gekenn-
a zeichnet. Ausdruck dessen ist beispielsweise, daB moderne biirgerliche Ideologen

die Existenz progressiver historischer Gesetze nicht anerkennen, oder ihre Er-

_—mmmm— kennbarkeit leugnen.
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y esteht ein grundlegender Unterschied gegeniiber allen anderen Weltanschau-Eine allseitig wissenschaftliche Weltanschuung war erst vom Standpunkt einer ai) pinkhat ons pragnant in ahd ge Feuerbachthese formuliert: ,DieKlasse aus maglich, die konsequent revolutiondr ist, die mit ihrer eigenen Unter-
philosophen haben die Welt nur vershieden rere ay adrickung und Ausbeutung jede Ausbeutung und Unterdriickung aufhebt; vom
sie zu verandern."? !

Standpunkt des modernen Proletariats. Die eer ennapiare Saneuns Die Aneignung der marxistisch-leninistischen Weltanschauung durch die Arbeiter-der Arbsiterklasse prise yon asa uRc/levgoisiin iden igi of 5 oe 7% Klasse ist eine wichtige Voraussetzung fiir bewuBtes geschichtliches Handeln der19. Jahrhunderts begrindet und in der Folgezeit von Marx, Engels un Eni
von ihrer Partei gefilhrten Arbeiterklasse. Das bestatigt die Geschichte der inter-sowie der internationalen Arbeiterbewegung in wissenschaftlicher Verallgemei- nationalen Arbeiterbewegung in vielfaltiger Weise: So war die Begrindung dernerung der Klassenkampferfahrungen der Arbeiterklasse sowie in Verarbeitung proletarischen Weltanschauung durch Marx und Engels im Kommunistischender Fortschritte moderner Wissenschaft weiterentwickelt. Das ,Kommunistische
Manifest des Jahres 1848 notwendiger Bestandteil der Entwicklung des Prole-Manifest” gilt zu Recht als Geburtsurkunde der Weltanschauung der Arbeiter-
tariats aus einer

, Klasse an sich" zu einer, Klasse fiir sich”, das heiBt zu einerklasse. Nach Lenins yon: ist in ihm it genialer Klarheit und fotuhsyre ihre geschichtlichen Aufgaben erkennenden und mittels ihrer kommunistischen |-..dieneue Weltanschauung dargestellt: der konsequente, aeEi Gebiet des
Partei bewuBt verwirklichenden Klasse. Als sich die Bolschewiki auf die groBegeselischaftlichen A3ar umfassende arengic et ith a fl sozialistische Oktoberrevolution vorbereiteten, schrieb Lenin im August/Septem-sendste und tiefste Lehreho der Entwicklung, iy Theorie des Klassen ig ber 1917 sein staatstheoretisches Hauptwerk ,Staat und Revolution”, wohlwissend,se 387 wel inpscnen fo Istoes Proletariats, des Schopfers der neuen, der
daB der Erfolg des bevorstehenden Kampfes fir die Errichtung der sozialistischenommuinisischen Geselse ey

|

hisch
Staatsmacht auch davon abhing, daB sich die proletarische Partei ein Klassen- |

Marx und Engels entwickelten die neue Weltanschauung als philosophisch- bewuBtsein iber Aufgaben und Ziele auf staatlichem und rechtlichem Gebiettheoretischen Ausdruck der realen Lage, der Lebensinteressen und des Selbst-
erarbeitete und aneignete. Und die Beschliisse und Dokumente der kommuni-bewuBtseins der Arbeiterklasse, indem Sie aul die sozialen, politischen und
stischen und Arbeiterparteien unserer Gegenwart enthalten stets wichtige welt-geistigen Probleme ihrer Zeit eine wissenschaftlich begriindete Antwort gaben. anschauliche Grundaussagen, die unabdingbare Voraussetzung eines erfolg-Wahrend sich alle frihere Philosophie darauf beschrankt hatte, die Welt und das
reichen Kampfes gegen die imperialistische Klassenherrschatft, fiir dieErrichtungVerhéltnis des Menschen zu ihr denkend zu erfassen, bestenfalls spekulativ zu
und Entwicklung der Macht der Arbeiterklasse sindlehren, wie die Welt sein sollte, konstruierten Marx und Engels keine Ideale der
Speziell das Wissen um die Existenz objektiver Gesetze, denen die GesellschaftWelt aus vorgefaBten Prinzipien. Sie unterzogen vielmehr die bestehende Welt, als Ganzes unterworfen ist, ist fiir den politischen Kampf der Arbeiterklasse iiber-den praktischen LebensprozeB der Menschen, derwissenschaftlichen Analyse aus wichtig: auf die Existenz objektiver Entwicklungsgesetze griindet sich dieund konstatierten, da alle Probleme der Weltanschauung ihre rationelle Losung GewiBheit des schlieBlichen Sieges der Arbeiter aller Lander tber die imperia-in der gesellschaftlichen Praxis und im Begreifen dieser Praxis finden. ,,Es hindert listische Bourgeoisie, die vermittels ihres Staates ihre ausbeuterischen Lebens-uns also nichts, unsere Kritik an die Kritik der Politik, an die Parteinahme in der bedingungen verewigen méchte. Daobjektive Entwicklungsgesetze der Gesell-Politik, also an wirkliche Kampfe anzukniipfen und mit ihnen zu identifizieren. Wir schaft im Handeln der Menschen durchgesetzt werden, ist kein Raum fir fata-treten dannnichtder Welt gskman: mit einem neuen Prinzip entgegen: Hier ist
listisches Abwarten, bis der Sozialismus etwa von selbst kommt. Es ist Pflicht derdieWahrheit, hier knie nieder! Wir Shpwickeln der WeltausdenPrinzipien der Arbeiterklasse, mittels ihrer Organisationen die Gesellschaft bewuBt zu gestalten.Wer neue Bringipisa. mr sagen ihrBIg LaB ab von ia Kamer siesind Die Erkenntnis der objektiven sozialen Gesetze ist schlieBlich notwendige Grund-ummes Zeug; wir wollen dir diewal re Parole des Kamp es 2uscl rien. Wir lage, damit die siegreiche Arbeiterklasse ihren Staat, ihre gesamte politischezeigen ihr nur, warum sie eigentlich kampft, und das BewuBtsein ist eine Sache, Macht zur sachkundigen Ausnutzung dieser Gesetze einsetzen kanndie sie sich aneignen muB, wenn sie auch nicht will."

Torn

’

g
a Fn

’ Die marxistisch-leninistische Weltanschauung, die die Interessen der Arbeiter-yondissern yienschaulicnivilig ds Ausgensisaunit PsBiogen Bitar und klasse und aller unterdriickten Werktitigen zum Ausdruck bringt, verwirklicht inEngels nach, daB die Arbeiterklasse infolge ihrer objektiven Stellung in der
sich die Einheitvon Wi schaft, Phil

g hi d Politik. | = fh
der DualiGeschichte der Menschheit berufen ist, die Welt revolutionar umzugestalten, die

a

't von Wissenschaft, Philosop ie und Poli ik. In ihr ist je fer Dualis-
Ausbeutung und Unterdrickung des Menschen, die im Kapitalismus ihre hochste mus zwischen naturwissenschaftlichem Weltbild einerseits und Geschichts- und
Form erreicht hat, zu beseitigen und die von Ausbeutung und Unterdriickung freie ik peanpase, song So aope der psa WE 2Gesellschaft des Sozialismus und Kommunismus zu errichten. Indem diese Welt- bel pa pn pn en atur oe sha — ie ist
anschauung die Lebenslage, die Stellung und historische Rolle der Arbeiterklasse

Entwicklung der 5 ors A In oeyy pnsowie die Bedingungen ihrer Befreiung reflektiert, die gesetzméBige Veranderung
wie geamtgesellschaftliche Praxis der Menschen philosophisch verallgemein order Welt theoretisch konzipiert und begriindet, wird sie selbst zur Anleitung zum
In ihr gibt es keinen Gegensatz zwischen ER Weltansch 2

iHandeln, zum Instrument des Befreiungskampfes der Arbeiterklasse. Gerade darin 9 9 suungwel
1 W. I. Lenin, Werke,Bd. 21, S. 36. 3 Marx/Engels, Werke, Bd. 3, S. 7.2 Marx/Engels, Werke, Bd. 1, S. 345.
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die Arbeiterklasse auf Grund ihrer objektiven Existenzbedingungen in keiner Phase lichen Entwicklungsprozessen. Der einseitigen Verabsolutierung von Wissenschaft
ihrer Entwicklung gezwungen ist, gegeniiber den Bewegungsgesetzen der Welt, und Technik entspricht das Leugnen der Produktions- und Machtverhiltnisse des
insbesondere der Gesellschaft, Sonderinteressen zu verfechten. Die Klassen- modernen Kapitalismus. Die gezielte antidemokratische Argumentation unterstiitzt

interessen der Arbeiterklasse schlieBen Erkennigisinteressen in sich ein, die gegen unmittelbar die elitére Herrschaft der imperialistischen Monopol- und Staats-

jede Verzerrung der Wirklichkeit gerichtet sind. purokratie. Die Konstruktion eines Gegensatzes zwischen Sachentscheidungen
Die marxistisch-leninistische Weltanschauung ist parteilich, weil sie Ausdruck der und politischen Entscheidungen verschieiert das Klassenwesen des Staates und

Klasseninteressen der Arbeiterklasse ist. Im Unterschied zur verhiillten, heuch- rechtfertigt die birokratisch-zentralistische, technizistische Perfektionierung
lerischen Parteilichkeit biirgerlich-imperialistischer Ideologie, ist die wissenschaft- staatsmonopolistischer Herrschaft.
liche Weltanschauung der Arbeiterklasse durch offene Parteinahme fiir die wahrend so reaktionére, antiwissenschaftliche Weltanschauungen den historisch

Arbeiterklasse und den historischen Fortschrift gekennzeichnet. Diese Parteilich- uberlebten Klassen dazu dienen, ihre Machtpositionen aufrechtzuerhalten und die
keit schlieBt den standigen prinzipienfesten Kampf gegen alle Formen biirger- Werktatigen zu tauschen und niederzuhalten, lenkt die wissenschaftliche Welt-
licher Ideologie in sich ein. Auch hier gilt das Lenin-Wort: ,Biirgerliche oder anschauung der Arbeiterklassse die Volksmassen insgesamt auf den Kampf fiir
sozialistische Ideologie. Ein Mittelding gibt es nicht... Darum bedeutet jede ihre Befreiung und fur die Errichtung einer menschlichen sozialistischen und kom-

Herabminderung der sozialistischen Ideologie, jedes Abschwenken von ihr zu- munistischen Gesellschaft hin. In Ubereinstimmung mit der progressiven Entwick-

gleich eine Starkung der biirgerlichen Ideologie." lung der menschlichen Gesellschaft hilft sie, den gesellschaitlichen Fortschritt
Fiir die Fragen der Demokratie, die bekanntlich gegenwartig im Mittelpunkt des zu forcieren und die Menschen zu selbstbewuBter schopferischer Aktivitat zu

ideologischen und politischen Kampfes zwischen der Welt des Sozialismus und bringen.
der Welt des Kapitalismus stehen, bedeutet dies beispielsweise, sich mit der
Theorie der pluralistischen Demokratie auseinanderzusetzen. Diese Ideologie
unterstitzt den Reformismus der Monopole, indem sie die Méglichkeit eines
standigen Kompromisses, des Ausbalancierens und des Ausgleichs der Klassen- [Pa «pr ge Ligegensétze in der staatsmonopolistischen Gesellschaft durch Zugestandnisse und Beitrige zur sozialistischen Literatur
Reformen sowie durch angebliche Teilhabe der Werktatigen an der Macht in den der Weimarer RepublikMittelpunkt ihrer Behauptungen stellt. Sie erzeugt insbesondere kleinbirgerliche,
opportunistische lllusionen in der Machtfrage, weil sie die birgerliche Demokratie
als politische Organisationsform der Zusammenarbeit von Kapital und Arbeit, von

.
n

Monopolen und Volksmassen ausgibt und damit von dem tatséchlichen weiteren
Herausgeber: FACITie V.-145 Feiten, 6 DM

Ausbau der Macht der Monopole, der engeren Verflechtung ihrer 6konomischen
und politischen Macht ablenkt. Die pluralistische Demokratie-Theorie ist somit
apologetische Rechtfertigung der imperialistischen Machtverhaltnisse und des Arbeitsgesprach mit Prof. Alfred Klein
sichvoliziehenden AbbausderbiirgerlichenDemokratie.Sie ist andererseitsdar- Alfred Klein / Unsere Front". Zur Entwicklung der sozialistischena Ras die Rassiasrisnnaisos an Tous a me sozialk Literaturbewegung in der Weimarer Republik.
stischer Staaten und sozialistischer Demokratie zu entstellen und zu verleumden

| is . § n

und damit Ansehen und Autoritat der marxistisch-leninistischen Weltanschauung Fllsurich plasms Delsane BDohsiiistelian in der Entscheidung.
bei den Werktatigen kapitalistischer Lander zu untergraben. il 2 Sider pares epublile.

.

Ein anderer Bestandteil der imperialistischen Weltanschauung sind die verschie- Friedrich Albrecht / Ein Mensch uhsster Zeit". Der Weg Johannes

denen Spielarten technokratischer Auffassungen (ber Herrschaft, Staat und
R. Bechers zum Schriftsteller der Arbeiterklasse.

Demokratie. Indem sie sich den Anschein der Objektivitat und Rationalitat geben Alfred Klein / Von untenauf”. Zur literaturgeschichtlichen Stellung
und sich auf objektive Entwicklungstendenzen der Produktivkrafte, vor allem des der revolutiondren Arbeiterschriftsteller.
wissenschaftlich-technischen Fortschritts abheben, nehmen sie einen besonderen Klaus Kandler / Drama und Klassenkampf. Zur Entwicklung der
Platz im ideologischen Kampf ein. Die technokratische Behauptung, in der wissen- sozialistischen Dramatik in der Weimarer Republik.
schaftlich-technischen Revolution werde der politische Charakter staatlichen
Handelns immer mehr vom ,,Sachzwang der Technik" abgelést, Demokratie habe Bestellungen an:

gegeniiber den Sachzwangen der Industriegesellschaft keine Chance mehr, ver-
falscht die Beziehungen zwischen wissenschaftlich-technischen und gesellschaft- Weltkreis-Verlags-GmbH, 46 Dortmund, Briiderweg 16

4 Lenin, Werke, Bd. 5, S. 396.
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sozialistischer Politik, namlich der politische, zielgerichtete Kampf fiir den Sozia-
lismus, nicht gleichgesetzt werden kann mit Ankniipfungspunkten unserer Politik,

. . lo also Brennpunkten und Konflikten, an denen sich die Kdmpfe entziinden und sichDen Kampf um demokratischeAusbildungsziele die Begegnung fortentwickeln kann. Ausgangspunkt und Ankniipfungspunkt sozia-
alspolitischen Kampf fuhren! listischer Politik zu identifizieren, hieBe Ziel und Bewegung gleichzusetzen, ihre

widersprichliche dialektische Einheit zur glatten widerspruchsfreien Identitat zu
verschmelzen. Wird dies nicht beachtet, so kénnte nicht gelten, was Marx und

Die Einordnung der theoretischen, wissenschaftlichen und ideologischen Ausein- Engels ‘m LKSmA fists en ics ibsigie Mommunisien miesagon: ISIS

andersetzungen in die Gesamtpolitik war in dér Geschichte der Studentenbewe- kmpen far gis Pirgicung dev Lnmitieioey volliegenden Ziecks undgines

gung stets kontrovers. Von der vermeintlichen Integration der Arbeiterklasse in ©5500 star AfoSitstesee NeLsl 3 Merirsientinideniosgennditizen Beweoundiess
das bestehende System ausgehend, glaubten einst Teile des SDS mit H. J. Krahl glsich die ZUR idBeviegung i

: SL

die studentische Intelligenz zur Avantgarde der Arbeiterklasse, zum ,kollektiven Im Rahmen Ses organisierten Kampfes, gemadder Enel ven, Bewegung ung

Theoretiker des Proletariats" erkldren zu kénnen. Welch eine Ahnlichkeit dieser Ziel, Dilgendie polsstien SSSnoschen ng deg 0gischEmI mate eine foste
elitdren Auffassung mit der biirgerlichen Wissenssoziologie eines K. Mannheim, Einheit, welche die Verabsolutierung einzelner Seiten unméglich macht. Wird

der der ,freischwebenden Intelligenz" allein die wissenschaftliche Erkenntnis- der edicaiscls Kemps pelasohiied nd preden ihm gndeieiaspetie unterss
fahigkeit zusprach! Dem avantgardistischen Selbstverstandnis korrespondiert das grdnsiJosenmirifedoer dentaiet hifidemPoliiiscachKempt: 2 figdisisst
abstrakte Bild einer leidenden, ,verbiirgerlichten” Arbeiterklasse, die sich selbst nes J es don Poliischen Kempf solist, PieszeigteSich Richi puis:
ihre Kampffahigkeit restlos entfremdet zu haben schien. Das andere Extrem der bejjder Ryahisgher, Psion Iie notwendigerweise i sektiererischer Isolation

a

Studentenbewegung liegt in der Theoriefeindlichkeit der maoistischen Sektierer, Sisckensieiben pute ods Zlieniolis Ll Semina im a/R Eefdenikannte.

in ihrer voluntaristischen Hinwendung zu einer fetischisierten Arbeiterklasse, deren Eon blersien Sistielt Sich fl io8slegische biampi, ch 2 dey loshschuie,
konkrete Lebens- und Kampfbedingungen unberiicksichtigt bleiben. Aus der Ne- eng a Poitischen fampt, Drosilliot or fie Seay i jassiagischonKarp]
gierung des studentischen Kampfes zur Durchsetzung der umfassenden Interes-

5Se Enioiichierfond Selssanstighsi: fRrjrasssisschisn Srganisaton, Be
sen der Mehrheit der Studenten, aus der Leugnung der antimonopolistischen S73 js die aumgindiice USsussatelin0 ps poliisstiisolosisons Massens
Interessenlage der Studenten, aus der fehlenden Analyse ihrer konkreten Kampf-

fonpie in ons che acs ised Ll! kategorisi interpre iationshiiin beniiunht

bedingungen, folgt konsequent eine Verkehrung des politisch-ideologischen oooh fshumeisisiian RIssenschof che) Louse Zia pusSinanderss izinges
Kampfes zum blinden Aktionismus, gepaart mit sozialistischer Phrase und revolu- janeuizisondsrn dis potinssnidesiagiscne Binning sss amples jergenisision,
tionarer Schwérmerei. Dabei spielt der ideologische Kampf, der in den Massenbewegungen selbst ge-
Allein eine marxistische Organisation, der MSB Spartakus, vermag, ausgehend

finns wird Jirdie Entviskiing von Smo opolSuse) Bevupisen onefis ors
vom sozialistischen Ziel, den Kampf fiir die umfassenden Interessen — die politi- fegsndeisedeuning a rsirichisy delidesiogischsjtamps lis bisreulintal alien
schen, 6konomischen und ideologischen’ — der Studenten an der Seite und im Einpolitisch unvermittelter, abstrakt-ideologischer Kampf muB immer akademisch

Biindnis mit der Arbeiterklasse zu organisieren, indem sie die Einheit von Politik,
Lomigreinieiben,

Ideologie und Organisation herstellt. Dies kann nur gelingen, wenn jeder Schritt, I
N : wall

jeder Weg, jede Tagesforderung, jedes einzelne Moment der Bewegung stets Sozialistisches BewuBtsein entsteht in der Arbeiterbewegung ebensowenigwie in

orientiert ist am politischen Ziel, an der Erringung des Sozialismus. Ordnet sich der Intelligenz spontan. Im Gegenteil: spontan entstehen aus dem Kapitalver-
so im Rahmen revolutionérer Politik jedes Teil dem Ganzen unter, so impliziert hiltnis ideologische Mystifikationen, Fetischisierungen, Verkehrungen der wirk-

dies, daB in der Einheit des politischen, 6konomischen und ideologischen Kampfes lichen Verhiitnisse. Dieses ,AlltagsbewuBisein” drangt sich den Produzenten
dem politischen Kampf prinzipiell der Primat zukommt. Nur so kénnen Verabsolu- spontan auf; ebenso spontan dréngt sich Studenten und Intellektuellen biirger-
tierung einzelner Momente des Kampfes, wie sie in der Studentenbewegung liche Ideologie auf. Entsteht birgerliche Ideologiealso spontan, wenngleich ihre

gang und gébe waren und sind, vermieden werden. Begreifen marxistische Orga- Verbreitung und Verfeinerung immer starker organisiert und gezielt betrieben
nisationen also das Ziel und die Bewegung als dialektische Einheit, in der sich wird, so gilt dies nicht fir Ideologie schiechthin: sozialistische Ideologieentsteht
beide Momente vermitteln, so folgt daraus, daB grundsétzlicher Ausgangspunkt und verbreitet sich nur bewuBt, im organisierten Kampf. KlassenbewuBtsein ent-

= L = 1
en

springt nicht aus den unmittelbaren Konflikten und Widerspriichen in gesellschaft-
Se th ooann Reh nna

gegen die Kapitalisten) — im Einklang und Zusammenhang und planmaBig gefihrt. In sches BewuBtsein gar nicht haben konnen. Dieses konnte ihnen nur von auBen
diesem sozusagen konzentrischen Angriff liegt gerade die Starke und Unbesiegbarkeit
der deutschen Bewegung.” F. Engels, Vorbemerkung zu Der deutsche Bauernkrieg'. 2 Kommunistisches Manifest. MEW Bd. 4, S. 492.
MEW Bd. 7, S. 541. 3 Vgl. E. Hahn, Materialistische Dialektik und KlassenbewuBtsein. Konsequent, Sonderheft 1,

Westberlin 1972, S. 80.
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gebracht werden. Die Geschichte aller Lander zeugt davon, daB die Arbeiterklasse wubiisein erreichen, gewil aber kein politisches BewuBtsein! Es genilgt nicht,
ausschlieBlich aus eigener Kraft nur ein trade-unionistisches BewuBtsein hervor- disipoliischeglimerdsickungsdenfArbsiierpzuse/ki iron dwie les inichligenigte,
zubringen vermag..."* Von auBen” bezieht sich dabei zunichst auf die poli- ihnen den Gegensatz zwischen ihren Interessen und den Interessen der Unter-

tisch-ideologische Selbsténdigkeit der Partei, deprevolutionéren Organisation, die nehmer zu erkldren). Es ist notwendig, jede konivete Erscheinung dieser Unter-
die Verschmelzung von Arbeiterbewegung und wissenschaftlichem Sozialismus driickung fir die Agitation auszunutzen (so wie wir die konkreten Erscheinungen
materiell verkdrpert. Zum anderen betont Lenin in seiner Kritik an den Auffas- dergSkenomtischeniUnerdrliclng itl die Agitationiaysgenuizt haben). JUndica

sungen der Okonomisten, ,,daB man das politische KlassenbewuBtsein der Arbeiter die verschiedenen Geselischaftsklassen unter dieser Unterdrickung zu leiden

aus ihrem 6konomischen Kampf sozusagen von innen heraus entwickeln kénne, haben, da sie auf den verschiedenen Lebens- und Tatigkeitsgebieten, dem beruf-
d. h. ausgehend allein (oder zumindest hauptsachlich) von diesem Kampf, basie- lichen, dem aligemein-birgerlichen, dem persdnlichen, dem der Familie, dem

rend allein (oder zumindest hauptsachiich) auf diesem Kampf. Eine solche Auf- religiosen, dem wissenschaftlichen usw. usw., in Erscheinung tritt — ist es da

fassung ist grundfalsch... Das politische KlassenbewuBtsein kann dem Arbeiter nicht klar, dal wir unsere Auigabe, das politische Bewubtsein der Arbeiter zu

nur von auBen gebracht werden, das heiBt aus einem Bereich auBerhalb des entwickeln, nicht erfillen werden, wenn wir es nicht Ubernehmen, die allseitige
6konomischen Kampfes, auBerhalb der Sphire der Beziehungen zwischen Arbei- politische Entlarvung der Selbstherrschaft zu organisieren?"’ In dem Sinn, daB
tern und Unternehmern. Das Gebiet, aus dem allein dieses Wissen geschépft es nicht geniigt, den Arbeitern ihre Unterdriickung und deren Ursachen zu erkla-

werden kann, sind die Beziehungen aller Klassen und Schichten zum Staat und ren, milssen wir ebenfalls sagen, dal es nicht geniigt, daB sich die Studenten
zur Regierung, sind die Wechselbeziehungen zwischen samtlichen Klassen.’ Das den Marxismus aneignen und sich den Charakter dieser Gesellschaft erklaren

Hineintragen des KlassenbewuBtseins ,von auBen* durch die marxistische Orga- konnen. Wie eng Lenin die Entwicklung vn KlassenbewuBitsein mit den praktisch-
nisation geschieht also durch ,allseitige Enthillungen" aus allen gesellschaft- politischen Kampfen verknipft sah, zeigt sich auch in seiner Auffassung iber
lichen Teilbereichen. ,,Dabei darf dieses Hineintragen nicht auf einfache Propa- politische Erziehung: ,MuB denn... unter Sozialdemokraten wirklich noch bewie-

ganda oder Agitation reduziert werden. Es erfolgt vielmehr im ProzeB der prakti- sen werden, daB es ohne politischen Kampf und politische Aktionen, keinerlei

schen Organisierung des Klassenkampfes der Arbeiterklasse in all seinen Formen politische Erziehung geben kann? Kann man denn wirklich glauben, daB die

durch die Partei..."* Das KlassenbewuBtsein resultiert somit aus der \Verei- Arbeitermassen durch irgendwelche Kurse oder Biicher usw. ohne politische
nigung der unmittelbaren Erfahrung mit der Erkenntnis des Wesens, der inneren Tatigkeit und politischen Kampf politisch erzogen werden kénnen?"*

Widerspriche und GesetzméBigkeiten der kapitalistischen Gesellschaft.” Uber-
dies ist KlassenbewuBtsein nicht nur die passive Widerspiegelung der objektiven n

Stellung des Proletariats und seiner historischen Mission, sondern es realisiert Die Mehrheit der Studenten hat ein umfassendes einheitliches Interesse, in poli-
sich immer in der Einheit von Theorie und Praxis, in der Anleitung zu revolu- tischer, 6konomischer und ideologischer Hinsicht, an der Zuriickdrangung der
tiondrem Handeln. Macht des Monopolkapitals, an der Erkampfung der antimonopolistischen Demo-
Die Entstehung von KlassenbewuBtsein darf nicht verwechselt werden mit dem kratie an der Seite der fuhrenden gesellschaftlichen Kraft, der Arbeiterklasse."
ProzeB der theoretischen Aneignung des Marxismus-Leninismus.® Reduziert man »Das Bindnis der Arbeiterklasse mit den breiten Massen der Intelligenz wird
die Entwicklung von KlassenbewuBtsein auf die Aneignung marxistischer Theorie unter den gegenwartigen Bedingungen nicht nur durch die Veranderung in ihrer
oder die marxistische Kritik biirgerlicher Wissenschaft und Ideologie, so wird die wirtschaftlichen und sozialen Lage, sondern durch die tiefe Krise der biirger-
Notwendigkeit einer marxistischen Organisation geleugnet: KlassenbewuBtsein lichen Ideologie, Politik und Kultur erleichtert. Die grobe Verletzung der Demo-
entstinde spontan! Zwar ware die Ausarbeitung des wissenschaftlichen Sozia- kratie und der biirgerlichen Freiheiten durch die Monopolbourgeosie, ihr Bestre-
lismus ohne die fortgeschrittensten Angehérigen der Intelligenz nicht méglich ben, die demokratischen Rechte abzuschaffen und zu beschneiden, rufen den
gewesen, doch ebensowenig 14Bt sich deren Rolle von ihrem Wirken in und wachsenden Widerstand bedeutender Schichten der Intelligenz hervor, die diesen
mit der Arbeiterbewegung und ihrer marxistischen Partei I16sen. So wire es voll- Idealen tief verhaftet ist." Indem der MSB Spartakus den allseitigen antimono-
kommen verfehlt, fir die Intelligenz einen spezifischen, spontanen Zugang zu polistischen Kampf an der Hochschule fiihrt und organisiert, kdmpft er damit fiir
KlassenbewuBtsein (ber die Aneignung marxistischer Theorie zu konstruieren, die Interessen der Mehrheit der Studenten. Diese sind die objektive Grundlage
wie es in den seminarmarxistischen Parolen wie ,,Von der Kritik der biirgerlichen seiner Politik. Damit zeigt er deutlich, daB er keine gewerkschaftliche — oder
Wissenschaft zur Kritik der biirgerlichen Gesellschaft!" oder ,Entwickelt die
Politik aus den Seminaren!" Zum Ausdruck kommt. Folgt man solch liberal 9 W.I.Lenin, Was tun?, a. a. O., S. 413.
schwarmerischen Parolen, so lieBe sich allenfalls ein aufgeklértes, liberales Be- LtTREee BI Intelligenz weitgehen-

£101Loni, Was wn? Wake, 8.5, 301. Bses steTS ois
6 E. Hahn, a. a. O., S. 64f. (egy Diekanaunisische Weltbewegung. AbriB der Strategie und Taktik. Frankfurt/M.

8 ob. 8.00 12 ebd.’s 2%.
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.quasi-gewerkschaftliche’ Organisation ist, deren zentrale Aufgabe die Vertre- ohne eine syndikalistische Strategie, den politischen Kampf im Ausbildungs-
tung der unmittelbaren Interessen ist, sondern eine revolutionére politische Orga- system (oder zumindest den Schwerpunkt, das Zentrum des politischen Kampfes)
nisation. Demzufolge kann im Zentrum sozialistischer Hochschulpolitik nicht der darin zu erblicken, den kapitalistischen Qualifikationsanforderungen, die einen
Kampf fiir die Qualifikationsinteressen der Mehrhgit der Studenten stehen, sondern Doppelcharakter tragen, eine ,Doppelqualifikation” entgegenzusetzen, die die
nur der antimonopolistische Kampf, der sich zwar in vielen Fragen mit dem Verkaufbarkeit der Arbeitskraft erméglichen als auch eine politische Qualifika-
Kampf fir Ausbildungsinteressen uberschneidet, aber doch bei weitem umfas- tion" beinhalten soll, die zu/demokratischer Berufspraxis befahigt. Werden hier
sender ist. Die studentischen Qualifikationsinteressen sind im Kern ékonomischer also die Qualifikationsinteréssen verabsolutiert und der Kampf fir Qualifikations-
Natur; sie zielen auf die Aneignung eines in bestimmter Weise qualifizierten interessen als Zentrum des politischen Kampfes interpretiert, so werden Momente
Arbeitsvermégens, eines bestimmten Gebrauchswertes der spateren Ware Arbeits- des genuin politischen Kampfes (z. B. fir Mitbestimmung, gegen politische Diszi-
kraft, die den lebenslangen Verkauf und damit die Reproduktion der Arbeitskraft plinierung, gegen Berufsverbote etc.) lediglich als Instrumente des Kampfes fiir
erméglichen soll. Der Kampf fir die Qualifikationsinteressen, die durch das Kapi- Qualifikationsinteressen gesehen. Das aber wire eine klassisch trade-unionisti-
tal und seinen Staat fortwéhrend beeintrachtigt werden, bleibt allemal im engen sche, dkonomische Konzeption, die den politischen Kampf dem &konomischen
Rahmen des &konomischen Kampfes, im Rahmen des kapitalistischen Lohnsy- unterordnet, den’ politischen Kampf nicht begreift als gegen die politische Herr-
stems. Ebensowenig wie die Lohnkampfe der Arbeiterklasse per se antikapitali- schaft des Kapitals und seinen Staat gerichtet, sondern ihn instrumentalisiert fiir
stisch sind, beinhalten die Qualifikationsinteressen per se bereits systemtrans- den 6konomischen Kampf. Das hieBe, den politischen Kampf auf das Niveau des
zendierende Momente. Auch die Tatsache, daB die Forderungen der Arbeiter- ékonomischen Tageskampfes von Gewerkschaftspolitik herabzudriicken.

,,Unsereklasse nach Léhnen, die dem Wert ihrer Arbeitskraft entsprechen, haufig und gréBte Siinde besteht im Herabdriicken unserer politischen und organisatorischenimmer starker angesichts gegebener dkonomischer und politischer Kréfteverhalt- Aufgabén auf das Niveau der nachsten, ,greifbaren’, konkreten' Interessen des
nisse auf der Basis des staatsmonopolistischen Kapitalismus nicht durchsetzbar Skonomischen Tageskampfes ..."""
sind, macht den Lohnkampf noch nicht zum revolutionaren Kampf; wohl aber Diese’ falsche Auffassung der Instrumentalisierung des antimonopolistischenwird der rein" 6konomische Kampf immer starker in gewerkschaftlich-politischen Kampfes fir die unmittelbaren, primar 6konomischen Kampfe zeigt sich mitunter
Kamp, in trade-unionistischePolitik transformiert. darin, daB der Kampf gegen das Hochschulrahmengesetz fehlinterpretiert wirdDer Inhalt der Forderungen nach den im Bildungssystem zu erwerbenden Quali- als Kampf fir ,Rahmenbedingungen”, die der Durchsetzung inhaltlicher Alterna-
fikationen kann nicht aus den Qualifikationsinteressen der Studenten hergeleitet tiven in der Studienreform zu dienen habe und demzufolge der Kampf fiir eine
werden, sondern nur aus den umfassenden politischen, konomischen und ideo- demokratische Studienreform im Zentrum des Kampfes gegen das Hochschul-
logischen Interessen der Studenten und den gleichgerichteten Interessen der rahmengesetz zu stehen habe. Ebenso verfehlt ist die in Kampfen fiir Bildungs-Arbeiterklasse; kurz: aus den Anforderungen des antimonopolistischen Kampfes finanzierung zuweilen kursierende Parole ,,Ohne Geld keine Inhalte!”, die sugge-in allen gesellschaftlichen Teilbereichen. Diese Ausbildungsinhalte und -ziele riert, daB der antimonopolistische Kampf fiir Abriistung und Kiirzung des Riistungs-kénnen nur im Rahmen marxistischer Organisationen formuliert werden und miis- haushalts bloBes Vehikel zur Erkdmpfung fortschrittlicher Wissenschaftsinhalte
sen von auBen”, d. h. aus dem Bereich auBerhalb der unmittelbaren Erfahrungen sei. Auch kann der Kampf gegen Berufsverbote im Rahmen einer antimonopolisti-am Studienplatz, in die Kémpfe um eine demokratische Studienreform hinein- schen Strategie nicht nur gesehen werden als Kampf um ,,Voraussetzungen" da-
getragen werden. Wollte man

, von innen", also von den Gkonomischen Qualifi- fir, daB Marxismus an Schulen und Hochschulen von Marxisten gelehrt werdenkationsinteressen ausgehend und hieraus abgeleitet demokratische Ausbildungs- kann; vielmehr ist er vor allem politischer Kampf gegen den Abbau demokra-ziele formulieren, wiirde man also die Qualifikationsinteressen der Studenten zum tischer Rechte durch Monopolkapital und Staat. Bisweilen wird bei den Qualifi-
Ausgangspunkt sozialistischer Hochschulpolitik machen, so verfiele man unwei- kationsinteressen differenziert zwischen

,Tauschwert-" und ,Gebrauchswertinter-gerlich den Skonomistischen Fehlern, politische Kampfe als aus Skonomischen ent- esse’: Das
, Tauschwertinteresse” sei das borniert-6konomische Interesse an der

springend zu betrachten und damit die Bedeutung politischer, revolutionarer Verkaufbarkeit der Arbeitskraft, indessen ziele das ,,Gebrauchswertinteresse" aufOrganisationen zu mindern oder zu leugnen; denn Okonomismus ist stets mit eine bestimmte stoffliche Struktur der Qualifikation und enthalte politische undder ,Anbetung der Spontaneitat", mit spontaneistischer Organisationsfeindlichkeit ideologische Dimensionen, welche systemtranszendierenden Charakter hatten.verbunden. Wiirden ,Tauschwert" und ,,Gebrauchswertinteressen" adéquat verbunden, miB-
ten diese umfassend interpretierten Qualifikationsinteressen im Mittelpunkt mar-v
xistischer Politik an den Hochschulen stehen. Doch Tauschwert und Gebrauchs-Der kapitalistische ProduktionsprozeB ist widerspriichliche Einheit von Arbeits- wert lassen sich bekanntlich nicht auseinanderzerren, sie bilden in der Realitat

und VerwertungsprozeB; die Arbeitskraftqualifikationen als Momente des Produk- in der Ware eine widerspriichliche Einheit; der Tauschwert der Ware Arbeitskraft
tivkraftsystems sind daher gesellschaftiich formbestimmt: ihr Doppelcharakter kann nicht realisiert werden ohne einen bestimmten Gebrauchswert — allein indrickt sich darin aus, daB sie sowohl der Produktivkraftentwicklung als auch den
biirgerlichen Produktionsverhaltnissen geniigen miissen. Nun wire es zweifels- 13 W. I. Lenin, Was tun?, a. a. O., S. 462,
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der wissenschattlichen Analyse sind Tauschwert und Gebrauchswert trennbar. Zentrum gewerkschaftlicher Aktivitaten geriickt wird; indessen ware es grund-
Aus eineranalytisch-kategorialen Gegenliberstellung der beiden Pole einer Ware falsch, die Qualifikationsinteressen zum Ausgangspunkt fir eine revolutionare,
kénnen folglich nicht zwei Arten von Interesse, die vermeintlich real existieren, olitische Studentenorganisation zu bestimmen.
deduziert werden. Das Qualifikationsinteresse go ein im Kern ékonomisches E

Interesse, das keine per se revolutiondren Moménte in sich birgt. Uber ein realiter vifisht ghisianiss, so ijeonsirujeriss »Gebrauchswertinteresse" unter der pie Qualifikationsinteressen zum Ausgangspunkt sozialistischer Politik an der

Hand desQualifikationsinteresse revolutionar zu definieren, hieBe doch letztlich, Hochschule zu machen, hieBe auch, eine Spezifik der Studenten, ihre iiberwie-Sen hopoaiane Reril selbst schon als politischen zu begreifen — ein sattsam gende Funktion als ,Kopfarbeiter", ihre Beschéftigung mit Wissenschaft, zum
Stizaniar Eehisr den Bkononstun!

y Ausgangspunkt zu nehmen. Doch das bloBe Faktum der Beschéaftigung mit und

Vv
:

Aneignung von Wissenschaft pradestiniert keinen Studenten, keinen Wissenschaft-

iti

i i i

.
Aus demDer Kampf one. x . omer . ler, keinen Intellektuellen in besonderer Weise dazu, Marxist zu werden

schaftli % esaualtikations Saet AusbiidungRinteissse: i on ipisshigewers bloBen Ausbildungsinteresse resultiert nicht spontan und automatisch ein Inter-

d ro oe i disses Isjimmes wenigernur-gkonomischer Kampf, gor; esse am Marxismus, im Gegenteil: birgerliche Ideologie drangt sich den Stu-

igh ra ey Jo sired ohpelinangy oi7ipl Jam ISS
denten ebenso wie der Arbeiterklasse immer wieder spontan auf. Da die Intelli-

|

wegt sich d ch pi RoShLTc L Fave Iiiord-poliisohay Lid $0 eg genz sowohl Adressat als auch z. T. aktiver Propagandist biirgerlicher ideologiegsie 2 in schaftlich-politische Kampf, die trade-unionistische Politik, ist, betrachtete Lenin gerade die Einbeziehung der Intelligenz in die politischenoch ganz im Ral italisti
i i i +

i

ist Bo und ag gai ghia) Rem, Se Panis poistkial Bewegung als eine wichtige Ursache taktischer Differenzen innerhalb der Arbei-

Der Trade-Unionismus schlieBt a sche 15e st i! revalutionisren: terbewegung. Die Intellektuellen neigen dazu, sich ,lediglich gewisse Seiten des

Politik’ Die Trade-Uni
gs, wie man manc mal glaubt, jede Marxismus, lediglich einzelne Seiten der neuen Weltanschauung oder einzelne

K [figas. pis; Traded Rongfizoen Stor 2ing|gewisse (aber nicht sozialdemo-
Losungen und Forderungen zu eigen (zu) machen, ohne imstande zu sein, mitar iischs Agitsion und, siren 98issan politischen yanipd geflingt.™ allen Traditionen der biirgerlichen Weltanschauung im alilgemeinen und der bir-

DO Ol oo irschsiisng Kampf der Arbeiter, wie wir bereits gesehen ha- gerlich-demokratischen Weltanschauung im besonderen entschieden zu bre-es, a, Politik (wenn auch nicht untrennbar) chen." Die Geschichte der Studentenbewegung in der BRD bestétigt vollauf
.

Die Behal ji i i iti
;

immer gehorsam Ssos 2Ee al A ar Bok Lenins Einschétzung: Ware das Charakteristikum intellektueller Arbeit, Beschafti-

Politik trade-unionistische Politik version: qd h n aie on i; bg [aah us
gung mit Wissenschaft, Konstituens oder zumindest entscheidender Katalysator

Arbeiter, daB der Staat diese oder jene MaBnah %Ca 3
fur die Entfaltung sozialistischen BewuBtseins und die Aneignung des Marxismus,

Lage intone Néten abhelfen pe one ay SS ts en lines
so miBten die vielfaltigen Schattierungen kleinburgerlicher Ideologien, utopisti-

die Unterordnung der Arbeit unt 'd Kapital
ge BES Hiosseitionn, 2 b scher Vorstellungen, ,links-burgerlicher" und biigerlicher Ideologeme, die mit

und Politik oe (das Patten os a pi pi pa gitinolt der Studentenbewegung ins Kraut gewachsen sind, unbegriffen bleiben. Statt

durchaus denpolitischen Kam a 5 : 9 er Enomisien, 3 P.) erkennt dessen zeigte sich, daB erst die Orientierung der Studentenbewegung auf die

elementar hervorwachst
py htet io Bus Sy gigentlichen Arbeiterbewegung reale Arbeiterbewegung — und nicht eine fiktiv konstruierte —, insbesondere auf

demokratische Politikagaaziien daraut, eine spezifisch sozial-
die marxistische Partei der Arbeiterklasse, die Méglichkeit schuf, antimonopoli-

So kampfen z. B. auch die Gewerkschaf Cy
» i .

stisches BewuBtsein bei Teilen der Studentenschaft zu entfalten. Damit bestatigen
Br as UNgen. Daa n ger BR pion Rusiir thers Lohne, sich die Erfahrungen, die die Arbeiterbewegung mit ihrer Intelligenzpolitik ge-

gen", wie Streikrecht, a 3 Arbeit a macht hat: Die Intelligenz besitzt, allein auf sich gestellt, weder die Kraft, ihre
! ? ’ und ebenso : 0 . nh : :

u

auch foreineBildung im Interesse der Arbeiterkiasse. Diese zwei Seiten gewerk- gs ass JVR FactlsislEutigksiia sins SaigeER0k

schaftlicherAktivitaten,einerseits Wahrnehmung unmittelbaren Arbeitsplatzinter-
aie

|

zie re i

] Aerkl n

essen, andererseits Kampf fiir gesamtgesellschaftliche ,Rahmenbedingungen", Das Bewubtsein der Perspektive der Intelligenz ander Seite der Arbeiter
.

asse im

deutet etwa auch O. Vetter an, wenn er im Verlauf gewerkschaftlicher Grundsatz- Kampf um antimonopolistische Demokratie und Sozialismus — dies ist die objek-
diskussionen von der ,doppelten Funktion der Gewerkschaften spricht." So ist

tiveVoraussetzung fur die Enifaliung des Interesses der Studentenam Mayuis-
es verstandlich und legitim, wenn der Kampf um die Qualifikationsinteressen der mus fnichtlivell Gatungsittioleit JWissenschan js batieiben oy a2] Sich nur
Arbeiterklasse und damit auch die gewerkschaftliche Bildungspolitik stirker ins verbreiien und vertieien, inden die Stdenten verstdrid in die aligemeinen anii-

monopolistischen Kampfe der Arbeiterklasse einbezogen werden und indem in
14 ebd., S. 386.
15 ebd., S. 3981.

i 1 i y" ns i

16H. O. Vetter. Die Rolls der Gowerkschaften in der ndustrisllen Gesellschaft. Rede auf dor EL isninanis]Ditersnzen lin" desu iechent Arensrkowsguns Jaks ABS RIC

Ger TOT NT. Jegu75 dssBOD 22 23.3.1970 in Bad Kreuznach. In: Gewerkschaftsspie- 18 M. Boedecker, A. Leisewitz, Intelligenz und Arbeiterbewegung. In: Ch. Kievenheim/A.
Leisewitz (Hrg.), Soziale Stellung und BewuBtsein der Intelligenz. K6In 1973, S. 109.
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den besonderen Kampfen an den Hochschulen die aligemeinen antimonopolist- schaftliche Methode, als die «essere Wissenschaft, sondern als einheitliche,
schen Probleme akzentuiert werden. Basis fiir das Biindnis mit derArbeiterklasse geschlossene, Fevolitiondie und parisiliehe Nelinsonilig es Broistarnas,

sind die umfassenden antimonopolistischen Interessen der Studenten, die nicht In der jekiusiien EI [Rass ingisuseinanioser ingenRoy 2ltem dss

auf Ausbildungsinteressen reduzierbar sind. «Sqglritt in den Kampfen das gemein- igeologischen Hipsseniamales, ane plat og bjsupiauigabe Sein, Maiiisrische

same Interesse der Arbeiter und Studenten, der Gegensatz zum Monopolkapital Fachwissenschaften 2 entwickein jung marxistische Fachwissenschaftieran den
gegeniiber den Unterschieden, die sich aus dem Charakter der geistigen Arbeit. Hochschulen UST dos Pennjey wire inclusion[2 glauben, i Hapitalisy
der zeitweiligen Freiheit vom Lohnarbeitsverhaltnis sowie groBeren perspektivi- mus konne Joan Sirsichen, caBiayslienplochischuien JedlBAZIAushildungestiiten
schen Aufstiegserwartungen, immer mehr hervor. Wie die arbeitendeBevélkerung fur marxisische Rachwissenschatlss pordent Co

stehen sie dem Versuch der Unterordnung aller, gesellschaftlichen Bereiche unter Orientiert gah die. mokeRisshe ushiidungsaisls ancsnlassiisn Fragencies
die Machtinteressen des GroBkapitals‘gegeniiber. Daraus resultiert ihr Interesse antimonopolistischen Kampfes, so kénnen folgende Kriterien ausgearbeitet
an Ausbau und Entfaltung der Demokratie.""” werden:
Jede Uberbetonung der Rolle und Funktion der Studenten und der Intelligenz als

—giuigen sie ganjLeogsinte essen undidenversesserunoldeniageldenAibelion
Ideologietrager und -produzent, jede Uberbetonung der Spezifik der studentischen kingso oid ho Sinden . : 2

Interessen, jede Verabsolutierung der spezifischen Qualifikationsinteressen, liefe
Gl Gensn sie Savon usdenlhsutsiziiatbelisrkizsseiceriiigeridesikamptes

letzten Endes darauf hinaus, die gemeinsamen aktuellen und perspektivischen bn Demokratis = g . oT .

Interessen von Arbeiterklasse und Intelligenz im aligemeinen antimonopolistischen
a Lasse 8 Sich 2 Sa ZRIMORapo/iSiishes Kampiprogramen Sinoidnes ud

Kampf in den Hintergrund zu riicken, das Biindnis mit der Arbeiterklasse inseiner
Sinisa fidionakiivepPurchieizunglidesiess ischaftichshMRorischiivs

Bedeutung herabzumindern. orientiert?
Das politische Biindnis mit der Arbeiterklasse zu vertiefen und zu verbreitern

7 Sine) Sie) parigiiichiihe Fristen tnd poieersitndigung joie ASGwor fen
— dies ist auch die Orientierung des 3. Bundeskongresses des MSB Spartakus: g/osiisnden |MEnSASHRcIS A0eignng und Foisyizung ger Lumensisshon
»Die Studenten missen mit ihren berechtigten Forderungen, die sich gegendas yrspfroieiiohen iy ef Seschichts ie JsEShitirien,REas Ais TLS,
Monopolkapital richten, aus der gesellschaftlichen Isolierung heraus. Sie diirfen euanchesiisben, Untordnisaing, gsisige Niedsisining? Eo

nicht ,rein studentische* Forderungen aufstellen, die niemand auBer ihnen selber
- Sind = 20 Sen Pumanisiischsn Grindpesiionss ges paisschee pronscheni

versteht, die Studenten miissen mitten hinein ins politische Leben unseres hiss bildes orientiert und auf Allseitigkeit unter EinschluB der produktiven Tétigkeit
ihre Forderungen miissen gewissermaBen in die aktuelle politischeLandschaft gosichist? : A hn a i

passen, missen ansetzen an den brennendsten aktuellen Fragen der Klassen- BE issnsiezur Scheifing einespeWeliiizesiundisickefilsie

auseinandersetzung.® ein hohes wissenschaftliches Niveau der Kenntnisse?*
Das Studentenaktionsprogramm des MSB Spartakus raumt dem Kampf gegen die

vi imperialistische Pervertierung und die reaktionarsten Spielarten der biirgerlichen
Die demokratischen Ausbildungsziele, Orientierungspunkte einer demokratischen Ideologie das Primat ein. Namentlich in der Kritik des Anwendungs- und Verwer-

Studienreform, leiten sich nicht aus den Qualifikationsinteressen der Studenten tungszusammenhangs der reaktionarsten Formen burgerlicher Ideologie 1aBt sich
sondern aus den Anforderungen des antimonopolistischen Kampfes in allen gesell- die Masse der Studenten aktuell und perspektivisch in die politisch-ideologischen
schaftlichen Bereichen her; sie stellen somit die demokratischen Alternativen zur

Kempiesinbenishon fin dsl ssenschaiishnlie uaiaitalayglsicn die antimonds
reaktionaren Formierung der Studiengénge dar. Dabei soll nicht eine dritte.de- polistische StoBrichtung vermittelt werden; dies allein verhindert unpolitischen
mokratische Ideologie" konstruiert, sondern Ausbildungsinhalte und Berufsper- Akademismus. So konnen auch Erkenntnisinteresse und politisches Interesse ver-

spektiven erkdmpft werden, die eine antimonopolistische Berufspraxis ermdg- nip leershtiZuciom) knaen] Ln Suiesiaen ost poisehionIIo8ridntng Aor
lichen. Ergeben sich also demokratische Ausbildungsziele nicht aus der marxisti- gel ShiSmolvanie-he Rivissenschotties Minden \domeinsamenMkempipe nlieasssn
schen Kritik der Einzelwissenschaft und der wissenschaftsimmanenten Auseinan-

Welds) Ipemliceciogiscasnikampiiartdsrtics schuieliiommiTimigelchente ner

dersetzung, so kann auch nicht stehengeblieben werden bei einer totalen Negation erfolgreichen Politik der friedlichen Koexistenz erhéhte Bedeutung zu, zumal die

biirgerlicher Wissenschaft, zumal diese nicht identisch ist mit biirgerlicher Ideo-
Leimnganuien) immer meh au] Sronuktionssural ouiedistsplisclegis erielogie®, noch darf auf einer bloB erkenntnistheoretischen undmethodologischen Doch die allgemeine Krise des Kapitalismus hat auch eine tiefe, umfassende Krise

Entgegensetzung marxistischer und birgerlicher Ideologie insistiert werden. Der
der birgerlichen Ideologie und Kultur produziert, die die spontane Hinwendung

Marxismus-Leninismus kann nicht dargestelit werden als die ,bessere' oe] vieler Intelektueller und Studenten zu demokratischen, antiimperialistischen Posi-

19 Thesen der AG 2 der Theoretischen Konferenz des MSB Spartakus, o. J., S. 5. i i

20 aii Sunlasvorsionds des MSB Spartakus an den 3. BundeskongreB. Unkorr. - Si Vor: Bemkrochs Atertatne n gorSitqone: a die hess. Rah-

2 Kamton aean enomus contra. Sirgeriche Ideologlo oF Aufgaben des ideologischen 24 KHeinemann,Einloitungsreferat zur AG 2 des 2. Bundeskongresses des MSB Spartakus.
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tionen provoziert. Damit vertieft sich die Kluft zwischen birgerlich-demokratischen Dietrich Busch
Idealen und der imperialistischen Wirklichkeit.
In der kommunistischen Weltbewegung wurde diese Entwicklung auf dem Vii.
WeltkongreB der Kommunistischen Internationalg, unter dem Eindruck der Wirk- S34 z

samkeit faschistischer Ideologie auf die voksRassen als Ausgangspunkt des Westeuropaische Integration
gemeinsamen Kampfes von Arbeiterklasse und fortschrittlicher Intelligenz umfas- undArbeiterbewegungsend eingeschatzt.” Zur Rettung der humanistischen und revolutioniren Tradi-
tionender Volker, ihrernationalen Kultur, war die Arbeiterbewegung gezwungen, Zur Bedeutung der Briisseler Konferenz der Kommunistischen Parteien iselbst eine ,Ideologie des Freiheitskampfes"* zu entwickeln, die es erlaubte, die der kapitalistischen Lander Europas I
fortschrittliche Intelligenz an den biirgerlich-demokratischen Idealen anzuspre- . di |

chen und si i i isti i i : : vom Standpunkt der dkonomischen Bedin- zwischen den Machten moglich. In diesem
id sie so in den antifaschistischen Kampfeinzubeziehen. Ww.Ulbrichtwies gungen des Imperialismus, d. h. des Kapi- Sinne sind auch die Vereinigten Staaten von |

darauf hin, daB die Erfahrungen unter dem Faschismus... neue Bedingungen talexports und der Aufteilung der Welt durch Europa méglich als Abkommen der euro-

fur das Bindnis der Arbeiterklasse und der Intellektuellen geschaffen (haben). die 2
ol niplmseme, Sing ay ereinien QE snan Eh CL LessiehoO i i

: Staaten von uropa unter apitalistischen aruber, wie man gemeinsam den ZI. =

Immer groBereTeile der Intelligenz erkennen, daB unter den Bedingungen des Verhéltnissen entweder unméglich oder re- mus in Europa unterdriicken, gemeinsam die
|verfaulenden Kapitalismus ihre Ideale nur im Biindnis mit der Arbeiterklasse als aktiondr... Natirlich sind zeitweilige Ab-  geraubten Kolonien gegen Japan und Ame-

der konsequentesten antifaschistischen Kraft, der Vorkampferin und Tragerin des kommen zwischen den Kapitalisten und  rika verteidigen kénnte. Lenin

Kampfes um die neue demokratische Republik, zum Siege gefiihrt werden kén-
Inen? .

A .

ie Européaische ,Gemeinschaft" steckt in einer tiefen Krise. Bei allen — haupt-In der Verallgem a i i

oi "

i

I

hy
lg einerung dieser Erfahrungen 1aBtsich feststellen, daB es Sin sdchlich 6konomischen — Entscheidungen ist es Westeuropa nicht gelungen, mit

Ta wichtiger werdendes Moment antimonopolistischer Biindnispolitik wird, einer Stimme zu sprechen. Die Interessengegensitze zwischen der BRD und
ortschrittliche Teil i

iona ar-
’

i S
eile der Intelligenz zum Kampf gegen reaktionare Elemente bir Frankreich sowie zwischen der BRD und GroBbritannien konnten selbst nachgerlicher Ideologie zu gewinnen: , Es ist eine Lebensfrage fiir die ganze arbei- zihen Verhandlungen nicht mehr harmonisiert werden

| tende Bevolkerung, fiir welche Interessen die Wissenschaft genutzt wird, ob die i i 7 4 i h die i i len Ki
Lehrer, Kiinstler und Publizisten im Si : : ©

Die permanente internationale Wéhrungskrise, die durch die internationalen Kon-
s im Sinne der Reaktion und des Antihumanismus a RS a aT .

der i ;
: , ; ee

zerne noch verschérfte Energiekrise aller Hauptlander des Imperialismus, die
oder im Geiste des gesellschaftlichen Fortschritts wirken."?

A : ; i

immer dramatischer werdenden Inflationsraten und nicht zuletzt der Aufschwung
VorabdruckdesProtokolls, S. 27. der Massenkampfe der Arbeiter, Bauern, der Jugend und der Mittelschichten

2 A , Dis Siiensive oo Toashienus und die Aufgaben der Kommunistischen haben sowohl die Gegensatze zwischen den drei Zentren des Weltimperialismus
I am| i

i

:

. n 0 " © .

VII. WeltkongreB der RO Frome Be Artoiskizsse gegen denRaschisnuz fin: verscharft als auch die Widerspriiche innerhalb der EWG zugespitzt.
26 Bleck,fratarh sss)Kult der KPD (1935). In: W. Pieck, Gesammelte Das internationale Finanzkapital liegt sich in den Haaren. Eine Méachtegruppe

riften und Reden, Bd. V,
Berlin 1972,S. 225. i i i i ialisti-27 W. Ulbricht, Goebbels Feldzug gegen die deutschen Intellektuellen (5. 4. 1939). in: Ders..

will die andere ausstechen, und das ganze Gerangel zwischen den imperialisti
ZGdA, II, S. 247. schen Machtzentren USA, EWG und Japan bestatigt nur die Richtigkeit der Lenin-

28 Thesen des Disseldorfer Parteitages der DKP, Diisseldorf, 0. J., S. 52. schen These von der UngleichmaBigkeit der Entwicklung im Kapitalismus. Es

—————————————————————————————————————— zeugt von der Zuspitzung der Widerspriiche des kapitalistischen Systems, von der

Prot Verschérfung seiner allgemeinen Krise.
]oeoko) = bs Bund esiangressss Die mit der Erweiterung der EWG auf neun Staaten so emphatisch beschworene

S partakus als Taschenbuch
Zeit Europas ist einer kleinlichen Politik des kurzfristigen Kompromisses zwischen

308 Seiten, mit Photos, 6,— DM Name den jeweiligen Mitgliedsstaaten gewichen, um den Laden nicht ganzauseinander-
.

i
a 1 a fliegen zu lassen. Von den hochgesteckten Zielen des Romischen Vertrages trau-

Aus dem Inhalt: Matthiessen: Zur Ort
- .

men nur noch unverbesserliche Europaschwéarmer.
Entstehungsgeschichte des Sparta- gtrage Doch nicht allein die ins Stocken geratene Wirtschafts- und Wahrungsunion, die
kus - Hauptreferat - alle Diskus- ms - immer wieder in Erscheinung tretenden Widerspriiche im Agrarmarkt sowie die

sionsbeitrage - Bericht der Antrags- Ich bestelle: deshalb unsicherer werdende politische Union sind AnlaB zur Unruhe bei den
B

g p
kommission zur Grundsatzerklarung Soc Fxemplar(e) des Protokolls imperialistischen Politikern. Auch die Widerspriiche zwischen den drei Zentren

- Auszug aus der Disk ion- HS AE en an: des Weltimperialismus, vor allem zwischen den USA und der EWG, spitzen sich zu.seer aby bs }

;

|
9 9 resse- 46Dortmund 1 Bericht des Parteivorstandes an den Hamburger Parteitag der DKP, in: Protokoll des

spiegel u. a. Briiderweg 16 Hamburger Parteitags der Deutschen Kommunistischen Partei, S. 35.
|
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|Burchgis Dhikagoel Bele dey Puetibandisen hrgiiundiLig erasidenenIB chore imperialistisches Gesamtinteresse durchsetzen, sondern nur unter den Bedingun- INixon sind die Gegensatze zwischen den USA und der EWG erneut offen zutage . i . . i i
1 . NE . RE Le . gen imperialistischer Konkurrenz, dem Streben nach Héchstprofiten durch die ilgetreten. Diesmal entziindeten sie sich an der eigenstandigen Politik der EWG mit

z
a . y p : . |

i . N . 3A. . he jeweiligen nationalen Kapitale und nach Hegemonie durch die Nationalstaaten.den erddlproduzierenden Landern im nahostlichen Raum. Die selbstandigen Ver-
ar a ys n a AE

a
.

:
- Die imperialistischen Widerspriiche konnen zeitweilig hinter dem Vorgehen gegen |handlungen der EWG gehen dabei iiber Abmachuffgen zur Sicherung der Olver-

i . .
k i

. . . den gemeinsamen Feind zurlcktreten, werden heute aber durch die Politik dersorgung hinaus. Die EWG-Staaten — vor allem die BRD — betrachten den gesam- Na ;
rn i

i
i" friedlichen Koexistenz und durch die zur Permanenz gewordene Labilitat und Kri-ten Mittelmeerraum als Sprungbrett fir den Ausbau ihrer weltpolitischen Rolle.

senhaftigkeit des Imperialismus grundsatzlich verscharftAuch wenn die BRD dadurch zur Realisierung der NATO-Ziele beitragen will, p 9 :

I

gerét doch die Politik der EWG-Léander insgesamt in diesem Raum durch den Ver- So ergeben sich Modifikationen hinsichtlich der
,Zeitweiligkeit* imperialistischer i

such der 6konomischen und politischen Bindung vor allem der nahéstlichen Blndnisse. Bei entsprechendem Krafteverhiltnis der Klassen im internationalen
Staaten an die Gemeinschaft, objektiv immer mehr in Widerspriiche zu den hege- und nationalen Rahmen besteht die reale Méglichkeit, ihren Charakter als ,,Atem-
monialen Interessen der USA. pausen zwischen den Kriegen" (mit Betonung auf Kriegen) auszuschalten. Damit

! LE - ] lia’]

werden sie allerdings nicht per se zu dauerhaften Vereinigungen. U. E. verstarkt
In dieser Situation der zunehmenden Labilitét des imperialistischen Systems haben die Politik der friedlichen Koexistenz als bestimmendes Moment der internationa-
sich im Januardieses Jahresdie kommunistischen Parteien des kapitalistischen len Politik die Tendenz der Lockerung imperialistischer Biindnisse. Immer offen-
Teils Europas zu einer Beratung in Briissel zusammengefunden. sichtlicher tritt jetzt zutage, daB sie gleichfalls — und bestimmend — Felder impe-
Wie sah das bisherige Verhalten der kommunistischen Weltbewegung zur west- rialistischer Konkurrenz sind. |
européischen Integration aus? Die erste uns bekannte marxistische Analyse der westeuropdischen Integration
Worauf beruht ihr Verhaiten zur westeuropéischen Integration? stammt aus dem Jahre 1957"

In diesen Thesen arbeitete das Moskauer Institut als Haupttriebkréfte der Integra-
il

1. tion die groBen Monopole vor allem Frankreichs und der BRD heraus. Diese Inte-
In der Strategie der herrschenden Klasse ist die Idee eines ,,geeinten Westeuro- grationsbestrebungen hatten nicht nur eine Erweiterung des Profits zum Ziel,
pas" durchaus nicht neu. Die Einfliisse imperialistischer Ideologie machten auch sondern sollten Bestandteil der politischen Absicherung ihrer internationalen Posi-
in dieser Frage vor der Arbeiterbewegung nicht halt. 1915 wollten die Revisioni- tion im Zeichen des sich weltweit zuungunsten des Imperialismus verandernden
sten in der Sozialdemokratie die ,,Vereinigten Staaten von Europa’ zur Forderung Kréfteverhdltnisses sein. ,In der Grundlage des Entwurfs eines ,Gemeinsamen
der Arbeiterbewegung erheben. Sie verbramten sie — wie es auch heute noch Marktes' und der gleichzeitigen Operationen der Monopolisten der sechs west-

geschieht — mit dem Gedankengut des proletarischen Internationalismus. Gegen europaischen Lander liegt das Bestreben, die Krafte des Imperialismus fir den
|diese Strémung polemisierte Lenin und formulierte eine knappe und im Kern Kampf gegen den Sozialismus und gegen die nationalen Befreiungsbewegungen {

heute noch giiltige Einschatzung von Biindnissen zwischen imperialistischen Staa- der Kolonialvélker und abhéngiger Staaten zu vereinigen und die Positionen des
ten. Nach Lenin sind sie durch folgende Merkmale gekennzeichnet: a) sie sind Kapitalismus mit Hilfe der staatlich-monopolistischen Vereinigungen zu starken." |
zeitlich begrenzt (an anderer Stelle spricht er davon, dab sie ,.Atempausen zwi- Die Interessengegensatze zwischen den sechs Staaten, die heute unter den Folgen |schen den Kriegen' darstellen); ihre Zeitweiligkeit ergibt sich daraus, daB io der weltweiten Krise des Imperialismus die EWG an den Rand ihres Zerfalls brin- {

b) Instrumente der imperialistischen Konkurrenz sind. Sie zielen c) gegen die gen, waren bei der Griindung imJahre 1954 bereits angelegt.
Arbeiterbewegung und gegen den Sozialismus.

r | .
, | :So schitzte das Institut fir Weltwirtschaft schon damals ein: Die geschichtliche

In dieser Charakterisierung hat Lenin die Analyse des sozialdkonomischen We- Erfahrung spricht davon, daB die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, daB
sens des Monopols und des imperialistischen Stadiums des Kapitalismus auf den Krisen eine sehr schwere Priifung fur internationale monopolistische Vereinigun-
Bereich der Blndnisse zwischen imperialistischen Staaten konkretisiert; insofern gen sind und héufig zum Zusammenbruch solcher Vereinigungen beitragen."* |

bisior Gisiarindsuseane far Blanton we fue lrg RuchINATO ernaiien, Vier Jahre spéter — 1968 — verfaBte das Institut erneut 32 Thesen zur imperialisti-Freilich wirken heute soziale Triebkréfte, die die spezifischen Formen von Biind-
B A Lo ~ |

h . | IR a Man i
schen Integration. Sie dienten als Grundlage fiir eine Konferenz iiber Probleme

nissen zwischen imperialistischen Staaten modifizieren. Die Herausforderung i Rn : Ca

. PR. . . Nw .
der westeuropdischen Integration, an der Wissenschaftler kommunistischer Par- {idurch die sozialistische Staatengemeinschaft macht die Vereinigung der impe- . .

. or

ia tiati a A ph | . i
teien aus 23 Léndern teilnahmen. Alle wesentlichen Einschdtzungen aus demrialistischen Méachte nicht mehr nur in Zeiten heftiger Klassenauseinandersetzun- i y " oS

i f :
. > 5

Jahre 1958 wurden Ubernommen. Die EWG, so heiBt es in der Einfihrung, ,alsgen im Inneren eines Landes notwendig, sondern wird zu einem Moment, das stén-
|digio nd imitioscais tended Integration yn Siliungldsy goeialistischen Staz 2 Uber die Griindung eines ,Gemeinsamen Marktes" und des Euratoms (17 Thesen), in: iten in wachsendem MaBstab — auf die Vereinigung der noch verbliebenen Krafte Mayrzedt, Romé, Westeuropaische Integration aus osteuropiischer Sicht, Wien, 1968. Il

des Imperialismus drangt. Diese Tendenz kann sich nicht quasi unbefleckt als 3 ebenda, S. 51. fl
4 ebenda, S. 56.

{
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staatsmonopolistische Vereinigung der Finanzoligarchie von sechs westeuropéi- in den Landern der EWG blieben die Lohnsteigerungen erheblich hinter den Pro-
schen Léndern, ist eine wirtschaftliche und politische Tatsache geworden."* fitsteigerungen zurlick, ebenfalls hinter den Steigerungsraten der Produktivitat

| | | - . oder des Neuwerts, wobei dieses Auseinanderklaffen hier nur die VerscharfungDie Industrieproduktion der sechs Lander war von 1957 bis 1961 um 30 Prozent 5: E yp i

y
x

oy .
Klassengegensatze herausstreichen soll. Dafiir ein le:gestiegen, das Exportvolumen hatte sich um 50phozent vergroBert, die Zuwachs- get 980 gigs Beisiels i

or oe gyRienproton are Endstinalbmalibisloonnsisotliochphis
Wenn man die Lhne und Profite in der BRD 1950 = 100 setzt, so betrug Netto-

|BY xapiaistiscion Weltinsgssamt
i i p

John und -gehalt je Arbeiter und Angestellten 1960 200,3 und 1968 342,3, der Netto- {
Dennoch hat die kapitalistische Integration ihre- objektiven, aus den Widerspri- profit je Kapitalist hingegen 1960 350,0 und 1968 678,3.”
chen der kapitalistischen Produktionsweise entspringenden Grenzen. Der Ge-

) i |meinsame Markt kann infolge der Anarchie der Produktion und der ungleichmaBi- In Frankreich stieg der wochentliche Reallohn eines Industriearbeiters zwischen

gen Entwicklung des Imperialismus kein harmonisches Wachstum der Wirtschaft 1958 und 1968 um 30 NE: wahrend der von ihm in einer Woche geschaffene Neu-
|

sichern. Dies kann unter den Bedingungen der Herrschaft kapitalistischer Pro- wert um 220 NF zunahm.

duktionsverhltnisse auch gar nicht anders sein, da sich die Entwicklung der Pro- In Italien wurde zwischen 1958 und 1967 eine Steigerung der Arbeitsproduktivitét
duktivkrafte nach dem jeweiligen Verwertungsinteresse des Kapitals zu richten um 65 Prozent erzielt. In dem vergleichbaren Zeitraum 1959 bis 1968 erhdhten sich

{hat und nicht nach einer gesamtgesellschaftlichen Rationalitat, dessen Grundlage die Realldhne der Arbeiter lediglich um 33,3 Prozent.’
das Interesse des Volkes nach Hoherentwicklung der Produktivkrafte, nach He-

. . . | . | .
|

bung des Wohlstandes etc. ware. Um eine solche Gestaltung der Produktion ge- DEEenSCAR Ja; 2aienven ering hat re eh {i

wabhrleisten zu konnen, muB die Arbeiterklasse mittels des gesellschaftlichen Plans Senders on Arbsitsplatzunsich wes ith hin A ; oa or ausgebeuteten, it
die Entwicklung der Produktion und des gesamten gesellschaftlichen Lebens lei- P erneit be en Arbgitsiranis hersus,

ten. Genau dies ist der Inhalt der Arbeit des Rates fiir gegenseitige Wirtschafts- So betrug im April 1967 der Bruttostundenlohn der weiblichen Arbeitskrafte in der
hilfe (RGW). Die EWG hingegen kann sich nur nach MaBgabe ihres &konomi- Industrie in der BRD 69,5 Prozent, in Frankreich 76,4 Prozent, in Italien 739 Pro-
sches Inhalts — namlich des monopolkapitalistischen — entwickeln. Und unter zent, in den Niederlanden 75,2 Prozent der Mannerléhne'®, obwohl im Vertrag von
diesen Bedingungen entwickelt sich die Integration auf eine spezifisch wider- Rom ausdriicklich festgehalten wurde, daB innerhalb der ersten Stufe der Inte-
spriichliche Art. Die Herstellung binnenmarktahnlicher Verhaltnisse durch Zoll- gration Manner und Frauen fiir gleiche Arbeit gleich entlohnt werden miissen.
abbau ist fiir das westeuropdische Kapital eine notwendige Existenzbedingung,
um im Konkurrenzkampf mit dem japanischen und amerikanischen Kapital beste- Die Lohnunterschiede zwischen den Industriezweigen und zwischen Regionen
hen zu konnen. Diese Erweiterung der Zirkulationssphare erhdht gleichzeitig die wurden nicht verringert:
Akkumulationskraft der nationalen Kapitale und verscharft somit die Konkurrenz

eastSonuerseneliin produliien Fictionplen haplieien: In ese til Prozentualer Anteil des Industriearbeiteriohns
ria eras yen ogrT pi in der Region mit den durchschnittlich niedrigsten am Lohn der Regionihre Rt © _ A = + i

S g
i ji mit den durchschnittlich héchsten Lohnen in der Indust

zeigt sich im Bereich des politischen Uberbaus der EWG, im Scheitern des Kon- rie
zepts der Supranationalitat, d. h. der Abgabe nationalstaatlicher Funktionen in April 1970 April 1971 April 1972
die Kompetenz Brissel ne wie in der Renaissance nationalstaatlicher ERT= een a iae BrEOry2 # Banal ; BRD 80% 80% 80%

: Frankreich’ 77% 78° 78%

i Italien 77% 83% 79%
i

; ; I us y

! Marz des jeweili

Wie hat sich nun die Integration auf die Vélker Westeuropas, auf die Arbeiter,
kz dsijswailigonlsonres

Bauern und Mittelschichten ausgewirkt? Berechnungen nach: SAEG, Sozialstatistik, Heft 1/1971, Heft 4/1971, Heft 5/1972,

|
Im Griindungsdokument war das ,wesentliche Ziel" der EWG ,,die stetige Besse- jeweils S. 52-69.

rung der Lebens- und Beschaftigungsbedingungen ihrer Vélker' proklamiert wor- meee
.
Was i ?den a bse Seraus gewordeh? 7 Kurt Kungwitz, Die Verteilung und Umverteilung des westdeutschen Nationaleinkom-

1. Die soziale Lage der Arbeiter und Angesteliten hat sich durch die Existenz der mens 1950 bis 1968, in: DWI-Berichte, 21. gg., 1970, Heft 9, S. 32 ff.; ders., Entstehung und
EWG nicht verbessert. Entiickiurg des westdeutschen Nationaleinkommens 1950 bis 1968, in: ebenda, Heft 8,

. 37.
8 Lothar Peter, Klassenkdmpfe in Frankreich heute, Frankfurt/M., 1972, S. 131.

5 ebenda, S. 69. 9 Helga Koppel, Klassenkadmpfe in Italien heute, Ffm., 1972, S. 13.
6 ebenda, S. 71. 10 SAEG, Statistische Studien und Erhebungen, 1968, Heft 2, S. 26.
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i

In den letzten Jahren steigt die Arbeitslosigkeit in den Landern der EWG wieder der EWG-Vertrige (1958) undinimmt mit ides Duzchsszung des Mansholt-Planes

A
in den letzten Jahren immer mehr an Tempo zu." |

a
Den EWG-Agrarkonzeptionen zufolge sollen von fiinf béuerlichen Betrieben |

] ] | i i & no
vier liquidiert werden. Von den insgesamt 7,1.Millionen existierenden landwirt-

Bei der Arbeitsvermittlung eingeschriebene Perdonen ohne Beschaftigung schaftlichen Betrieben sollen in Zukunft nur noch 20 Prozent iibrig bleiben."
[

|

{ini003 Das umfangreiche Bauernlegen ist Ausdruck der Tendenz zur Vernichtung nicht-

1965 1970 1972 kapitalistischer Zweige der Volkswirtschaft. Diese Tendenz verwirklicht sich des-

BRD
— 147 iidipa © "149 EL IS

Ya halb auch in der Vernichtung der kleinen Warenproduzenten. {
Frankreich 141 . 262 383 3. Die Zahl der Handwerksbetriebe in der BRD und in Westberlin hat sich von

Italien 1180 888 1048 784 328 im Jahre 1956 auf 604 000 im Jahre 1970 und die der Einzelhandelsbetriebe

Niederlande 36 56 115 von 523222 im Jahre 1950 auf 402 530 im Jahre 1968 verringert." Die kleineren

Belgien 69 83 101 und mittleren Betriebe, die noch bestehen bleiben, werden immer mehr als Zu-

. Lo /
lieferer von den groBen Konzernen abhéngig. So sind z. B. Zulieferer einiger

Quelle: SAEG, Jahrbuch der Sozialstatistik 1972, S. 134/5. GroBunternehmen der BRD

Besonders ausgepragt ist die Arbeitslosigkeit jugendlicher Arbeiter. in Italien Ss RITES
nzern samtzahl Zulieferer

waren 1970 knapp die Halfte der Arbeitslosen jinger als 25 Jahre''. Fast 10% der Kol Mn
B

Near ahl der Zu ll
14- bis 19jahrigen fanden keine Anstellung™. In Frankreich waren von den ménn- Daimler-Benz 16 500 |

lichen Arbeitern dieser Altersgruppe 7,2 %o arbeitslos". Opel 7 660

Siemens 30 000 :

2. AEG 30000
Die Ruinierung der kleineren und mittleren Bauern hat seit 1957 rapide zuge- IG Farben 17 500

nommen. BASF 10 000

—————————————————————— Neckermann 3000

Allein zwischen 1960 und 1971 wurden in Gutehoffnungshitte Line
Em

BRD 1217 000 Mannesmann 14 000

Frankreich 1287 000

Italien 2884 000 Die fortschreitende Konzentration und Zentralisation des Kapitals hat bereits seit

Niederlande 136 000 Beginn des Inkrafttretens der rdmischen Vertrage zur verstarkten Enteignung der

Belgien 119000 kleineren und mittleren Betriebe gefiihrt. In Frankreich wurden von 1957 bis

Luxemburg 6000 1960 20 Prozent der kleinen Textilbetriebe stiligelegt; die Zahl der Kleinunter-
5649000 Erwerbstatige aus der Landwirtschaft nehmen im Handel ist um 27 Prozent zuriickgegangen, wahrend der Anteil der

von ihren Hofen bzw. ihrem Arbeitsplatz in der Landwirtschaft vertrieben'. GroBunternehmen am Binnenhandel um 50 Prozent gestiegen ist.” Im Jahr 1966

_

leitete der V. Plan ein wahres Fusionsfieber ein. Das Ziel dieses Planes sollte

>
das Zust in bi: i i

D. h.: In Italien waren 1960 34,3 Prozent aller Erwerbstatigen in der Landwirt- a atieLommEn oni 2a Eaikingheiischenstien Gronuaisrashmenlis

pn © . i jedem wichtigen Industriezweig sein. |
schaft beschaftigt, 1971 nur noch 19,5 Prozent. In Belgien wurde die Zahl der in

g h . . . i

k Eri: Lo 0
Bereits diese wenigen Daten weisen darauf hin, daB der Anspruch der romischen

|der Landwirtschaft Beschéftigten in diesem Zeitraum mehr als halbiert. Sie sank
Vertréige in der Wirklichkeit nicht eingeldst werden konnte. Diese Entwicklun

von 9,1 Prozent aller Beschaftigten im Jahre 1960 auf 4,4 Prozent 1971." Im 9g : 9 |
EWG-Raum wurden von 1950 bis 1970 3,3 Millionen Bauernbetriebe liquidiert. | - | } } | | |

|
i i : : b it Inkrafttret

16 Wirtschaftspolitischer Arbeitskreis beim Parteivorstand der DKP, InformationsmaterialienDie Vertreibung der Bauern beschleunigte sich insbesondere seit Inkrafttreten
zu Problemen der EWG und der BRD, Diisseldori, Februar 1973, S. 60. |

17 ebenda, S. 46.
| |

18 Gerns/Steigerwald, Probleme der Strategie des antimonopolistischen Kampfes, Frank-
11 berechnet nach: SAEG, Jahrbuch der Sozialstatistik 1972, S. 132 f. furt, 1973, S. 45.
12 ebenda, S. 96 19 ebenda, S. 46.
13 ebenda

oo !

20 Mayrzedt/Romé, S. 75. |

14 SAEG, Allg. Statistisches Monatsbulletin, Nr. 7, 1973, S. 3 u. 4; SAEG Jahrbuch der So- 21 Henri Claude, La concentration capitaliste, Paris, 1965, S. 58 1f. Zit. nach: Albers/Gold- |

zialstatistik 1972, S. 108 f. schmidt/Oehlke, Klassenkampfe in Westeuropa, Reinbek, 1971, S. 26.
15 ebenda.

|
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kommt fiir die kommunistischen Parteien nicht iiberraschend. Von Anfang an stischen Kritik", die behauptet ,,daB diese neue Etappe unter der Fiihrung ganz
haben sie sich von der ideologischen Verbramung der internationalisierten Aus- pestimmter Machtgruppen begonnen wurde und ihren Interessen dienen soll"

 ;

beutung nicht blenden lassen. Die Moskauer Thesen beweisen das: ,Die Orga- eine prinzipielle Berechtigung zu. In direktem Widerspruch zu dieser Feststellung
nisatoren und Propagandisten des ,Vereinigten Eurppas' versuchen in verstirktem steht jedoch dann ihre immer wieder geauBerte Behauptung, daB die transna-

AusmaB die breiten Massen und vor allem a davon zu (ber- tionale Politik (also die Politik der Behdrden, Organe der EWG) nicht schlechthin

zeugen, daB die Bildung des ,Gemeinsamen Marktes' angeblich zu einer stabilen reaktiondren Charakter trage, sondern zweideutig sei. Was ist darunter zu ver-

Wirtschaft, zu einer Verbilligung der Waren, zur Verringerung der Arbeitslosigkeit stehen?
und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beitragen wird. All dies ist bloBe Dema- Die gute Seite der transnationalen Politik liegt ihrer Ansicht nach nicht darin,
gogie. Tatséchlich bedeutet der ,Gemeinsame Markt’ einen Angriff der Monopole daB durch eine gewissen Kompetenzverlagerung auf die supranationalen Gre-
auf die Interessen der arbeitenden Klasse im wirtschaftlichen, politischen und mien der Gemeinschaft, die nationalen Regierungen und Parteihierarchien ge-
ideologischen Bereich." schwécht werden. Die Strategie , linker Kréfte" hat dann dort anzusetzen, ,,wo
Die Internationalisierung der Produktion und die westeuropaische Integration als die Produktivkréfte sich entfalten: quer durch die alten Staaten, quer durch die
besondere Form der Internationalisierung stellen die Arbeiterbewegung vor neue antirevolutionar wirkenden politischen Strukturen hindurch* * Versuchen wir,
praktische und theoretische Aufgaben. diese Konzeption zu durchleuchten.

Die marxistische Analyse ist zu dem Ergebnis gelangt, daB die kapitalistische
Iv. Internationalisierung der Produktion ein ProzeB ist, der seine Quelle in der sich
Die Internationalisierung der Produktion ist als Ausdruck der stirmischen Ent- beschleunigenden Vergesellschaftung der Produktion und der privatkapitalisti-
wicklung der Produktivkréfte ein weltweiter ProzeB, der sich auch unter soziali- schen Aneignung hat.** Die westeuropéische Integration ist nur eine besondere
stischen Produktionsverhéltnissen — vor allem im Rahmen des RGW — vollzieht. Form, die durch das Zusammenwirken einer ganzen Reihe von Faktoren zu er-
Die EWG als besondere Form der Internationalisierung unter kapitalistischen Be- klaren ist” Wenn aber die Internationalisierung der Produktion Ergebnis und
dingungen ist allein aus der Tendenz der Produktivkrafte, sich liber die Grenzen Bewegungsform der Zuspitzung kapitalistischer Widerspriiche ist, so bleibt es

der nationalen Staaten hinweg zu entfalten, nicht hinreichend zu erkldaren. Ohne vollkommen uneinsichtig, warum die kapitalistische Produktion ihren besonderen
die Berlicksichtigung der politischen Situation Europas bleibt die Europaische Klasseninhalt verlieren soll, sobald sie die Grenzen des nationalen Staates liber-
Wirtschaftsgemeinschaft unverstandlich. Hierbei sind vor allem folgende Fak- schreitet. Der grundlegende Klassengegensatz beschrénkt sich dann eben nicht
toren von Bedeutung: Die Lander Westeuropas haben die Erfolge der nationalen mehr allein auf ein Land; sondern in Form der internationalen Konzerne werden
Befreiungsbewegung durch den Verlust ihrer Kolonien stark zu spliren bekommen. Arbeiter verschiedener Lander innerhalb eines Konzerns ausgebeutet. Die Aus-
In Westeuropa konzentriert sich eine erfahrene Arbeiterbewegung, die vor allem beutung bleibt bestehen, sie uberschreitet lediglich die Grenzen. Das historisch
in Frankreich und Italien Uber einen bedeutenden MasseneinfluB verfigt. Und Fortschrittliche an der weiteren Internationalisierung der Produktion ist héchstens

schlieBlich ist Europa die Nahtstelle der Systemauseinandersetzung von Impe- die damit sich voliziehende materielle Vorbereitung des Sozialismus.

ol LBeLSousSis IRine Maisache Ader voralien; dey BRDjinpealsus Der Sozialismus muB von der Arbeiterbewegung gegen die Klasseninteressen der
n einem besonderen MaBe Rechnung zu tragen hat. Diese politischen Bedin-

b 5 A
gungen sind letztendlich ausschlaggebend dafiir gewesen, daB die Staaten West- imeinstions ia Konzeme, tAnpi; WaliSn as ITT oasilinN fobuichi, Siglinie

europas sich uber die sie trennenden Widerspriiche hinweg zusammen: hlos- pation]prodisiessn, fIoiilighden Riveg int sinsivan ushautung ad

: A i
D

.

9 gesc drickung freie Zukunft ebenen, glauben auch Kuby und Kitzmiller nicht.
sen haben. Denn in dem Willen, den Sozialismus im Innern und ante portas

§

niederzuhalten, waren sich alle imperialistischen Politiker einig. Nicht anders verhélt es sich mit der transnationalen Politik der EWG-Organe. Nur

Dieser, an den Interessen der Monopolbourgeoisie orientierte Inhalt der Integration, weil diese Politik transnational ist, ist sie noch l&ngst nicht fortschrittlich, wie von

wird von linken Sozialdemokraten héufig iibersehen. Als Beispiel sei hier auf die Kuby und Kitzmiller letztendlich behauptet wird. Dafiir konstruieren sie folgenden
Thesen von Kuby und Kitzmiiller eingegangen, die sich bereits seit langem mit Argumentationszusammenhang: Die europaischen Staaten befinden sich in einer

Fragen der EWG und einer ,transnationalen Strategie” der Linken beschaftigen.” tiefen Krise. Einerseits sind sie fir die profitable Verwertung sowie fir die Auf-
Es sind vor allem zwei Knotenpunkte ihrer Analyse, die der theoretische Grund rechterhaltung der Macht des Kapitals die wichtigste Stiitze, andererseits kénnen
fir ihre fehlerhafte Strategie sind. Weder Kuby und Kitzmiller noch Steffen sind sie diese Verpflichtung weniger denn je einlésen. Daher wird die transnationale
in der Lage, den Klasseninhalt der westeuropéischen Integration zu erkennen. politische Integration zur Notwendigkeit. Die Regierungen, die Parteien geraten
Zwar gehen sie auch davon aus, ,daB die transnationale Integration eine neue

Etappe in der ,Vergesellschaftung der Produktion’ ist", ja, gestehen der ,,soziali- Shea S. 417.

22 Mayrzedt/Romé, S. 57. 26 val.die entsprechenden Analysen in: Der staatsmonopolistische Kapitalismus, Frankfurt,
23 Wir setzen uns mit dem exemplarischen Aufsatz von Erich Kitzmiller und Heinz Kuby, 1973.

Linke Strategie in der EWG, Neues Forum, Mitte April 1970, XVII. Jg., auseinander. 27 s.o0.
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daher in einen Zielkonflikt: Hier transnationaler Sachzwang, hier die Prioritat der Es gehort zur erkléarten Taktik der internationalen Konzerne, Streiks in einem Teil |
gegebenen politischen Struktur der Nationalstaaten."”* ihrer Betriebe dadurch in ihrer Wirksamkeit zu unterlaufen, daB sie kurzfristig die |
Der Feind soll dort geschlagen werden, wo er am schwéchsten ist: an seiner Produktion in einen Betrieb eines anderen Landes verlegen.
transnationalen Flanke.

4
AuBerdem entziehen sie durch eine rasche Verlagerung ihrer Kapitalmassen zur

Jochen Steffen entwickelt daraus folgende These: Bie Idylle des kleinen Kantons Erzielung hdheren Profits Tausenden von Arbeitern ihre Arbeitsplitze. ,Sie tragen
war immer schon anriichig. Die ,nationale Revolution’ ist es heute. Das einzige, der unmittelbar die Verantwortung an der Inflation. Sie reiBen einen immer bedeuten-
\Linken' in Europa angemessene Operationsfeld ist Europa."? deren Teil der 6ffentlichen Finanzen an sich.” So haben die groBen Erddlkon- l
Die erste Fehleinschatzung des Klassencharakters der Internationalisierung geht zerne in der hauptséachlich von ihnen produzierten ,,Olkrise" durch kiinstliche Ver-
einher mit einer klassenneutralen Bestimmung der supranationalen Gremien. knappung des Ols die Preise ins UnermeBliche hochgejagt. Dies war ihr entschei-
Wenn gesagt wird, daB die nationalen Staaten die wichtigste Stitze des Kapitals dender Beitrag zur Steigerung der Inflationsrate. Und die Regierungen der west-

seien, was wird dann anderes behauptet, als daB dieser Staat das Organ der herr- europdischen Lander machten mit, durch Rationierung, Tempolimit, Sonntagsfahr-
schenden Klasse zur Aufrechterhaltung ihrer konomischen und politischen Macht verbot.
ist? In der marxistischen Terminologie (deren Kuby und Kitzmiller sich groBtenteils Diese Ereignisse haben dazu beigetragen, daB immer mehr Menschen die ver-

bedienen) nennt man das Klassenstaat. Klassenstaat als Instrument der herr- hangnisvolle Rolle der internationalen Monopolmafia erkennen.
,
Das BewuBtsein,

schenden Klasse zur Unterdriickung der Arbeiterklasse. Geben aber diese Klas- daB es notwendig ist, einen geeinten Kampf der Werktatigen auf der Ebene des
senstaaten Verantwortlichkeiten an gemeinsame supranationale Gremien ab, geben kapitalistischen Europas und innerhalb der Betriebe zu filhren, wichst ebenso
sie — bei aller Widerspriichlichkeit dieses Prozesses — nichts von ihrem Klassen- wie die Erkenntnis, daB MaBnahmen ergriffen werden miissen, die die Interessen
wesen ab, sondern internationalisieren dieses nur. der Werktatigen und der Volker garantieren, das wirtschaftliche Potential und die
Zu gefédhrlichen Konsequenzen fiihren derartige Analysen dann, wenn der Klas- Unabhéngigkeit unserer Lander bewahren und eine echte internationale Zusam-

senkampf im Rahmen der nationalen Staaten unterbewertet bzw. bei Jochen Stef- menarbeitzu férdern."
fen als provinziell verdammt wird. Damit 1aBt man die Kréfte ungestort agieren, Die Antwort der Arbeiterklasse auf die zunehmende Internationalisierung des Ka-
die man vorgibt, bekampfen zu wollen. pitals ist eine verstérkte internationale Zusammenarbeit mit dem Ergebnis gemein-

samer Forderungen und Aktionen. Der Kampf des Proletariats gegen die Bour-

Vv. geoisie wird sich auch der Form nach mehr und mehr international gestalten.
Die Politik der internationalen Konzerne fiihrte zu einer verscharften Ausbeutung, Wobei die Feststellung des ,Kommunistischen Manifestes”, da das Proletariat
der Provozierung von Krisen, dem Abbau gewerkschaftlicher Rechte etc. Die .eines jeden Landes natiirlich zuerst mit seiner eigenen Bourgeoisie fertig wer-
Brusseler Beratung stellt dazu fest:

,,
Die multinationalen Gesellschaften, zu 75 Pro- den"® misse, an Giiltigkeit nichts verloren hat. Da die GroBbourgeoisie eines

zent von der amerikanischen Hochfinanz beherrscht, belasten das wirtschaftliche jeden Landes aber immer mehr mit jeweiligen Teilen der auslandischen Bour-
Leben unserer Lander in immer starkerem MaBe. Besonders in den hochtechnisier- geoisie verfilzt ist, reichen allein nationale Aktionen nicht mehr aus. Die Inter-
ten Sektoren (Datenverarbeitung, Atomindustrie, Fernsprechwesen, Chemie) und nationalisierung der Produktion erleichtert objektiv die gemeinsamen Aktionen
denen des GroBkonsums (Nahrungsmittel, Automobil- und optische Industrie) der Arbeiterklasse, durch die Internationalisierung des Kapitals wachst ,,die objek-
lbernehmen sie allmahlich die Kontrolle und bestimmen die Ausrichtung der tive gegenseitige Abhangigkeit der Interessen der Arbeiter der verschiedenen
groBen nationalen Produktion und des internationalen Austausches. In den kapi- Lander, verstérkt sich der internationale Charakter des Klassenkampfes™
talistischen Landern begiinstigen und schiitzen die Regierungen das Vorgehen

x Co I a ek . ’

der Riesenkonzerne, sie intervenieren mittelbar und unmittelbar zugunsten jener »,Damit aber die ihm innewohnenden Méglichkeiten’ 3schreibt Ponomarjowweiter,
Gruppen, die sich auf den Territorien ihrer Lander festgesetzt haben. Die polypen- nzutage iretenimusider proletarische Internationalismus eine konkretepolitische
artige Aktivitdt der multinationalen Firmen beeintrachtigt die wirtschaftliche und Form erhalien : Disse konkete politische Form, mul sowohl den nationalen
sogar die politische Unabhangigkeit der kapitalistischen Staaten Europas. lhre Besonderheiten des antimonopolistischen Kampfes als auch den vor allem im

Macht gibt ihnen zuséatzliche Mittel, die Ausbeutung, die Arbeits- und Existenz- Rahmender EGbestehenden Gemeinsamisiten Rechnung fragen, Demonic
bedingungen zu verschlimmern. Sie wollen sich ber die gewerkschaftlichen chendvolizieht sich der Kampf gegendie unter der Herrschaft des internationalen

Rechte und sozialen Errungenschaften hinwegsetzen, die von den Werktétigen Monopolkapitals stehende EWGauf drei Ebenen.
der verschiedenen Lander erkampft wurden. Sie unterstiitzen die reaktionérsten
und autoritérsten Strémungen, einschlieBlich der faschistischen.'* 4ghonis

33 MEW 4, S. 417.
28 Kuby/Kitzmilller, a. a. O. S. 419. 34 B. W. Ponomarjow in: Das Manifest der Kommunistischen Partei und die Gegenwart,
29 so Steffen in einem konkret-Aufsatz. Berlin 1973, S. 26.
30 UZ vom 30. 1. 74. 35 ebenda.
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1. ,.In einigen Landern, fir die durch ihre 15jdhrige Zugehérigkeit zur EWG enge pas entscheidend Neue an der Brisseler Beratung ist, daB — entsprechend der |

6konomische Verbindungen geschaffen worden sind, kdmpfen die kommunisti- zunehmenden Angleichung der Reproduktionsbedingungen der Arbeitskrafte im |
schen Parteien gegen die monopolistische Orientierung der EWG und deren Fol- Rahmen der Gemeinschaft — diese Forderungen im gemeinsamen, synchronen und

|

gen sowie fiir ihre Demokratisierung."* Dies gilt far die BRD, Belgien, Frankreich, koordinierten Kampf durchgesetzt werden sollen. Damit ist die westeuropaische |
Italien, Luxemburg und die Niederlande. ¢ Arbeiterbewegung noch enger zusammengewachsen und wird in den kommenden |

Es ist in diesem Zusammenhang wichtig festzustellen, daB sich das Auftreten der ' Klassenauseinandersetzungen eine noch groBere Kraft entfalten. |
Kommunisten gegen eine monopolistisch orientierte Einheit Westeuropas nicht 2. Anders sieht die Situation in den Landern aus, die erst kiirzlich dem gemein- |
gegen den objektiven ProzeB der Internationalisierung der Wirtschaft oder gar samen Markt beitraten. In diesen Landern (GroBbritannien, Ddanemark, Irland) setz-
der Zusammenarbeit der europédischen Staaten richtet. Der Kampf der kommu- ten und setzen sich die kommunistischen Parteien fiir den Austritt ihrer Lander aus
nistischen Parteien richtet sich vielmehr gegen die reaktionaren Ziele, die das der EWG ein.
GroBkapital mit der Integration verfolgt. Es geht um die Erringung einer demokra- So hat sich das danische Volk in einer breiten Bewegung gegen den Eintritt
tischen und antimonopolistischen Alternative zur EWG.” seines Landes in die EWG gewandt. Bei der Volksabstimmung am 2. Oktober 1972
Der grundlegende Bestandteil des Kampfes um eine demokratische Alternative hat sich zwar eine knappe Mehrheit fiir einen Beitritt ausgesprochen, doch ist es
zur imperialistischen Integration ist der Kampf gegen die nationalen und inter- den Kommunisten gelungen, in dieser Bewegung ihren MasseneinfluB erheblich zu

nationalen Monopole. Hierfir miissen in jedem Land alle antimonopolistischen starken. Heute fihrt die KP Déanemarks entsprechend den Beschliissen ihres
Krafte mobilisiert, muB die Aktionseinheit der Arbeiterklasse hergestellt werden. 24. Parteitages den Kampf ,,gegen jede Form der Integration Danemarks in die
Notwendig ist der Kampf gegen die verscharfte Ausbeutung und den zuneh- EWG und gegen Eingriffe des EWG-Rates in die inneren Verhiltnisse Dane-
menden Abbau demokratischer Rechte. Gemeinsam miissen die kommunistischen marks."
Parteien und die Gewerkschaften fir die Organisierung einer aktiven Solidaritét Auch die KP GroBbritanniens hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit den Ge-
bei Streiks eintreten, durch die Verweigerung von Mehrarbeit in Teilbetrieben werkschaften Druck aufdie neue Labour-Regierung auszuiiben, um GroBbritannien :

des bestreikten Konzerns in anderen Landern, durch die Verhinderung von wieder aus der EG herauszuldsen.
f Brodustionsusriagsrungen pes D's i don fea 3. .In den westeuropaischen Landern, die weder Mitglied noch assoziiert sind,fi eines Streiks in einem internationalen Konzern festgelegt, daB die Partei i: Pa fy i RE

3 © © i: kampfen die kommunistischen Parteien gegen die Bestrebungen, ihr Land in die
des Landes, in dem der betreffende Konzern seine Zentrale hat, die Solidaritat

EinfluBsphéire der Monopole, die die EWG beherrschen, einzubeziehen.mit den Parteien aus den Léndern organisiert, in denen dieser Konzern Tochter- ! : ’

gesellschaften besitzt. Mglich waren solche Formen, wie der Austausch von Be- Den bisher eindruckvolisten Erfolg im Kampf gegen die internationalen Monopole
triebszeitungen, die Ubernahme von Artikeln und Analysen der Bruderparteien bis und den Eintritt in die EWG hat das norwegische Volk unter der Fihrung der
hin zu gemeinsamen Beratungen der Betriebsgruppen. Zu den Vereinbarungen kommunistischen Partei errungen. In dieser Massenbewegung konnte die Einheit

der Brisseler Beratung gehort weiterhin ein Programm zur weiteren Verbesse- der Arbeiterklasse gefestigt werden, und der ,Sozialistische Wahlbund" konnte

rung der Kommunikation zwischen den Parteien. seinen Stimmenanteil beiden folgenden Wahlen erhéhen. Der erfolgreiche Kampf
Noch in diesem Jahr sollen Konsultationstreffen zum Lohnkampf, zur Lage der ey il egBere in EWG wird reedgo Ioiciasn Bedingungen

arbeitenden Frau, zu kulturpolitischen Fragen und zu Problemen der Jugend und DVIgSiinyg mit dem Zio! Norwesens Ausiviti 2s Se NATO 2u erreichen.

Studenten durchgefiihrt werden. (Das gilt selbstverstandlich auch fiir Parteien aus Trotz dieser unterschiedlichen Kampfbedingungen wollen die kommunistischen

den Landern, die nicht zu den sechs Griindungsmitgliedern gehéren.) Es werden Parteienaller kapitalistischen Lander Europas in bezug auf bestimmte Ziele und

in Zukunft koordinierte Aktionen zur Verkiirzung der Arbeitszeit, Herabsetzung des Forderungen ihre Konsultationen verstarken, um zu gemeinsamen Aktionen zu

Rentenalters, der Gleichstellung der auslandischen Arbeiter sowie zur Durch- kommen.

setzung weiterer sozialer Rechte erfolgen. Einen wichtigen Platz nimmt der Kampf gegen den Abbau der demokratischen

Diese Forderungen miissen durchgesetzt werden gegen die jeweiligen nationalen Rechte und Freiheiten ein sowie die Solidaritat mit der werktatigen Bevolkerung
Regierungen und die Institutionen der Gemeinschaft. Denkbar waren die Ausar- Nordirlands fir ihr souveranes Recht, ohne Einmischung des britischen Imperialis-
beitung von Statuten und Abkommen auf westeuropaischer Ebene hinsichtlich der mus frei Uber ihre Zukunft zu entscheiden.

Garantie der Rechte der auslandischen Arbeiter, des Rechts auf einen Arbeitsplatz, .Dringend notwendig ist es, dem Skandal ein Ende zu setzen, der fiir Europa
eine Reglementierung des Kapitalverkehrs und eine Kontrolle industrieller Nieder- darin besteht, daB sich in Spanien, Griechenland und Portugal faschistische Re-
lassungen mit dem Ziel, die Macht der Monopole einzuschranken.® gimes aufrechterhalten."“'

36 UZ vom 30.1. 74. 39 vgl. IB Nr. 3, 1973, S. 20.
37 s. a. These 25 des Disseldorfer Parteitags der DKP. 40 UZ vom 30. 1. 74
38 vgl. L'Humanité vom 14. 9. 1973. 41 ebenda.
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Der Kampf um eine antimonopolistische Alternative zur EWG steht in einem engen Michael Boedecker
|

Zusammenhang mit den Bemihungen aller demokratischen und friedliebenden
Krafte Europas und vor allem der sozialistischen Léander um die Durchsetzung der
Politik der friedlichen Koexistenz. Bereits heute ' durch das Friedensprogramm . =e

des XXIV. Parteitages der KPdSU und die koordinierte AuBenpolitik der sozia- Revolutionire Studentenbewegung
listischen Staaten giinstigere Bedingungen geschaffen worden, um die aggres- in der Weimarer Republik
siven Krafte des Monopolkapitals zu isolieren, breite Schichten der Bevélkerung
Westewopas in den Kempf um Erieden miteinzubgziehen. Der Kampt um eine I. Zur Entwicklung der revolutiondren Studentenbewegung in Deutschland von

Durchsetzung der Politik der friedlichen Koexistenz ist Bestandteil des antimono- der Novemberrevolution bis zum Beginn der Weltwirtschaftskrise
polistischen Kampfes. Die Arbeiterklasse ‘Westeuropas kdmpft aber nicht allein um

Der Novemberrevolution 1918 brachte nur ein kleiner Teil der Studenten Sympathieinen dauerhaften Frieden. Sie hat in der staatlich organisierten Arbeiterklasse e

os on
fie nikieinsiiienosySivdenienSympatie

der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Staaten starke Verbiindete. Aller- en a patio t yera 22 gop die soziale Herkunit der Studen-
dings schlagt die Herstellung glinstiger internationaler Kampfbedingungen durch rs dtd) pk gad yeol A hons der possi
die Starke des Sozialismus nicht mechanisch um in Erfolge der kommunistischen Je: A

il © engut vor ugen hE war
Parteien in ihren eigenen Landern. Dazu bedarf es innerer Voraussetzungen, die liegen erst a SoySomntisomen: ars) genauere Angaben ber die soziale

zwar von ,duBeren”, internationalen, mehr denn je beeinfiut werden, die letzt- Bp zung bl ah Ee oh Vou, 3 Ran eho davon pg I
endlich jedoch von den revolutionaren Kraften im ,Innern” der jeweiligen Lander aSit i odJe b

Sy Jimafonainiie fins Snags
herbeigefiihrt werden miissen. Hier sei noch einmal auf den Satz aus dem ,Kom- AROS ar Sach Qigssi ADGSOSh waigh nu

Se
Prozen [dey tei e

munistischen Manifest" verwiesen: ,,Das Proletariat eines jeden Landes muB natiir- Sbohyg Shugenen frigherindss a8 Pros Sammon a ingame
lich zunachst mit seiner eigenen Bourgeoisie fertig werden."

milien. Aus der Bourgeoisie oder aus ihr direkt aggregierten Schichten stammten

. wl . fA i.
13,9 Prozent. Die Masse der Studenten rekrutierte sich aus der Kleinbourgeoisie -

Das antimonopolistische Ziel des Kampfes um eine Durchsetzung der Politik der
(mittlere Handel- und Gewerbetreibende 152 Prozent) und aus der mittleren

friedlichen Koexistenz ist ein System kollektiver Sicherheit in Europa. Ein solches
Beamtenschaft (28,6 Prozent).! Der Rekior fder Berliner Universitat, Emil Du

Sicherheitssystem ziel darauf ab, die Struktur der zwischenstaatlichen Beziehun- Bois-Reymond hat eine fo, Jutreffende Charakteristik der "Rolle der
gen grundlegend zu verdndern und die militarisch-politischen Blocke schlieBlich Universitaten wn wilhelminischen Deutschland gegeben, als er die Berliner Uni-
Uberfliissig zu machen. An ihre Stelle trate eine alle Bereiche des gesellschaft- versitat als ,,das geistige Leibregiment des Hauses Hohenzollern™ bezeichnete.?
lichen Lebens umfassende, vertrauensvolle Zusammenarbeit der Staaten auf der Die Mehrheit eri atdanion ial. wile Dienoiider RaaCHenon Kiasech a
Grundlage der friedlichen Koexistenz. Zwischenstaatliche Beziehungen zwischen

der Staatsgewalt™ peeBend durch Eigenschaften wie .Standes-

CA i epilinigian \grisern ©yrerns Je Sk BO nse und Bildungsdiinkel, Autoritatsglaubigkeit, ZivilisationshaB, Antihumanismus,

on of und FE SI
i ji ©

digi in

ols p -

Nationalismus, Militarismus (Ideal des preuBischen Gardeleutnants), imperialismus,
9

.
ro fen vaimen ger Liscriminiering bey

.deutschvélkischer' Uberheblichkeit verbunden mit Massenverachtung, AblehnungKampf um die Durchsetzung der Politik der friedlichen Koexistenz, um ein System der Gleichberechtigung der Frau Denunziantentum und Gesinnungsterrorkollektiver Sicherheit in Europa, ist Bestandteil des Kampfes um ein Europa des
door Mindoriaton™ Mehr als 50 P. Teter eh

Friedens, der Sicherheit und Jer aliseiti To 2 en k gegeniiber Minderheiten'® aus. Mehr als rozent waren in studentischen
. gen, weltoffenen Zusammenarbeit, Moment

Verbindungen organisiens

rnsied Se Durch Sondergesetze und universitaire Gerichtsbarkeit wurden fortschrittliche

ISTon Kann
Kréfte aus den Universitaten hinausgesédubert” Dennoch muBten sich an diesen

Auf dem Weg zu diesem Europa, dem Europa des Friedens und des Sozialismus, 1 Vgl. dazu z. B. Michael Boedecker/Andre Leisewitz, Intelligenz und Arbeiterbewegung, in:
ist die Briisseler Beratung ein Meilenstein. iGavennviLoliawistits Soziale Stellung und BewuBtsein der Intelligenz, Kolin 1973,

2 Reinhold Schairer, Die akademische Berufsnot, Jena 1932, S. 50.
42 MEW 4, S. 473. 3 Emil Du Bois-Reymond, Uber den deutschen Krieg, zitiert nach: Dieter Fricke, Zur Mili-

tarisierung des deutschen Geisteslebens im wilhelminischen Deutschland, in: Zeitschrift
fiir Geschichtswissenschaft, 1960, H. 5, S. 1070.

4 Karl Liebknecht, Fir die Freiheit der Wissenschaft, in: Gesammelte Reden und Schriften,
Bd. Ill, S. 225.

5 Lutz Finke, Gestatte mir Hochachtungsschluck. Bundesdeutschlands korporierte Elite,
Hamburg 1963, S. 53 f.

6 Wolfgang Zorn, Die politische Entwicklung des deutschen Studententums 1918—1931; in:
Darstellungen und Quellen zur Geschichte der deutschen Einheitsbewegung im 19. und
20. Jahrhundert, Bd. 6, Heidelberg 1965, S. 226.

7 Boedecker/Leisewitz, a. a. 0., S. 19 f.
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BOEDECKER STUDENTEN IN DER WEIMARER REPUBLIK

.Hochburgen der Reaktion" unvermeidlich auch sozialistische Tendenzen ent- das Studium verlorenen Zeit wird durch besondere Verfligung gewibhrieistel
wickeln. ,,Die Studentenschaft ware nicht, was sie ist, wenn ihre politische Grup- werden."
pierung nicht der politischen Gruppierung in der ganzen Gesellschaft entsprache Die Offensive der Reaktion zwang die sozialistischen Studenten, sich enger
— .entsprache’ nicht im Sinne einervollstandigengProportionalitét zwischen den zusammenzuschlieBen. An vielen deutschen Hochschulen bildeten sich soziali-

Studentengruppen und den gesellschaftlichen Gruppen nach Stirke und Zahl, stische Studentengruppen, denen meist sowohl Mitglieder der KPD als auch der

sondern im Sinne des notwendigen und unvermeidlichen Vorhandenseins eben USPD und der SPD angehdrten. Als Beispiel sei hier die sozialistische Studenten-

jener Gruppen, die es in der Gesellschaft gibt, auch innerhalb der Studenten- gruppe der Universitat Jena angefihrt, die sich im Marz 1919 konstituierte und
schaft.’ Sozialistische Studenten waren es, die in den ersten Tagen der Novem- deren programmatische Grundlage typisch fiir den damaligen Entwicklungsstand
berrevolution die Initiative ergriffen, Studentenversgmmlungen einberiefen und ihre der sozialistischen Studentenbewegung ist.
Kommilitonen zur Unterstiitzung der revolutionaren Arbeiterbewegung auffor- 1. Die sozialistische Studentengruppe Jena ist die Gemeinschaft von Studie-

derten. renden, die die Herrschaft des Geistes wollen und darum das Ziel der proleta-
In Berlin bildete sich bereits am 9. November ein Studentenrat, der die sofortige rischen Revolution, die klassenlose Gesellschaft, bejahen... Sie wird erhalten

SchlieBung der Universitat verfiigte. Die rote Fahne wurde am Universitatstor und geschaffen durch gemeinsamen Geist und gleichgerichtetes Wollen, hat also
befestigt. In seinem Programm orientierte der Studentenrat auf eine revolutionére keine festen Formen.

Umgestaltung des Hochschulwesens, auf die Brechung des Bildungsprivilegs und 2. Die sozialistische Studentengruppe legt sich zur Verwirklichung des Sozialis-
der Vorherrschaft der birgerlichen Ideologie an den Universitaten. Er forderte mus nicht auf eine politisch-taktische Methode fest. ..
die Umwandlung der Universitat in eine

, freie Volksuniversitat auf sozialistischer 3. Der unmittelbare Zweck der sozialistischen Studentengruppe ist die Vorbe-
Grundlage”, die Aufhebung des Alleinzutritts fir Abiturienten, Unterhalt der Stu- reitung auf die Arbeit fir die sozialistische Gesellschaft und in ihr. Hierzu er-

denten auf Staatskosten und Wahl der Dozenten durch die Studenten.’ scheint erforderlich:

An anderen Hochschulen, wie z. B. in Dresden und Jena, wurde auf ersten a) Gemeinsame wissenschaftliche Bearbeitung der 6konomischen und gesell-
Studentenversammlungen die Entwicklung Deutschlands zu einem demokrati- schaftiichen Probleme,

! schen und sozialistischen Staatswesen*' unterstiitzt. b) tatige Fiihlungnahme mit der proletarischen, besonders der Jugendbewegung,
fl Doch die fortschrittlichen Studenten blieben weitgehend isoliert. Die konterre- LIEger i disse Jeriiassenjosen Case schzsiisscadsts
{i volutionére Regierung Ebert-Scheidemann-Haase ergriff keine MaBnahmen zur unter Sos Flnguiisien, :

Séuberung der Universitaten von reaktiondren Elementen. Selbst die von vielen Deutch zeigen Siohlin isser Soran pete deg CLA jundimutigen |

Arbeiter- und Soldatenréaten geforderte Auflésung der Verbindungen unterbleibt.
Bansnanmelin ges SoRial snus, figgig Didistalischio Bevolizion BUCH Rickles

Die reaktionaren Teile der Studentenschaft, die sich in den ersten Tegen der ]

und Schwierigkeiten, die von den marxistischen Kréaften innerhalb der Studenten-

Novemberrevolution abwartend verhalten hatten, sammelten sich unter den Sco S0ch Gijsrwunen perdeaimiaten; al
2

Parolen
,Sicherheit und Ordnung", ,Freiheit der Wissenschaft". Bei den ersten TjietAblohnung isles i AAS bei dar Sticke dssiGgRStE

allgemeinen Wahlen zu den studentischen Vertretungskoérperschaften konnten sie an deniplocischysnpesonders hotwendig waren, or

iiberall die Gberwiegende Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen." Repisinung; Sichinichitiaudsine]. pofiifscliinidische Methous lin iempiium
Eine groBe Zahl von Studenten griff aktiv in die Kampf | Meas den Sozialismus festlegen zu missen, was in letzter Konsequenz zur Kapi-

griff aktiv in die Kdmpfe gegen die revolutiondren
Teile der Arbeiterklasse ein. DaB auch die Regierung die politische Haltun fey yor gm Dosorunismus ikbien if,
»ihrer" Studenten richtigeinschiitzte zeigt das oe aTE Eis BsschiBnking der Totiokei aliiAgiion eospropaganda. :

nister Noske (SPD) und derpreuBische Kultusminister Hanisch (SPD) wéhrend Bisse Son lens bow keingsisgs EB JS rare Aus riiek asr)Sie

der Mérzkampfe 1919 an die preuBischen Hochschulen sandten: .Die Reichs. des sozialdemokratischen Einflusses unter den fortschrittlichen Studenten. Erst
regierung bedarf der akademischen Jugend dringend im Kampfe genie wenige von ihnen waren Mitgliederder jungen KPD. DieEinsicht in die Gesetz-
drohende Anarchie und baut auf ihre Treue und Hingabe. Sicherheit der fir

maBigkeiten des Klassenkampfes und die Erkenntnis der richtigen Strategie und
: Taktik im Kampf um den Sozialismus bildet sich innerhalb der Studentenschaft

. | — . genausowenig spontan wie in der Arbeiterklasse. Die klassenmaBige Herkunft der
2 Ws kikanin, fis Autgsen lenmsvoknenzishliipend in: WerksABul7- 832. Studenten und ihre besonderen Arbeits- und Lebensbedingungen erschweren
10Resolution einer Shusentapsrsamulung in der Universitat vom 11. 11. 1918, zitiert nach: vielmehr die Herausbildung sozialistischen BewuBtseins. Die Verbreitung des

Lledooer wissenschatichen Sozialismus is auch an dor Hochschule unrennbar verbunden
geschichte, Bd. 2, Leipzig 1959, S. 99. Zur Entwicklung in Jena vgl. Gerhard FlieB, Die mit dem Wirken der kommunistischen Partei, die ,theoretisch vor der (brigen
politische Entwicklung der Jenaer Studentenschaft vom November 1918 bis zum Januar
1933, Diss. Jena 1959 (MS) und R. Ludloff/G. FlieB, Geschichte der Universitit Jena, 12 Zitiert nach Zorn, a. a. O., S. 239.
Band 1, Kap. 8, Jena 1958. 13 Satzung der Soziatistischen Studentengruppe Jena, zitiert nach Ludloff/FlieB, a.a.O.,

11 Zorn, a. a. O. S. 5341.

|
| 78 79

!
{

i



y |

BOEDECKER STUDENTEN IN DER WEIMARER REPUBLIK

Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die all- Erst im Jahre 1921 wurdenaufGrundlage einer ~Richtlinie der Kommunistischen
gemeinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus” hat, die in den ver- Jugendinternationale (ber die Arbeit der Kommunisten an den Hochschulen

schiedenen Entwicklungsstufen, welche der Kampf zwischen Proletariat und dieLid den jeweiligenbiochischuyen Swdiesenden Mitglieder den\KPD 2ul. Kenn;

Bourgeoisie durchlauft, stets das Interesse der @esamtbewegung™ vertritt.' Die wistischen Studententraktionen™ (Kostuira) zusammengefaBt.
Starkung des Einflusses der KPD unter den Studenten war das Hauptkettenglied Um Verselbstandigungstendenzen vorzubeugen, die aufgrund der klassenméaBigen
h §

p 9g 9
in der Entwicklung der revolutionéren Studentenbewegung. Herkunft der kommunistischen Studenten und ihrer relativen Isolierung von dengung

;

DieBindung der Mehrzahl der Mitglieder der Sozialistischen Studentengruppen Haupttelder 8% KrSol one ont pin pid
an die Sozialdemokratie war aber nicht gleichbedeutend mit der Unterstiitzung . © < oe hore i i 5 i oo stan o- run on v en if

i ader sozialdemokratischen Hochschulpolitik durch sie. Dies zeigte sich deutlich Sdonten os HN ron eter a anmunaauf der ersten ,Tagung der Sozialistischen Studentengruppen Deutschlands und
-

Osterreichs" vom 20. bis 22. April 1919 in Jena.”
gripe

tischen Rechte und Pflichten in einer Betriebszelle, méglichst in einer industriellen

. " i |

Betriebszelle aus, an die er von der Ortlichen Parteileitung angegliedert wird.

ap telesu diy 84 en tus) a Dort verrichten die kommunistischen Studenten, wie jedes andere Zellenmitglied
©

pp
©

8 un oghichikelien) dos ii) itlicnen praktische Arbeit (Hilfsdienst, Kleben, Zettelverteilen usw.). Jeder kommunistischeVorgehens zu diskutieren. Die etwa 100 Teilnehmer vertraten 22 reichsdeutsche Student ist neben seiner Zellenarbeit zu kommunistischer Arbeit an den Hoch-Hochschulen und die Universitat Wien. Unter den Gésten befand sich auch ein : «20

Vertreter der Jugend des jungen Sowjetstaates. Man sieht, die Freundschaft mit
sthulensipichitel.

. y
mi

. 3 oe A 2 rs
sep

7

der Sowjetunion i in der fortschrittlichen Studentenbewegung in Deutschland AIREeine gute Tradition.
Es wird nicht verwundern, wenn bei der uneinheitlichen 2 y d

unter den Werkstudenten. Sympathisierende parteilose Intellektuelle sollten zur

CS
!

i

r ginngilichen usammenseiaunglusy Mitarbeit in Bindnisorganisationen wie der Internationalen Arbeiterhilfe, der LigaSoiplstischen Studentengruppen die Meinungen auf dem KongreB scharf auf-
gegen den Imperialismus und der Gesellschaft der Freunde des Neuen RuB-

einanderpraliten. Es spiegelten sich die Verhéltnisse, wie sie damals in der
land gewonnen werden. Besonderes Gewicht wurde auf den Kampf gegen diedeutsch i

i i a i
]on fiLsiisiewegung pestanden, sels SSutlich pices; Anhiinger allerdrei reaktionaren Studentenorganisationen gelegt. Aufgabe der kommunistischen Stu-bestehenden Arbeiterparteien sprachen."” Auf einhellige Ablehnung aber stieB

denten war das .Eingreifen in alle Kimpfe der Studenten, Ausnutzung allerdie reaktionare Bildungspolitik des preuBischen Kultusministers Hanisch. In A ig 3

7

3

a
.

; on grundsatzlich gegen Form und Inhalt der heutigen Hochschule gerichteten Stré-
einem hierzu gefaBten BeschluB des Kongresses heiBt es: ,Da der derzeitige mungen.“?' Ein weiterer Hauptpunkt war die ..marxistische Ausbildung der Mit-uBist ini ani i hipre she uisrinistey hisnisch ich allin in des Frege der Trennung von glieder". Hierzu sollten Schulungskurse eingerichtet werden. Die kommunistischen

!

Kirche und Staat und der Revolutionierung des Bildungswesens im proletarischen Studenten, die die gleichen Ubungen und Seminare besuchten, wurden ange-und sozialistischen Sinn den an ihn gestellten Erwartungen aufrechter Sozialisten alten sich zu Zirkeln zusammen(zuschlieBen), in denen alle aufgeworfenencht Shisproshien. sondern sogar die gegen das revolutionare Proletariat bestimm- Probleme vorher vom marxistischen Standpunkt aus beleuchtet werden, damitten Freiwilligenverbande unterstiitzt hat... spricht der KongreB... ihm das aller-
s0 ein einheitliches Vorgehen gewahrleistet ist."

]

scharfste MiBtrauen aus. Er erklart es weiter fir eine Schande, daB unter einem
= ts

a
i Kultusminister, der sich sozialistisch nennt, noch heute Relegationen und Ver- Detgamsliven Stirke des OmAlAISHESren Einflussesiunte gen Susan

folgungen aufrechter Sozialisten unter den Studenten méglich sind." entsprechend, stand die Aufklarungsarbeit im Vordergrund der Tatigkeit der
. A Te WW

Kostufra. Dabei wurden folgende Mittel eingesetzt: ,6ffentliche VersammlungenDie kommunistisch: t -

:

:

5g 5a S Aenien, die SchiAniang [entiay 1920 in Genf zur winter in der Universitat und auBerhalb fir alle Intellektuellen; Diskussionsabende iibernationalen Foderation Kommunistischer Studenten'* zusammenschlossen und ihren
Probleme der kommunistischen Theorie und iiber tagespolitische Fragen; wissen-Eintritt in di istische | i a 2 i i

. fs aDeutschlandamernaiionale omdarten, Toren ho fh jo schaftliche Kurse, offen fiir alle Studenten, zur Aneignung des wissenschaftlichen

Hoten Siz SUIIOnd Wl zahlenmaBigen es i to on an sc oh pe Sozialismus; offene Beteiligung an Kundgebungen und Aufmérschen der Arbeiter-

tach dominionsozialistischen Stucmen ruben oe ’ o1i302i8l08MoKIAL
klasse; Berichterstattung Uber die Fortschritte der kommunistischen Bewegung

gruppen mit.
unter den Intellektuellen (Anschlage in der Universitat); Auslegen kommunistischer

is ohSng igpitest der Kommunistischen Partei, in: MEW. Bd. 4, 8. 474. 20 Richtlinien fiir die Arbeit der Kommunistischen Studentenfraktion, abgedruckt in: Karl

16 Entfallt
RASS La or Reimann, Der Kampf der revolutiondren Studenten unter Fiihrung der KPD gegen die

17 Ludloff/FlieB a a O. S. 537 Militarisierung und Faschisierung des deutschen Hochschulwesens in der Zeit der Welt-
18 Zitiert nach: Ludloff/FlieB a a OS. 538 wirtschaftskrise und in den ersten Jahren der faschistischen Diktatur, Diss. Potsdam

" i oan los

. ’ h 1970, (MS), hier: S. 193.19 ge dazu gorhiien ges Exekutivkomitees der Kommunistischen Jugendinternationale 21 Ebenda.an den ersten Kongrel ommunistischer Studenten”, in: Die Kommunistische Inter- i

-

nationale, Hamburg, 1920, Nr. 13, S. 310 ff.
’ R2AAvTans; 12-10- 1S M10.
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BOEDECKER STUDENTEN IN DER WEIMARER REPUBLIK I

Literatur in den akademischen Lesehallen; Verteilung des Zentralorgans der Partei von Versammlungsrdumen, Verbot von Aushangen sozialistischer Gruppen,®
vor denUniversitaten..."" Exmatrikulation und Berufsverbot trafen genauso wie heute nicht nur Kommu-

Im Jahre 1922 wurden die bisher ohne einheitliche Leitung arbeitenden Kostufras nisten, sondern auch andere fortschrittliche Kréafte. Ein weiterer Hauptpunkt des
im ReichsmaBstab zusammengefaBt. Zur Vorbereitun@ des , Kongresses kommuni- Programms war der Kampf um die Verbesserung der materiellen Lage der unbe-

stischer und sozialistischer Studenten Deutschlands und Osterreichs™ (17. bis mittelten Studenten.

19. Marz in Leipzig) fand in Leipzig ein VorkongreB der kommunistischen Stu- Auf dem ,,KongreB der kommunistischen und sozialistischen Studenten Deutsch-
denten statt, auf dem das Auftreten der Kommunisten auf dem KongreB abge- lands und Osterreichs”, dessen Delegierte 527 kommunistische und 767 sozial-
stimmt und eine Reichsleitung gewéhlt wurde. Geklart werden muBte das demokratische Studenten vertraten, ,gab es im Verlauf der dreitigigen Bera-
Verhaltnis zu den sozialdemokratischen Kommilitonen. Denn zu diesem Zeitpunkt tungen keine Politik einer ideologischen Koexistenz, es wurden die Fronten klar
arbeiteten noch die meisten kommunistischen Studentenfraktionen in sozialde- umrissen und die zwischen beiden Fraktionen bestehenden ideologisch-politi-
mokratischen Organisationen mit. Das eigenstandige Auftreten der Kommunisten schen Meinungsverschiedenheiten kompromiBlos nachgewiesen."” Bei Wahrung
an den Hochschulen muBte sichergestellt werden. Gerade bei kleineren Gruppen ihres prinzipiellen Standpunktes zeigten die kommunistischen Studenten die Mog-
bestand die Gefahr, daB auf eigenstandiges Auftreten nach auBen verzichtet lichkeiten und die Notwendigkeit des gemeinsamen Handelns auf. Der KongreB
wurde. Deshalb muBte eine klare Grundlage fiir die Mitarbeit in bzw. die Zusam- beschloB die Bildung eines ,Verbandes sozialistischer und kommunistischer Stu-
menarbeit mit sozialdemokratisch dominierten Studentenorganisationen geschaf- denten Deutschlands und Osterreichs", in dem Kommunisten und Sozialdemo-
fen werden. kraten zusammenarbeiteten, wobei die Mdglichkeit des eigenstandigen Auftretens
Die Bedeutung der Tagung wird schon durch die Teilnahme des Genossen Edwin gewahrt blieb. Das Aktionsprogramm des Verbandes, das auf Basis der konstruk-
Hoernle als Vertreter des ZK der KPD deutlich. Fir den kommunistischen Jugend- tiven Vorschlage der Kommunisten ausgearbeitet wurde, enthielt u. a. folgende
verband nahm Richard Gyptner an den Beratungen teil. An den KongreB stellte Forderungen und Aufgaben: ,1. Gemeinsame Veranstaltung von marxistischen
Hoernle die Forderung, ,daB er Wege aufzeigt, auf denen der revolutionaren Vortragen und Diskussionsabenden fiir Studenten und Intellektuelle. 2. Schaffung
Bewegung die Kopfarbeiter zugefihrt werden, die zur Sicherung der kommenden von Fakultatsgruppen zur Férderung und Verbreitung der Berufsausbildung im
Revolution erforderlich sind". Denn der Gewinnung der Intelligenz komme im marxistischen Geiste. 3. Kampf um gemeinsame Forderungen der Hochschul-
hochindustrialisierten Deutschland ... noch gréBere Bedeutung'™ zu als in politik und fiir die Interessen der proletarischen Studenten. Zu Punkt 3 gibt der
RuBland. Verband folgende Richtlinien: |. Gemeinsamer Schutz der sozialistischen und
Durch die Verpflichtung der kommunistischen Studentenfraktionen zum eigen- kommunistischen Lehrer und Studenten im gemeinsamen Kampf gegen jede
standigen politischen Auftreten an der Hochschule und durch die Ausarbeitung Beeintrachtigung der Lehr-, Lern- und Koalitionsfreiheit. Il. Taktisches Zusammen-
klarer Forderungen, die auf das gemeinsame Handeln aller fortschrittlichen gehen innerhalb der Studentenparlamente und Ausschiisse zur Wahrung gemein-
Studenten fir ihre Interessen orientierten und die als ,Minimalprogramm* die samer Interessen, Ermaglichung der erfolgreichen Studiums fiir unbemittelte

|

politische Grundlage der Zusammenarbeit mit sozialdemokratischen Organisa- Studenten durch Erkampfung der Verbesserung ihrer materiellen Lage. a) Staf- |
tionen darstellten, schufen die kommunistischen Studenten auf dem KongreB felung der Kollegiengelder und Studiengebiihren bei vollkommener Lernmittel-
wichtige Voraussetzungen fiir die Erreichung dieses Ziels. Bei Wahlen zu Stu- freiheit fir Unbemittelte, b) Sicherstellung des Existenzminimums fiir proletari-
dentenparlamenten war es nur noch kleineren Gruppen erlaubt, unter bestimmten sierte Studenten, c) Schaffung von billigen Wohnungen, Kleidung, Mittagstischen |
Voraussetzungen, mit sozialdemokratischen Gruppen gemeinsame Listen aufzu- durch den Staat, 4. Mitarbeit in den bestehenden Wirtschaftsorganisationen, deren
stellen. Die sozialdemokratischen Gruppen muBten auf dem Boden des Klassen- Tatigkeit zur Erweckung und Steigerung des KlassenbewuBtseins der proleta-
kampfes stehen, der kommunistische Standpunkt muBte auf jeden Fall gewahrt rischen Studenten fiihrt. 5. Aufhebung der staatsbiirgerlichen Sonderstellung
werden und wéhrend des Wahikampfes eigenstandig vertreten werden konnen. (Disziplinar- und Ehrengerichtsbarkeit). 6. Verhinderung des MiBbrauchs der Hoch-
AuBerdem war die Zustimmung der Zentrale zu der Listenverbindung notwendig. schulen zu Stitzpunkten arbeiterfeindlicher Organisationen. 7. ErschlieBung der
Einen bedeutenden Schritt vorwérts in der Entwicklung der kommunistischen Hochschulen fiir die gesamte werktétige Bevélkerung durch Einrichtung von Vor-

Studentenpolitik stellte das vom VorkongreB erarbeitete ,Minimalprogramm" dar. bereitungskursen, gleichwertig den Mittelschulen."?
Es sah das gemeinsame Handeln von kommunistischen und sozialdemokratischen Diese Forderungen gaben den fortschrittlichen Studenten in wesentlichen Punkten
Studenten im Kampf gegen jede Beschrankung der Lehr-, Lern- und Koalitions- des Hochschulkampfes eine richtige Orientierung. Sie zeigen, daB damals —

freiheit an den Hochschulen durch die reaktionaren Krafte vor. Verweigerung genau wie heute — die marxistischen Krafte an der Hochschule in vorderster

- pon

Front im Kampf gegen die Einschrankung demokratischer Rechte an der Hoch-
23 Udo Baumann/Gertrude Gebauer, Zur politischen Geschichte der Universitat Leipzig

1921-1923, in: Karl-Marx-Leipzig, a. a. O., S. 128. Die Verfasser referieren hier den Auf-
satz von F. WeiB, Zur Arbeit unter der studierenden Jugend, in: Die Arbeit, Ztschr. fir 25 Entfallt.

Theorie und Praxis der kommunistischen Jugendbewegung, 1. Jg., 1922, Nr. 2, S. 29. 26 Baumann/Gebauer, a. a. O., S. 122/123.
24 Zitiert nach: Baumann/Gebauer, a. a. O. S. 130. 27 Zitiert nach: Baumann/Gebauer, a. a. O., S. 123/124.
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schule standen. Die fortschrittlichen Studenten kampften fir die Verankerung des Die zunehmende Existenzunsicherheit der Studenten wirkte sich auch auf ihr |

Marxismus in der Ausbildung, fiir die Brechung des Bildungsprivilegs. Im Gegen- politisches Verhalten aus. Ideologen der Bourgeoisie verwiesen wiederholt auf |
satz zu den heutigen Sektierergruppen war fiir sie der Kampf um die materielle die groBen Gefahren..., die in der Anhaufung dieser Massen ausgeschalteter i |
Absicherung des Studiums fir Studenten aus derwerktatigen Bevolkerung eine Jungakademiker liegen".** Die soziale Deklassierung fiihrt freilich nicht einfach |

Selbstverstandlichkeit. zur Entwicklung revolutiondren BewuBtseins. Bereits in ihrem Referat zur »Intel- |

Aber bereits kurz nach dem KongreB begannen rechtssozialdemokratische Krafte lektuellenfrage” auf dem V. Weltkongre8 der Kommunistischen Internationale |
im Verband, die Spaltung voranzutreiben. Im Juni 1922 spalteten sie die Gruppe hatte Clara Zetkin die mit der Deklassierung der Intelligenz verbundene Gefahr

Leipzig eine der stirksten Gruppen des ..Verbandes der sozialistischen und der Ausbreitung faschistischer Ideologie in ihren Reihen aufgezeigt. Der stérkste

kommunistischen Studenten..." gegen den Widerstand der Kommunisten. Bald Ausdruckder Politisierung der Intellektuellen ist derFaschismus. GroBe Intel-

danach kam es zur endgiiltigen Trennung auf Reichsebene.” lektuellenschichten sind nicht nur in allen Landern die Trager des Faschismus,

Die Spaltung der fortschrittlichen Studentenbewegung, die schwierigen Kampf-
sondern Intellektuelle sind auch zumeist Schépfer seiner Ideologie™.* Gerade

bi Ea oS den Hochschulen, die Verfolgung derKkommunistischenStudenten aus dieser Widerspriichlichkeit der BewuBtseinsentwicklung der Intelligenz, aus

a ° 9
itweilige Uberwiegen eRtiareriocher Tendenzen in der Fihrung der

der Tatsache, daB die drohende Deklassierung die Herausbildung reaktionarer

hh 3s

d ° i. daB > KPD bi en Ende der Periode der relativen
Tendenzen innerhalb dieser Schicht fordert und daB ihre Einbeziehung in den

st Si os li n a! 1928/29 nur Gulerst geringen
Kampf der Arbeiterklasse ein langer und komplizierter ProzeB ist, ergibt sich die

Fras > 0 Ss asm gewann. Die iberwiegende Mehrheit der Stu Notwendigkeit verstéarkter Arbeit der Kommunisten unter der Intelligenz und, als
influ au ie .

=
: . . : i T i

denten blieb den biirgerlichen Organisationen verhaftet, stand der Arbeiterbe- sings wessaliichon ois vorihg,unterder Sildenienschall die, wie Lenin her

. - . - .
vorhob, ,,der am feinsten reagierende Teil der Intelligenz‘*** ist.

wegung feindlich gegeniiber. Als Indikator fir den EinfluB der Kostufra an den
i 5 i }

Hochschulen kénnen die AStA-Wahlen an der Berliner Universitat 1926 dienen. Da die KPD den Hochschulbereich verstarkt beachtete, wird bereits 1928 deut-
Zu diesen Wahlen war es der Berliner Kostufra gelungen, eine gemeinsame lich. Ab Januar 1928 erschien erstmalig ein gedrucktes Organ der Kommunisti-

| Front aller revolutionaren Studentengruppierungen — ohne Teilnahme des sozial- schen SludeaniastingySo ~Student im Klassenkampf". Wihrend der Reichs-

demokratischen ,,Sozialistischen Studentenbundes' zu schaffen. Fir diese Liste, tagswahlen wandte sich die KPD in einem speziellen Aufruf an die Studenten.
|

die den Wahlkampf unter den Losungen ,Die Hochschulen den Werktétigen —

Ein Hochschulprogramm der KPD wurde herausgegeben, zu dessen Hauptforde-

Kampf der Hochschulreaktion — Staffelung der Gebiihren — Fiir den gemeinsamen rungen gehoérten: ,,Stipendien fiir alle Begabten, Errichtung von Arbeiterfakultaten,

Kampf der Studenten mit dem revolutiondren Proletariat” fiihrte, stimmten 265 Gleichstellung aller Studierenden ohne Rucksicht auf Staatsangehérigkeit, Natio-

Studenten. An der Berliner Universitat studierten damals iiber 10000 Studenten. nalitat und Religion. Entfernung aller Dozenten, die ihr Amt zu faschistischer

An anderen Hochschulen wird der EinfluB der Kommunisten eher noch geringer
und monarchistischer Propaganda gebrauchen, Verbot der Werbung fir die

3
Technische Nothilfe, Aufhebung der Beschrankung der Rede-, Vereins- und Ver-

gewesen sein.
oth =sammlungsfreiheit an den Hochschulen.

5
Durch ihre konstruktive Politik konnten die Kommunisten ihren EinfluB an den

i iond Weltwirtschaftskrise nN | ¥JIR0ie kenolurionsreSuiden snbeieghing nic eri Situ:

}

Hochschulen erhéhen. An vielen Universitaten bildeten sich Gruppen von sympa-
Mit Beginn der Weltwirtschaftskrise verschlechterte sich die sozialeLage)der thisierenden Studenten, die eng mit den Kostufras zusammenarbeiteten. So z. B.
Masse der Studenten zusehends. Neben der Arbeiterklasse wurden die Mittel- in Berlin die Rote Studentengruppe, die 1928 schon ca. 100 Mitglieder zahlte.
schichten, aus denen sich die Masse der Studenten rekrutierte, besonders hart Die sich verscharfende Lage an den Hochschulen und der wachsende EinfluB
von der Krise betroffen. Viele Studenten konnten von ihren Eltern nicht mehr der Faschisten machte die Bildung ,.einer groBen, auf dem Boden des revolu-
ausreichend unterstiitzt werden. Die Zah! der Werkstudenten wuchs. Gleichzeitig tionaren Klassenkampfes stehenden Studentenorganisation® zur Notwendigkeit.
wurde es immer schwieriger, eine Nebenbeschaftigung zu finden. Auch die Be- Die objektive Méglichkeit dafiir war durch die wachsende Existenzunsicherheit
rufsperspektive der Studenten wurde immer unsicherer. Von den Ingenieuren, groBer Teile der Studenten und den verschérften DeklassierungsprozeB innerhalb
die 1929 die preuBischen TH's verlieBen, fanden drei Viertel keinen ihrer Quali- der Intelligenz im Verlauf der Weltwirtschaftskrise gegeben. Die Existenz einer
fikation entsprechenden Arbeitsplatz.®' Die Zahl der arbeitslosen Akademiker groBen Anzahl von revolutiondren Studentengruppen, die mit der KPD sympathi-
wurde 1931 aufca. 45 000 geschatzt.” sierten, erleichterte die Griindung. Auf Einladung der Berliner Roten Studenten-

28 Baumann/Gebauer, a. a. O., S. 125 ff. 33 Schairer, a. a. O., S. 10.
.

29 Reimann, a. a. O., S. 32. 34 Clara Zetkin, Die Intellektuellenfrage, in: Ausgewahite Werke, Bd. 3, S. 27.
30 Karl Heinz Jahnke, Uber den Widerstandskampf der Berliner Studenten gegen Faschis- 35 W. I. Lenin, a. a. 0., S. 32.

: ] !

mus und imperialistischen Krieg, in: Forschen und Wirken. Festschrift zur 150-Jahr-Feier 36 Bereits auf dem Griindungsparteitag der KPD war die Herausgabe eines Hochschulpro-
der Humboldt-Universitat zu Berlin, Bd. 1, Berlin 1960, S. 549. gramms beschlossen worden. Ein erstes Hochschulprogramm wurde 1924 veréffentlicht.

31 Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 4, Berlin 1966, S. 246. Zitiert nach: Jahnke, a. a. O., S. 548.
32 Schairer, a. a. O., 37 Die Rote Fahne, Nr. 153, 15. 8. 1929, zitiert nach: Reimann, a. a. O,, S. 66.
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gruppe trafen sich im August 1929 Vertreter aller revolutiondren Studentengruppen Ortsgruppen. Unter ihnen war die Rote Studentengruppe Berlin die starkste (350

Deutschlands in Prebelow bei Rheinsberg und konstituierten sich zum ,Reichs- Mitglieder). Das Organ des RFS, ,Der Rote Student", erschien seit November

verband Freisozialistischer Studenten” (RFS).
1930 monatlich im Semester mit einer Auflage von 3000 Stick.

Mit der Griindung der RFS hatte sich zum erstenmaigin der deutschen Geschichte An den einzelnen Hochschulen entfalteten die revolutiondren Studenten eine rege

eine einheitliche Studentenorganisation gebildet, , die aul dem Boden des revo- propagandistische Arbeit. So organisierten sie im Juni/Juli 1930 in Berlin Ver-

lutionaren Kampfes fir den Sozialismus" stand, fir das Bindnis von Arbeiter- anstaliungen zu den Themen: Die Punidion dev Kunst in der Geselischali~, ,Die

kiasse und Intelligenz kémpfte, die ,.Propaganda des Marxismus an den Hoch- Entwicklung des Kapitalismus in RuBland", ,Die sozialistische Stadt und
,Asien

schulen” organisierte und ihre Arbeit in freundschaftlichem Verhaltnis** zu den
in Aufruhr”.** In Frankfurt/M. sprachen auf Veranstaltungen der RSG neben dem

Hochschulgruppen der Kommunistischen Partei lgistete. Grundlage der Politik Reichstagsabgeordneten der KPD Paul Frohlich auch franzésische, italienische

des RFS war die wissenschaftliche Einschatzung der Entwicklungstendenzen,
und schwedische Kommunisten, die den internationalen Charakter des Kampfes

denen die Studentenschaft als Teil der Intelligenz im imperialistischen Stadium gegen die birgerliche Klassenuniversitat deutlich machten. Themen der Veran-

des Kapitalismus unterworfen ist. ,Eine der wesentlichen Aufgaben fiir uns als staltungen der Frankfurter RSG waren u. a.
, Probleme der européischen Arbei-

revolutionare Studentengruppe an den Hochschulen ist es, den objektiv vorhan- terbewegung”, ,Krise der bilrgerlichen Wissenschaft” und ,Sexualelend und Ka-

denen Gegensatz zwischen den unbemittelten kleinbiirgerlichen Studenten und pitalismus (Marxismus und Psychoanalyse)".** Hinzu kamen vielfaltige kulturelle

der GroBbourgeoisie, die den Versuch macht, sich der Intellektuellen zu ver-
Aktivitaten, wie z. B. das von der Berliner RSG unter Mitwirkung von Weinert,

sichern, zu verstarken. Dieser Gegensatz hat in Zusammenhang mit der allge-
Kisch undBrecht veranstaltete Matinee gegen die Kulturreaktion", an dem 1200

meinen Krise des Kapitalismus eine verstarkte Entwicklung gefunden..." Besonen teilnahmen. .

Klar erkannten die revolutiondren Studenten die Funktion des Faschismus.
, Die in BUSA RnSOst: mit der O885/schak eyfreunt dos Neuen Fupiand Sora;

faschistischen Organisationen und die faschistische Ideologie sind das schérfste ny re Rsa Sdisntoiten in jdis |Sowieinion hie Vortiine Sowjstischer
Instrument der Bourgeoisie, um die oppositionellen Strémungen in der Klein- | re chief in Deisehiand. 2uden Schwerpuniion Hell Atuviiditder]isvop

i} bourgeoisie zu paralysieren, die Kleinbirger in der Gefolgschaft der Bourgeoisie utionaren Siudenten, gshbits \denuitanpiagesen, die erschischiering Lerimate:

I zu halten und in die Kampffront gegen die Arbeiter eingliedern zu kénnen. Aus Hlisn ageless Masse des Studenten Ab 1829 begennenidiel Kuliusbilrolatishldie

diesem Grunde missen wir unseren starksten Angriff an den Hochschulen gegen Studisngebilhren 2 Shae ungbestimays Stantiiong 2usshiises fics 2 0 S01

den Faschismus richten".* Die revolutiondren Studenten konnten aber noch nicht perbiligts Mirtagstisshe, RInTS3/enk Diese \Maanah/Ranjzicltont im fice ious

|

alle Fragen des Klassenkampfes richtig beantworten. In bezug auf die Einschatzung ie Yersshihing des Dildungspiiviisgs: gon) on en oushaly derslinversic

der Sozialdemokratie zeigten sich bei den Roten Studentengruppen &hnliche 2Re piso LotiEn GE nur Sifiengenngen Anis
| sektiererische Schwachen wie bei der KPD. Das ungeniigende Differenzierungs-

Berinjundlan paderen jischschuiza adoten So uf Initietive Seigepiund

| vermégen und die falsche Einschatzung der SPD tritt in den Statuten des RFS fics Bsc Semnioussonlisse gegenidigiGebiivenemitivagtilinidis suchiuncrge.

deutlich zutage, wenn als Aufgabe der revolutionaren Studenten angegeben wird, peibseooen pirden,
Co er

die Studenten gegen den National und Sozialfaschismus (zu) mobilisieren™
och dieFortschritte und die erhGhte Aktivitat der revolutiondren Krafte an der

Zeitweise fiihrte die reaktiondre Politik der Sozialdemokratie, die ,in PreuBen Hopheshuls £3ahten]bel eiiemn cntyaus, umn 2ijveitiingsn, dah dis Feschisie:

jenen Kultusminister (stellte). unter dem der Nationalsozialismus im Bildungs- a Masse der Studenten unter ihren EinfluB brachten. Der weitverbreitete Anti-

wesen Uppig gedeihen'*’ durfte, zur Ablehnung der Zusammenarbeit mit sozial- DRILNISTYS, die kisinbiirassiche fisstunitiderimasss ide iStugenteniund jive

demokratischen Studentenorganisationen. Jtiegsiisicrien lieBen die faschistische Propaganda auf fruchtbaren Boden

Durch ihr konsequentes Eintreten fir die Interessen der unbemittelten Studenten
gi

: as . 3

konnten die im RFS zusammengeschlossenen Roten Studentengruppen an Mit- Eroean des RAS gob dea sevsltionien Studsrisn injdisser

Qian uid ESA gisen S/

ge Orientierung. ,Als Hauptaufgaben wurden beschlossen:

Der Il. ReichskongreB des RFS, der vom 28. 2. - 3. 3. 1931 in Berlin tagte, konnte x egenispr des antifaschistischen kiarapiesien deritioensehiissowia dis

eine positive Bilanz ziehen. In Berlin, Kiel, Hamburg, Konigsberg, Leipzig, Dresden,
gang Pine Seuss antifaschistischen Front

Jena, Géttingen, Dessau, Marburg, Frankfurt/M., Bonn, Kéin, Heidelberg, Stuttgart,
2bampt Hiildie hindeimeditiansalSiuientenundiinrglivoniisistunalgsaeniden

Tubingen, Freiburg, Wirzburg, Mittweida, Miinchen und Konstanz bestanden Hapiaishus

38 Statuten des Reichsverbandes freisozialistischer Studenten, abgedruckt in: Reimann, 43 Reimann, a. a. O., S. 83. Die Zahlenangaben Uber die Stérke der RSG sind widersprich-
a a 0.8. 199 f.

lich. So gibt Jahnke, a. a. O., S. 553, die Stérke der Berliner RSG mit 150 Mitgliedern
39 IML, ZPA, PSt. 3/234, Bl. 2 f., zitiert nach Reimann, a. a. O., S. 67. 20 jilie Besamsiaiks) dosh srhiandes] itl benzo.
20 Ebenda.

44 Jahnke, a. a. O., S. 553.

41 Statuten des... a. a. O., S. 199.
45 Paul Kluke, Die Stiftungsuniversitat Frankfurt am Main, 1914-1932, Ffm, 1972, S. 78

42 Resolution des Il. Reichskongresses des RFS, zitiert nach Reimann, a. a. O., S. 86. ung 585.
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3. Systematische marxistisch-leninistische Schulung der Mitglieder der roten ver RepressionsmaBnahmen, wie z. B. der Verhaftung des Vorsitzenden der RSG

Studentengruppen und Propagierung des Marxismus-Leninismus unter den Freiburg, konnten die revolutionaren Studenten einen Gebiihrenstreik organisie-
Studenten*.* ren. Aber es gelang nicht, den Streik auch auf andere Hochschulorte auszudeh-
Der KongreB nahm auch zu

,Fragen des anmPergy Suischen Kampfes der revo- nen. Deshalb muBte er, trotz bedeutender Anfangserfolge, abgebrochen wer-

futionaren Studenten' Stellung. Er verpflichtete die RSG, Aktionen gegen die impe- den.*'
rialistische Unterdriickungspolitik in den Kolonien durchzufiihren und die Be- Auch bei den Studentenparlamentswahlen 1932 konnten die revolutionaren Stu-

freiungsbewegungen materiell und moralisch zu unterstiitzen.” denten durch die klare antifaschistische Ausrichtung ihrer Politik ihre Positionen
Auf den wachsenden EinfluB der revolutiondren Studenten reagierten die Univer- verbessern. So z. B. in Miinchen, wo ihr Wahlaufruf Forderungen enthielt wie
sitétsbirokratien und die faschistischen Organisationen mit zunehmender Verfol- .gegen kapitalistisch-nationalistischen Kurs an der Hochschule, gegen Wehrsport
gung und Terror. 1930 wurde die RSG Miinchen verboten, 1931 die Wiirzburger und Arbeitsdienstpflicht..., gegen Vertreibung linksgerichteter Professoren und

Gruppe. Uberfélle von faschistischen Schlagertrupps auf Flugblattverteiler waren Studierender, gegen einseitiges Verbot linksgerichteter Studentenorganisationen
an der Tagesordnung. In Miinchen und Freiburg wurden revolutionére Studenten, und Astalisten, gegen Férderung antisemitischer Umtriebe, ...

fiir Unentgeltlich-
die antimilitaristische Flugblatter verteilten, wegen angeblichem ,Hochverrat" keit des Studiums und Sicherstellung des Lebensunterhalts minderbemittelter
verhaftet. In den meisten Fillen stand die Universitatsspitze hinter den faschisti- Studierender, fiir Gebihrenstaffelung entsprechend den Einkommensverhaltnis-
schen Banden. Nachdem z. B. in Berlin am 29. Juni 1931 Faschisten Mitglieder der sen, ... fir Verhinderung nationalsozialistischer Propaganda des AStA ..."** Die
RSG blutig geschlagen hatten, wurden nicht etwa die faschistischen Schlager revolutionaren Studenten konnten ihren EinfluB bis 1933 kontinuierlich erhdhen.
bestraft, sondern der Vorsitzende der RSG, und der Vorsitzende der Hochschul- Es gelang ihnen aber nicht, einen ,,breiten Einbruch in die Front der akademischen

gruppe der KPD muBte die Universitat verlassen.* Gefolgschaft der Nazis und anderer reaktionarer Studentenorganisationen"* zu

Die revolutiondren Studenten lieBen sich durch diesen Terror nicht einschiich- erzielen. Nach der Aufrichtung der faschistischen Diktatur in Deutschland setzte
tern. Uberall traten sie als initierende Krafte im antifaschistischen Kampf auf. auch an der Universitat eine wahre Hexenjagd auf Kommunisten und andere
Konsequent orientierten sie auf den gemeinsamen Kampf der antifaschistischen Demokraten ein. Diejenigen Studenten, deren Mitgliedschaft in der KPD oder der

i
Studenten. ,,In dieser Situation der sich zuspitzenden sozialen Konflikte und der RSG bekannt war, wurden von den Hochschulen verwiesen. Die an der Universitat

|
wachsenden Gefahr des faschistischen Terrors rufen wir zu einer Mobilisierung verbleiben konnten, setzten ihren Kampf illegal fort.**

ir
| aller antifaschistischen Studenten auf... Uber alles Trennende hinweg gilt es,

die aktive antifaschistische Einheitsfront zu organisieren."* lll. Der WeltkongreB der Studenten Dezember 1934
Dal es nicht im gréBeren Ausiiah Zum gemeinsansn, kandein von kommunise- Der Aufschwung der revolutionaren Studentenbewegung in den hochentwickeltenschen und sozialdemokratischen Studenten kam, dafiir tragt in erster Linie die

Kapitalisti .. . J . i

| Ae . a apitalistischen Landern nach der Errichtung der faschistischen Diktatur in
Flhrung des Sozialistischen Studentenbundes die Verantwortung, die alle An-

Sn
" Lo

|
| N A

’ Deutschland zeigte, daB die Bindung der Masse der Studenten an die Bourgeoisiegebote der Roten Studentengruppen fiir den gemeinsamen antifaschistischen Kampf ; . ] y . ©
t

1 ! A R |
durchaus keine Naturgesetzlichkeit war. Die Praxis des Faschismus hatte bewie-ablehnte. Dieses kapitulantenhafte Verhalten blieb nicht ohne Auswirkungen auf x . OE .

5 ae, I
sen, daB er nicht in der Lage war, die Situation der Studenten zu verbessern. Imdie Mitglieder des Sozialistischen Studentenbundes (S. St). Immer mehr von 3 N

|

ihnen erkannten, daB einzig die KPD und di it ih bund RSG k
Gegenteil. Bedeutende Wissenschaftier wurden aus Deutschland vertrieben, Stu-

a aiden dion 3 on . dp fotpri oe br) denten, die fir ihre Interessen eintraten, blutig verfolgt. Die Zahl der Studierenden
pt geg ismus suhiien, lraten die Gruppen Heidelberg, sank, der Numerus clausus wurde verscharft.*®

Bonn, Kéin und Breslau des S. St. geschlossen in die Roten Studentengruppen
N

LL ue

ber. Auch an anderen Universitaten, wie in Berlin und Dresden, kam es zu
In Amerika, England und Frankreich —~ um nur einige Lander zu nennen — erkann-

gréBeren Ubertritten.® ten immer mehr Studenten, daB ihr Kampf gegen die Verschlechterung ihrer Stu-

Die revolutiondren Studenten konnten iberall dort, wo sie offensiv gegen den dienbedingungen und fiir die Sicherung ihrer spateren beruflichen Existenz nur

Faschismus auftraten und fir die Interessen der unbemittelten Studenten kampf-
jmBindnisigitdem revolutiondren Proletariat erfolgreich sein konnte.

,Die Stu-

ten, Erfolge erzielen. denten suchen neue Wege. Hell und wegweisend leuchtet das Biindnis der kali-

So in Freiburg, wo die RSG durch ihr kampferisches Eintreten gegen die Gebiih- fornischen Studentenschaftmit dem Proletariat. Sie lehnten es nicht nur ab, den
renerhdhungen 1931 MasseneinfluB gewann. Ihre Protestveranstaltungen waren

Streik der Arbeiter von San Franzisko zu brechen, sondern steliten zahlreiche,
durchschnittlich von dreihundert bis vierhundert Studenten besucht. Trotz massi- tapfere Kontingente der Massenstreikposten. Eine Studentenschaft hat die Uni-

46 Reimann, a. a. O., S. 88.
:

51 Reimann, a. a. O., S. 103 ff.
47 Ebenda. 52 Reimann, a. a. O., S. 124, zitiert nach
48 Jahnke, a. a. O., S. 554. 53 Reimann, a. a. O., S. 144.
49 Aufruf der Berliner RSG zu Anfang des Wintersemesters 1931/32, zitiert nach: Jahnke, 54 Vgl. dazu Jahnke, S. 557 ff. und Reimann, S. 147 ff.

a. a. O., S. 555. 55 A. Robert, Zur Lage an den deutschen Hochschulen, in: Rundschau iiber Politik, Wirt-
50 Jahnke, a. a. O., S. 555 und Reimann, a. a. O., S. 94 ff. schaft und Arbeiterbewegung, 1934, Nr. 56, S. 2494 f.
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STUDENTEN IN DER WEIMARER REPUBLIK

versitatsbehdrden durch ihr tapferes Eingreifen in Streiks auf der Seite der Arbei- Um ihre Interessen vertreten zu konnen, brauchen die Studenten die Freiheit der
terklasse gezwungen, den Studierenden die Beteiligung an Wirtschaftskdmpfen zu politischen und gewerkschaftlichen Betatigung, die Méglichkeit, auf die Entschei-
verbieten und ihnen die Entfernung von der Hochschule anzudrohen. Dazu ist der dungen, die ihre eigene Lage betreffen, EinfluB zu nehmen. Deshalb trat der Welt-
Rektor der Universitat Oxford ... gezwungen wordgy. In Kanada und in Frank- kongreB fiir die Erhaltung und Erweiterung der demokratischen Rechte und fir
reich kam es zu breiten Streikbewegungen der”Studenten gegen Gebiihren- die Mitbestimmung der Studenten ein. ,Wir Studenten verkiinden unseren Willen,
erhéhungen.” unsere Rechte und Freiheiten zu verteidigen und fiir deren Verbesserung zu |
Diese Studenten hatten erkannt: nur die Arbeiterklasse hat ein Interesse am unge- kampfen. Wir verlangen Meinungsfreiheit fiir fortschrittliche Professoren, wir ver-

|hinderten wissenschaftlichen Fortschritt. Der Aufschwung von Wissenschaft und langen Teilnahme an der Verwaltung..., an der Verteilung der Stipendien und
Technik in der Sowjetunion, die groBzugige Férderung, die die Studenten dort wenden uns gegen die Regierungskontrolle liber die studentischen Organisatio- |

erhielten, zeigte deutlich, daB die Ursachen fir die Arbeitslosigkeit unter der nen."
Intelligenz und fir die Verscharfung der Studienbedingungen im kapitalistischen Arbeiterklasse und Studenten haben ein gemeinsames Interesse an der freien

System liegen. Entwicklung von Wissenschaft und Forschung, am Ausbau des Bildungswesens.
Um den Kampf der Studenten in den verschiedenen Léndern zu organisieren und Deshalb die Forderung: ,Wir kdmpfen fur die Erhohung der Aufwendungen far
zu vereinheitlichen, fand im Dezember 1934 in Brussel auf Initiative der kommu- das Schulwesen. Wir verlangen die Errichtung neuer Schulen und Laboratorien,
nistischen Studenten ein ,WeltkongreB der Studenten gegen Krieg und Faschis- die Erhdhung von Stipendien, die unentgeltiiche Freigabe von Arbeitsraumen, Bib-
mus" statt. An dem KongreB nahmen neben kommunistischen auch sozialistische, liotheken, Versammlungsrdaumen usw. fiir die Studenten. Wir kémpfen gegen jeden
pazifistische, republikanische und christliche Studentenorganisationen teil. Sie Numerusclausus..."
hatten erkannt, daB der Kampf fiir ihre Interessen gemeinsames Handeln erfor- Freilich kostet das Geld. Die nétigen Finanzmittel waren aber leicht aufzuspuren.
derlich machte. Deshalb stellten sie an den KongreB die Aufgabe, ,.ein gemein- Wir verlangen, daB alle Kredite zur Realisierung dieser Forderungen aus den
sames Programm und einen gemeinsamen Plan fiir den Kampf gegen Militarisie- Kriegs- und Polizeibudgets genommen werden." Der KongreB setzte sich auBer-

|
rung und Ristungen, gegen die faschistische Reaktion, fiir unsere (der Studenten, dem fiir so wichtige Forderungen wie Ausbau des Gesundheitswesens, gleiche

l
d. Verf.) sozialen Forderungen, fiir eine neue soziale Ordnung, in der nicht Kaser- Rechte fiir auslandische Studenten und unentgeltliche Krankenversicherung fiir

I nen und Konzentrationslager, sondern Wissenschaft, Volksbildung, kultureller Studenten ein.

| Fortschritt und Freiheit herrschen™, auszuarbeiten.* Die Proklamation schloB mit dem Bekenntnis zum gemeinsamen Kampf von Ar-
Die Dokumente des Kongresses, sein ,Manifest’ und die ,Proklamation der beitern und Studenten: ,Es lebe der gemeinsame Kampf der Studenten im Biind-
Rechte der studierenden Jugend" sind das erste umfassende Programm fir das nis mit den arbeitenden Massen, fiir die Verteidigung des Friedens und der Frei-

|
gemeinsame Handeln der Studenten, daB von den gemeinsamen Interessen von heit, fiir den Fortschritt und die Kultur."

| Arbeiterklasse und Studenten ausgeht und dessen Forderungen nicht nur von Mit der ,Proklamation der Rechte der studierenden Jugend" hatten die fort-
\

Sozialisten, sondern auch von Studenten mit anderen weltanschaulichen Auffas- schrittlichen Studenten ein umfassendes Kampfprogramm entwickelt, das in sei-

sungen unterstitzt und aktiv mitgetragen werden kénnen. nen Hauptpunkten auch heute noch Aktualitat besitzt. Deshalb finden sich die
Gemeinsam war und ist den Studenten das Interesse an der Erhaltung des Frie- wesentlichen Forderungen der Proklamation wieder im ,,Programm fiir das gemein-
dens. Gemeinsam unterstitzten sie die Friedenspolitik der Sowjetunion. , In der same Handeln der Studenten' des MSB Spartakus.
Sowjetunion erblicken wir einen gewaltigen Friedensfaktor, einen Vorkampfer fir
volle Abristung, fiir Verbriderung der Vélker liber alle Grenzen hinweg."*’ Kon- eSSE —
sequent traten sie gegen Kriegsforschung und Vernichtungswissenschaft auf. ,Wir
entlarven vor der Offentlichkeit die Laboratorien, wo man den Krieg vorbereitet Programm
(Chemie, Bakteriologie, Flugwesen)." ,Wir wollen, daB die wissenschaftlichen Un- fiir das gemeinsame Handeln der Studenten
tersuchungen die potentiellen Fahigkeiten der Menschheit entwickeln und die Fiir die eigenen Interessenkémpfen —

Naturkréfte nicht zur Erschaffung raffinierter Mittel der Zerstérung und des Todes mit der Arbeiterklasse verbiinden
verwandt werden."

Einsenden an: MSB Spartakus 53 Bonn1 Postfach

57Aver.Dov.Kampt dorSnudanten.tar Tre’ wiradaichen Foréarungen, in: Rund-
HOCNSCUIErr

58 at. Nr. 8) Sonos by dem WeltkongreB der Studenten am 29. Dezember Ichbestelle sm Exemplare des Nemo
i aa

1934, in: Rundschau..., 1935, Nr. 1, S. 43.
i } 1 h

Studentenaktionsprogrammes zum ANSONIIL iiss
>iia orTas At ey Tae core Seas Preis von mindestens 50 Pfennig BT——

Nr. 2, S. 112/113.
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INTELLIGENZ IN DER SU fi

Stepan Mokschin heitliche, politisch und moralisch geschlossene Schicht von Vertretern der gei-
stigen Arbeit herausgebildet.
Unmittelbar nach der Revolution in RuBland stand vor der Kommunistischen Partei

. - . aa und ihrem Fihrer Lenin die kulturelle Aufgabe des Kommunismus, namlich gesell-Die Intelligenz in der sowjetiscifen Gesellschaft schaftliche Verhaltnisse fir die freie Entwicklung des geistigen Schaffens und die

allseitige Vervollkommnung der menschlichen Personlichkeit und deren schép-
.Intelligenz..." Die einen birgerlichen Wissenschaftler verstehen unter diesem ferische Tatigkeit zu schaffen. Dieses groBe Ziel erforderte, die Kultur und die

Begriff Intellektuelle, die gewandte Feder fiihren oder Rednertalent besitzen, nach menschliche Persénlichkeit von der Ausbeutung zu befreien, die das Wissen zum

Ansicht der anderen umfaBt er alle jene, welche Kultur schaffen, verbreiten und Monopol der Bourgeoisie und der Gutsbesitzer gemacht hatte. Dazu war weiter
verwenden. Andere wieder betrachten die Intelligénz als eine Gruppe von Men- nétig, die Errungenschaften der Kultur dafiir einzusetzen, die Macht des Menschen

schen, die dazu berufen ist, die Organisation bei der Verdrangung der herrschen- ber die Natur zu erhdhen und die Kiuft zu iberbriicken, die in der antagonis-
den Klasse der modernen Gesellschaft zu Ubernehmen und sozialer Trager der tischen Klassengesellschaft die breiten Schichten der Werktatigen von der Kultur

zukiinftigen kiassenlosen Gesellschaft zu sein. trennte.

Was stellt nun die Intelligenz vom Standpunkt der marxistisch-leninistischen Lehre Von der Tribiine des 3. Gesamtrussischen Sowjetkongresses im Januar 1918,

dar? Sowjetische Forscher definieren die Intelligenz als soziale Gruppe, als eine der die historische ,Deklaration der Rechte des Werktatigen und ausgebeuteten
Schicht von Menschen, die sich berufsmaBig mit qualifizierter geistiger Arbeit Volkes" bestatigte, verkiindete Lenin:

,Jetzt... werden alle Wunder der Technik,

beschaftigt, die Fach-, Hoch- bzw. Oberschulbildung erfordert. Fir die tberwie- alle Errungenschaften der Kultur zum Gemeingut des Volkes, und von jetzt an

gende Mehrheit der Intelligenz ist geistige Arbeit ein Beruf auf Lebenszeit und wird das menschliche Denken, der menschliche Genius niemals mehr ein Mittel

Hauptquelle ihres Lebensunterhaltes. der Gewalt, ein Mittel der Ausbeutung sein."

Wie aus dem Sinn der marxistisch-leninistischen Lehre hervorgeht, ist die Intelli- In diesen Worten liegt die grundlegende, programmatische Idee der kommuni-
genz eine soziale Schicht, die sich vornehmlich den herrschenden Klassen an-

stischen Partei auf kulturellem Gebiet: Die Kultur muB das wahre Gemeingut

schlieBt. des Volkes werden, alle sozialen Barrieren bei der Entwicklung des kulturellen

| i | Lo

Fortschritts miissen aus dem Wege gerdumt werden, und fir das wirkliche und
| Lenin hat mehrmals betont, daB die Intelligenz nie eine selbsténdige Klasse war allseitige Aufbliihen von Wissenschaft und Kunst, fiir eine vielfaltige intellektuelle

und das auch nicht sein kann; sie ist keine politische Kraft, die die Welt umge- und moralische Entfaltung der menschlichen Persénlichkeit muB freie Bahn ge-
stalten kann, denn dazu waren und sind nur die groBen fortschrittlichen Klassen schaffen werden.
in der Lage. Gleichzeitig schrieb Lenin zur Rolle und Stellung der Intelligenz im Die Leninsche Kulturpolitik, durch Realismus und Weitsichtigkeit gekennzeichnet,
Leben der Gesellschaft, daB die ,Intelligenz gerade darum Intelligenz heift, weil stellte die Partei und die Arbeiterklasse vor die auBerst wichtige Aufgabe, alle
sie die Entwicklung der Kiasseninteressen und der politischen Gruppierungen kulturellen und wissenschaftlichen Errungenschaften aus der Vergangenheit aus-
in der ganzen Gesellschaft am bewuBtesten, am entschiedensten und am genau- zuwerten und in diesem Zusammenhang die alte biirgerliche Intelligenz mit ihren
esten widerspiegelt und zum Ausdruck bringt".! Erfahrungen und Kenntnissen fiir den sozialistischen Aufbau heranzuziehen. Die

|
Das soziale Wesen und die Rolle der Intelligenz hidngen davon ab, in welcher Kompliziertheit und Scharfe dieses Problems war dadurch bedingt, daB das Kréafte-

Gesellschaft sie wirkt, welche gesellschaftlichen Verhéltnisse herrschen und den verhaltnis zwischen Revolution und Konterrevolution auf dem Gebiet der Kultur

Interessen welcher Klassen sie dient. Unter dem Sozialismus, wo sich neue gesell- zeitweilig nicht zugunsten des siegreichen Proletariats ausfiel.
schaftliche Verhéltnisse, Beziehungen der Freundschaft und Kameradschaft durch- Die besiegte Bourgeoisie war auf kulturellem Gebiet den Arbeitern und Bauern

gesetzt haben, entstand eine giinstige Atmosphére fir die Arbeit der Intelligenz. hoch iiberlegen. Ein Teil der alten Intelligenz stand der Sowjetmacht feindlich
Jeder Vertreter der geistigen Arbeit weiB, daB die Gesellschaft seine Tatigkeit gegeniiber. Manche Arbeiter und Kommunisten, die in ,linken" Radikalismus ver-

braucht und gebihrend schatzt. Ihre Arbeit in den Dienst des Volkes zu stellen, fallen waren, hatten ihrerseits Vorbehalte gegen die Intelligenz. Nicht zuféllig
darinsiehtdie sowjetische Intelligenz ihre Berufung und ihre Pflicht. nannte Lenin den Einsatz biirgerlicher Spezialisten — so wurde die Intelligenz

damals genannt — eines der schwersten Probleme.

Auf der Seite der Revolution In dem von der kommunistischen Partei ausgearbeiteten Programm der Formie-

| , | a. } | rung einer neuen sozialistischen Intelligenz war erstens vorgesehen, alte Fach-
Die sowjetische intslligenzhatsich in ihrer Gesamtheit vorallemals Ergebnis krafte in den sozialistischen Aufbau einzubeziehen und in diesem ProzeB umzu-
deg Okicbsrisvoiution gad de Ervichiung der Dilceiul gigs Arbelietkiasse, bei erziehen und zweitens, neue Kader der Intelligenz, vorwiegend aus dem Arbeiter-
der Entwicklung und der Festigung der sozialistischen Gesellschaft als eine ein- und Bauernmilieu, heranzubilden.

1 W. |. Lenin, Gesammelte Werke, Band 7, S. 343 (russ.) 2 W. I. Lenin, Gesammelte Werke, Band 35, S. 289 (russ.)
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MOKSCHIN INTELLIGENZ IN DER SU

Die proletarische Intelligenz, deren Zahi nicht groB war, half aktiv von den ersten Das war ein Kampf nicht gegen, sondern fir die Intelligenz. Sein Ziel war, feind-

Tagen der Oktoberrevolution an bei der Organisation der Verwaltung der Sowjet- liche Elemente niederzuwerfen, Loyale heranzuziehen und schwankende Kreise

republik. Das sieht man am Beispiel der Bildung der neuen Machtorgane, des zu spalten und zu gewinnen. Lenin hat mehrmals unterstrichen, daB die birger-
Rates der Volkskommissare. Das KommissariatfiBildungswesen, dem alle wis- liche Intelligenz nicht mit Gewalt in den sozialistischen Aufbau einbezogen werden

senschaftlichen und kiinstlerischen Institutionen des Landes unterstanden, leitete kann, daB es ,unmdglich ist, eine ganze Schicht mit dem Stock zur Arbeit zu

ein hervorragender Vertreter der russischen Kultur, ein Mann von seltener enzy- zwingen"? Man kann sie durch groBangelegte Wirtschaftsplane, taktvolles

klopéadischer Bildung, der bekannte Kunst-Experte, Anatoli Lunatscharski. Leiter Verhalten, giinstige Arbeits- und Lebensbedingungen, hohe Entlohnung und Pré-

des Kommissariats fiir Sozialwesen war Alexandra Kollontaj, eine hochgebildete mierung fir besondere Leistungen gewinnen.
Politikerin. Spéater war sie die erste Frau der Welt im Rang eines Botschafters. Eine besonders groBe Wirkung auf die Intelligenz hatte der von der Sowjetre-
Der namhafte russische Ingenieur Leonid Krassin leitete das Kommissariat fur gierung ausgearbeitete grandiose Plan zur Elektrifizierung des Landes, fiir die

AuBenhandel, und Volkskommissar fiir Gesundheitswesen wurde der ehemalige Entwicklung der Produktivkrafte, die Schaffung der wirtschaftlichen Grundlagen
Landarzt Nikolai Semaschko. Der beriihmte russische Diplomat Georgi Tschit- einer neuen Gesellschaft und die Durchfihrung der Kulturrevolution. Selbst in

{ scherin stellte sich in den Dienst des Sowjetstaates und leitete bald das Kommis- den schweren Jahren des Birgerkrieges und der ausléandischen Intervention

sariat fiir auswartige Angelegenheiten. An der Leitung des Obersten Rates fir konnte die Sowjetregierung Mittel aufbringen, um bedeutende wissenschaftliche

Volkswirtschaft beteiligten sich der hervorragende russische Ingenieur Gleb Expeditionen zur Erkundurj der Bodenschatze zu organisieren, um wichtige tech-

Krshishanowski, der Geologe Iwan Gubkin, die Professoren Graftio, Winter, Krug nische Objekte, beispielsweise ein Radiumwerk und ein leistungsstarkes Radio-

und viele andere. laboratorium zu bauen, um die Tatigkeit der Atomkommission zu finanzieren, die

Selbst biirgerliche Zeitungen stellten damals fest, daB die bolschewistische Partei sich mit Untersuchungen der Struktur des Atomkerns befaBte, um neue For-

ihre erste Sowjetregierung aus Persdnlichkeiten gebildet habe, die mehr wissen- schungszentren einzurichten, solche wie das Physikalisch-Technische Institut in

schaftliche Werke fiir sich verbuchen kénnen als manche eruopdische Profes- Petrograd, wo unter der Leitung von Akademiemitglied Joffe junge Physiker her-

soren. Der Zweite SowjetkongreB der Arbeiter-, Bauern- und Soldatendeputierten angebildet wurden, oder das Zentrale Institut fiir Aerodynamik, dessen Leiter

bestatigte Lenin als Vorsitzenden der Sowjetregierung. Professor Shukowski war und in dem an Problemen des Flugzeugbaus gearbeitet
i Anatoli Lunatscharski nannte sich einmal einen Intellektuellen unter den Bolsche- wide.
i wiki und einen Bolschewiken unter den Intellektuellen. Diese Worte haben auch Inder festen Einheit von Intelligenz, Arbeiterklasse und werktéatiger Bauernschaft

fiir viele weitere Vertreter der russischen Kultur Giltigkeit, die die Oktoberrevo- sah die Kommunistische Partei das Unterpfand fiir die praktische Verwirklichung

lution unterstiitzt und an den sozialistischen Umgestaltungen aktiv teilgenommen
des Bindnisses von Wissenschaft und Arbeit, von dem schon Marx getraumt

haben. Dem Aufruf der Sowjetregierung, mit dem Volk zu arbeiten und bei der hat. Lenin wandte sich entschieden dagegen, die Intelligenz den Arbeitern und

| groBen Sache des Aufbaues eines neuen Lebens mitzuwirken, folgten viele Bauern gegeniiberzustellen und jede Intelligenz mit den ausbeuterischen Ele-

Vertreter der demokratischen Intelligenz.
menten gleichzusetzen.

] ] }

Zu Beginn der Revolution waren es aber noch wenige. Ein Teil der russischen og 26 dor Parte! cd ponfidenlparteipdemising slesyschiel paling
Intelligenz, die die Oktoberrevolution nicht verstand oder in der alten Welttiefe DE neMasiello ver pope Hd
Wurzeln geschlagen hat, verlieB RuBland. Das waren unter anderen die nahm- wirkun und die Uberzeu ung der Intelli > hk dsch oo h

ig
y

haften russischen Schriftsteller Iwan Bunin, Alexander Kuprin, Alexej Tolstoi und
2

.

ung f 'genz Vie wl schetllic e Kritik

Akademiemitglied Alexander Benua. Ein Teil von ihnen, die einen wie Alexej nd uvsieghars zguments) Doszs feyBartel betonts iniseinsniiZeschivy

Tolstoi und lija Ehrenburg friiher, andere wieder wie Alexander Kuprin spéter,
abe cis Polkgud dorm Senet Seinsohinosisuosn Lisstaurgvornily ahrelises.

haben erkannt, auf wessen Seite die Wahrheit ist und wem die Zukunft gehort. gor Li Poi gegesns si Eanes oizicherisohe Eedeviunglesienotivena

Sie kehrten nach RuBland zuriick. Nach einigen Schwenkungen stellten sich
Sis sieiy oh jhisiiagslogischiellberiedenne dst

solche beriihmten Vertreter der wissenschaftlichen Intelligenz wie der Physiologe Immer breitere Massen der Intelligenz konnten sich allmahlich vergewissern, daB

und Nobelpreistrager Iwan Pawlow, der Physiker Wladimir Steklow, wie die Che- die Arbeiterklasse die Kultur der Vergangenheit hoch zu schatzen weiB, und

miker Dmitri Prjanischnikow, Nikolai Selinski und Wladimir Wernadski auf die den weiteren kulturellen Aufschwung erstrebt, anderten ihr Verhalten zur Sowjet-
Seite der Bolschewiki.

macht und arbeiteten aktiv am sozialistischen Aufbau mit.

Die KPdSU hat eine Zusammenarbeit der Mehrheit der alten Intelligenz mit ande-

Nicht gegen, sondern fiir die Intelligenz
ren Gruppen von Werktatigen durch ihre Gleichstellung mit der Arbeiterklasse

} i h

und der Bauernschaft in deren Verhéltnissen zu den Produktionsmitteln, durch
Eine unschétzbare, man kann sagen entscheidende Rolle bei der Heranziehung ihre Gewinnung fir die sozialen Ideale und die gewaltigen MaBstibe des wirt-
biirgerlicher Spezialisten zur sozialen Umgestaltung RuBlands spielte das Lenin-

sche Programm des kulturellen Aufbaus. 3 W. I. Lenin, Gesammelte Werke, Band 38, S. 167 (russ.)

x
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I | schaftlichen und kulturellen Aufbaus erreicht. Gleichzeitig wurde eine weitere Die sowjetische Intelligenz hat als soziale Schicht eine recht komplizierte innnere
| Aufgabe gelost. Es wurde eine neue Volksintelligenz aus den Kreisen der Arbeiter Struktur. lhre wichtigsten Gruppen sind: die wissenschaftlich-technische Intelli-
| und Bauern herangebildet, die im sozialistischen Sinne erzogen wurde. genz, Intelligenz auf dem Lande, Wissenschaftler und Kulturschaffende.

|

Die Rolle und der Platz der Intelligenz in dersoz soon Gesellschaft Wissenschattlich-technische Intelligenz

Bis Mitte der 30er Jahre wuchs in der Sowjetunion im groBen und ganzen eine Unter der Sowjetmacht hat sich diese Gruppe nicht nur quantitativ vergroBert,
neue Intelligenz heran, die die Reste der alten Intelligenz in sich aufnahm und zu sondern auch qualitativ verandert. Besonders rasch steigt die Zah! der Wissen-
einer sozialen Gruppe der sozialistischen Gesellschaft wurde, die aus befreunde- schaftler, des qualifiziertesten Teils der Intelligenz. Im Jahre 1913 gab es in RuB-
ten Klassen besteht, die auf der festen Einheit der wirtschaftlichen, sozialen, politi- land 11 600 Wissenschaftler, 1940 98 300 und 1972 waren es 1 056 000. Das ist ein
schen und ideologischen Interessen, auf der gemeinsamen Interessiertheit am Viertel aller Wissenschaftler der Welt.
Aufbau des Kommunismus basiert.

.
Ingenieure, Techniker und Wissenschattler spielen bei der Schaffung der materiel-

Die sowjetische Intelligenz ist aus dem Volk hervorgegangen, und ihre Grund- len Werte der Gesellschaft eine wichtige Rolle. Die Weiterentwicklung der wissen-
interessen stimmen mit denen der Arbeiter und Bauern restlos Uberein. Ebenso schaftlich-technischen Revolution und die Verstarkung ihrer Einwirkung auf das
wie die Arbeiterklasse und die Bauernschaft ist die Intelligenz aneiner méglichst Leben der Gesellschaft bringen wesentliche Wandlungen auch in der Struktur
schnellen Entwicklung der Produktivkrafte, an der Festigung der sozialistischen dieser Gruppe der Intelligenz mit sich. Ein Viertel der Spezialisten arbeitet heute
Gesellschaftsordnung und deren Hinlberwachsen in die kommunistischeGesell- in der Industrie, wobei die fiihrenden Zweige das groBte Wachstum aufweisen.

NL aden. Disze Auigase srigidani. in| einsial impr LEsiere
Bis Ende 1972erreichte die Zahl der Diplom-Ingenieure in der UdSSR 2 820 000

Von der Erhéhung der Rolle der geistigen Arbeit zeugen folgende Fakten. Im gegenuiber den 990 000 in den USA.

Jahre 1926 haben sich in der UdJSSR weniger als 3 Millionen Berufstatige vornehm- In der wissenschaftlich-technischen Revolution steigt der Anteil der Forschungs-
lich mit geistiger Arbeit beschaftigt, im Jahre 1959 waren es bereits etwa 20 Mil- und Konstruktionsarbeit. Die Wissenschaft wird immer mehr zu einer unmittel-i lionen, und Anfang 1973 etwa 33 Millionen." baren Produktivkraft der Gesellschaft, zu einem besonderen Produktionszweig, in

| Bis 1972 hat die Zahl der allein in der Volkswirtschaft Beschaftigten mit Hoch- dem sich der groBte Teil der Wissenschaftler und Ingenieure konzentriert.
I und Fachschulbildung 19 Millionen erreicht. Das ist 94mal soviel wie im vorrevo- Die Beziehungen zwischen der wissenschaftlich-technischen Intelligenz und der

lutiondren RuBland. Etwa 60 Prozent dieser Spezialisten sind Frauen, ihre Zahl Arbeiterklasse werden durch die gemeinsamen Interessen, die gemeinsame Ideo-
| hat sich in den letzten zehn Jahren beinahe verdoppelt. logie, die gemeinsamen Ziele und Aufgaben beim Aufbau des Kommunismus be-
| Die sozialistische Intelligenz hat keine ékonomischen Interessen, die von denen stimmt. Die Spezialisten sind keinesfalls bestrebt, die gesamte geistige TatigkeitI des Volkes abweichen, und sie unterscheidet sich von den anderen sozialen zu ,monopolisieren". Im Gegenteil, sie setzen alles daran, den Bildungsgrad und

Schichten nur durch ihre Rolle in der gesellschatftlichen Arbeitsteilung, das heiBt die Qualifikation der Arbeiter zu erhdhen. Dadurch verandern sich Struktur und
durch ihre Qualifikation, ihren Bildungsgrad und dadurch, daB sie vor allem intel- Lebensweise der Arbeiterklasse. Es entstehen neue Berufe, die mit der Voll-
lektuelle und organisatorische Funktionen ausiibt. Gerade der Charakter der Ar- mechanisierung und der Automation der Produktion zusammenhéngen sowie auch
beit ist ein Kriterium der Unterschiede zwischen den vorwiegend mit kérperlicher damit, daB der Anteil der schweren kérperlichen Arbeit zuriickgeht.
frost,bescharigien gbsitern undjBalsmisinerssitsiund den eitisternderlost; Die wissenschaftlich-technische Intelligenz geht zahlenmaBig nach wie vor beson-Stigeniatgken SRdsrorsIs . n . 5

ders aus der Arbeiterklasse hervor. Zugleich wird der allgemeine Bildungsgrad derlisrdings gibt es jedssmal, wenn Sine Grenze gszogen ir, gewisse isash Arbeiter als wichtiges Element und als Ausgangspunkt der Hebung ihrer allgemei-ten, Miunter VSiiischiesion fin jetirsren Feiris034 geisticellung kbrpssichs nen und Arbeitskultur immer mehr erhoht. Die Zahl der Arbeiter mit abgeschlosse-Arbeit Gera eng, dab man nurSchien ynterscheiden kans, peichsgevon Soni, ner Zehnklassenschulbildung hat sich von 1939 bis 1970 auf mehr als das 30fachenierend ist. Noch schwieriger ist es, eine Grenze im Bereich der geistigen Arbeit erhoht.
zu ziehen.
Je nach der Entwicklung der Produktivkrafte werden die sozialen Grenzen immer Vollkommen deutlich wird der aktive ProzeB der Bildung ganzer Schichten der

bedingter, da die kérperliche Arbeit immer mehr intellektuellen Inhalt annimmt, Arbeiterklasse, die in ihrem Wissen sowie im Charakter der Arbeit den Vertretern
wahrend wenig qualifizierte Arbeit, sowohl die geistige als auch die kérperliche, der Intelligenz nahekommen. Geistige Tatigkeit nimmt in der Produktionsarbeit
allmahlich verschwinden. Vorlaufig aber sind die Klassenunterschiede noch nicht der Arbeiterklasse einen immer breiteren Raum ein. Das immer méchtiger und
iiberwunden, sie bestehen weiter, und damit muB gerechnet werden. fester werdende Biindnis von Wissenschaft und Produktionstétigkeit bei der fiih-

renden Rolle der Arbeiterklasse ist die soziale Basis und die Stirke des soziali-
4 Siehe auch im weiteren ,,UdSSR in Zahlen im Jahre 1972", S. 17, 63 (russ.) stischen Aufbaus.
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Die Intelligenz auf dem Lande keit eines freien Schaffens fir das Wohl ihres Volkes, im Interesse des Friedens
a

und des Fortschritts. Vor dem 1. Januar 1971 vereinten diese Verbande mehr als
Das ist die jiingste und am schnellsten wachsende Gruppe der sowjetischen Intel- 7000 Schriftsteller, etwa 50000 Journalisten, mehr als 13000 Kunstmaler, 1700
ligenz. Als soziale Gruppe umfaBt sie Spezialisten_mit Hoch- und Fachschulbil-

Komponisten und 4600 Filmschaffende.
dung, die berufsméBig geistige Arbeit in der Agfrproduktion und demgesell- Die Entwicklung geistiger Voraussetzungen des Kommunismus fiihrt objektiv zum
schaftlichen Leben auf dem Lande verrichten. Sie sind Agronomen, Ingenieure, Wachstum der Zah! und des Anteils der Wissenschaftier und Kulturschaffenden.
Zootechniker, Okonomen usw. Ein Teil der Intelligenz ist in Betrieben und in Im Zusammenhang mit der &uBerst breiten Entwicklung des Bildungs- und Ge-
staatlichen Agrarwirtschaften, den Sowchosen beschaftigt, ein anderer Teil in sundheitswesens und der Kultur wird sich die Zahl der in diesen und anderen
Kolchosen, den genossenschaftlichen GroBbetrieben. Aber sowohl fiir die einen nichtproduktiven Spharen Beschaftigten bis 1980 fast verdreifachen.
als auch fiir die anderenbildetdiegesellschaftliche Produktion die Grundlage des

GroBe Wandlungen haben sich in der Standortverteilung und der nationalen Zu-materiellen Lebens unddie Arbeit die Quelle des Wohistandes.
. sammensetzung der Intelligenz vollzogen. Alle Nationen und Vélkerschaften derDer wissenschaftlich-technische Fortschritt in derLandwirtschaft fihrt zu einem Sowjetunion, die heute eine neue historische Gemeinschaft der Menschen, dasunabléssigen Wachstumder Gruppe der Agronomen, Zootechniker und Ingenisure. Sowijetvolk, bilden, haben ihre sozialistische Intelligenz. In besonders hohemEnde 1970 arbeiteten allein in denKolchosen 390000Spezialisten mit Hoch- und

Tempo wéchst die Zahl der Spezialisten in jenen Republiken, in denen vor derOberschulbildung. Die Formierung derwerktatigen Intelligenz auf dem Lande er-
Revolution der Anteil der Intelligenz sehr gering war. Es ist bekannt, daB vorfolgt auf zwei Wegen: Erstens werden[Bestorbsses ger Koichosen und Sewaehoser
1917 viele Vélker RuBlands nicht einmal eine Schriftsprache hatten. Von 1961 bismit leitenden Funktionen betraut, und zweitens werden Spezialisten an Hoch- und
1970 stieg die Zahl der in der Volkswirtschaft beschaftigten Spezialisten auf das

| Fachschulen ausgebildet. Heute wird der letztere Weg bevorzugt.
i 1,9fache, erhéhte sie sich zum Beispiel in der Usbekischen SSR und der Kasachi-Von Jahr zu Jahr wird die Zahlder Absolventen der landwirtschaftlichen Hoch- schen SSR auf das 2,2fache. Noch markanter sind die Angaben vom Wachstumund Fachschulen groBer, wahrend im Jahre 1940 31800 Spezialisten fir Agrar- der wissenschaftlichen Intelligenz. Die meisten Volker RuBlands haben praktischpreguktion Hoch- und Fachschulen verigssen haben, waren ss 1972 beefs 220 700. keine Wissenschaftler gehabt. In den 20 Jahren von 1951 bis 1971 ist die Gesamt-

|
Das Wachstum der Intelligenz fordertebedeutsame Verdnderungen unter donie zahl der Wissenschaftler der UdSSR auf das 6fache, in Kasachstan auf das

ur tenden Kaden. UngefSnsidrel Vienel der Yorsitzenden der Kolchosen un sy
11,7fache, in Tadshikistan auf das 152fache, in Turkmenien auf das 15,2fache,Direkioren des Sowchosen faben biochiz SderiFechschuien gogsschiossen in Usbekistan auf das 15,3fache und in Moldawien auf das 20,8fache gestiegen.

|
Ganz offensichtlich ist die Tendenz zum weiteren Wachstum des Bildungsgrades In allen Sowjetrepubliken wurde ein hoher allgemeiner Bildungsgrad erzielt.der in der Agrarproduktion Beschéftigten. Wahrend im Jahre 1939 nur 6 Prozent
der Landwirte Hoch- und Oberschulbildung hatten, so haben Ende 1970 mehr als

i|

50 Prozent der Landbewohner Ober- oder Hochschulen absolviert. Haupttendenz: soziale Homogenitiit
Das ist ein objektiver EntwicklungsprozeB der sozialistischen Gesellschaft, fiir Die moderne sowjetische Wirklichkeit bestitigt deutlich, daB in einer entwickelten
den die Annidherung der Arbeiterklasse, der Bauernschaft und der Intelligenz sozialistischen Gesellschaft reale Voraussetzungen und eine giinstige Atmosphére
kennzeichnend ist. geschaffen werden, um eine internationale Kultur der zukiinftigen kommunisti-

schen Gesellschaft zu gestalten. Immer deutlicher pragt sich die Tendenz zur
Wissenschaftler, Kultur-, Kunst- und Literaturschaffende, Lehrer, sozialen Homogenitat und Einheit der sowjetischen Gesellschaft aus, die Tendenz
Arzte und Journalisten zu einer intensiven Annaherung der Klassen und sozialen Gruppen, zur Uber-
Auch ihre Zahl steigt in hohem Tempo. Eine gewisse Verringerung des Anteils der windung der wesentlichen Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen der
Lehrer und Arzte unter den Fachleuten geht mit einer schnellen Steigerung ihrer kérperlichen und der geistigen Arbeit sowie die Herausbildung einheitlicher sozia-
absoluten Anzahl einher. So hat es im Jahre 1928 in der UdSSR63 000 Arzte ge- ler, politischer und moralischer Merkmale.

} ]geben, gegenwartig sind es 733000. Ihre Zahl hat sich also auf mehr als das Wie drickt sich das konkret aus? Die Prozesse des Verwischens der sozialen
11fache erhéht. Auf je 10000 Einwohner kommen in der Sowjetunion 29 Arzte. In Grenzen zwischen der Arbeiterklasse und der Kolchosbauernschaft einerseits und
den zehn Jahren von 1960 bis 1970 hat sich die Zahl der Diplom-Lehrer in der den Vertretern der geistigen Tatigkeit andererseits vollziehen sich vor allem auf
UdSSR auf das 1,8fache vergréBert. Heute gibt es in der UdSSR 2,7 Millionen apyBasis ger Runge bei derBr eringderRietuuniiaig auf der
Lehrer asis eines hohen Standes des technischen und wissenschaftlichen Fortschritts,
Vertreter der kiinstlerischen Intelligenz — Architekten, Maler, Schriftsteller und der Reife der sozialen Lebensformen und der hohen Kultur der Mitglieder der
Komponisten sind je nach ihrer Ttigkeit in Berufsverbanden organisiert. Die sozialistischen Gesellschaft.

. il

Grundlage dieser Vereinigungen bilden die Methode des sozialistischen Realis- Viele Arbeiterberufe, wieFraser,Einrichter,DreheroderElektrolokfihrer erfordern
mus, die gemeinsame ideologische und &sthetische Plattform und hohes kiinstle- heute bereits ein Bildungsniveau, das bei geistiger Arbeit bentigt wird. Es handelt
risches Kénnen. Die Verbande gewihrleisten den Kulturschaffenden die Méglich- sich um einen neuen Typ von Arbeitern, die unmittelbar am Arbeitsplatz moderne
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I Technik steuern und sowohl in ihrer Arbeit als auch in ihrer Ausbildung den Die Begriinder des wissenschaftlichen Sozialismus haben vorausgesehen, daB

Ingenieuren und Technikern nicht viel nachstehen. Hier verschmelzen harmonisch die Sozidle Spaltung ron Singdisoziclen Geschiossenheit dey Gesellschaft 2556s
geistige und kdrperliche Arbeit. Obwohl sie mit der Intelligenz viel Gemeinsames i05tigni SEegwird, pie Engels toa sn Sossamon ds pysinoga
haben, bilden sie dennoch eine Schicht der Arbejerklasse, die mit dem wissen- enistenen, der nach einem »Gesamiplan handeln Mid? da die Spaltung por

schaftlich-technischen Fortschritt wachsen und in dieser Klasse einen immer be- schiedener Schichten des Volkes, die der Kapitalismus absichtlich geschirt hat,
deutenderen Platz einnehmen wird. endgiltig und unwiderruflich verschwinden wird, und, wie Lenin sagt, ,,die ganze

Im taufenden Finfjahrplan, in dem Ubergang zur allgemeinen Zehnklassen-
Gesellschaft... eine einzige groBe Genossenschaft'® der Werktatigen bilden

Bi voraerhen et wird der Grad der Sesmervich nd Gar anh enon muB. Die wissenschaftlich fundierte Politik der KPdSU ist eine wahre und zuver-

Bildung der Arbeiter weiterhin steigen. In finf Jahren von 1971 bis 1975 werden SingSaigus Aus tesr! kipsssnlossn, sazialhamegenin fonuuni

3,4 Millionen Spezialisten Hochschulen und mehr als 5,4 Millionen Oberschulen !

abschlieBen, darunter 4 Millionen Ingenieure und Techniker, mehr als 900 000
Fachleute der Landwirtschaft, 900 000 Arzte, 1,2 Millionen Lehrer und Erzieher. Die Intelligenz und die Gesellschaft

| Auf welche Weise erfolgt die Anniherung der Qualifikation der Arbeiter und In der sozialistischen Gesellschaft geht die Entwicklung der geistigen Kultur nicht| Bauern an die der Intelligenz? Erstens, durch die Erhohung der Erfahrungen und spontan, sondern zielstrebig vor sich. Die Leitung der geistigen und ideologischen
|

des Koénnens; zweitens, durch eine Anderung der Berufsstruktur unter der Ein- Prozesse der Gesellschaft, darunter der Entwicklung der Wissenschaft, Literatur
| wirkung des technischen Fortschritts, und drittens durch eine Hebung des allge- und Kunst, der Prozesse der Bildung und Erziehung, wird von der Kommunisti-

I meinen Bildungsniveaus. schen Partei, gestitzt auf die Beherrschung der objektiven Gesetze der gesell-
Wéhrend im Jahre 1939 laut Volkszéhlung nur 24,2 Prozent der gesamten berufs- schaftlichen Entwicklung, penvinklichs,

.

} tatigen Stadtbewohner und 63 Prozent der Landbevlkerung der UdSSR Die Kulturpolitik der Partei ist in dem vom XXIV. Parteitag der KPdSU angenom-
Oberschulbildung oder Hochschulbildung atten  (abgeschlossene oder menen Programm der KPdSU formuliertworden. Das Programm hebt die zuneh-

bl noch im AusbildungsprozeB), hatte im Jahre 1970 jeder dritte von vier Stadtbe- [cideiRolle ged Jrisiligsnz limite eniiey Seyiswnion femorRwonsilestdayos
wohnern und jeder zweite Dorfbewohner Ober- oder Hochschulbildung. In ihrer ausgeht, daB die Aufgaben der Schaffung der materiellen und technischen Basis

I N ; F

|
Gesamtheit flihren diese qualitativen Veranderungen zu bedeutsamen Wandlungen des Remmpunismis Jeg ntwickiungdey ggssiiSchatilinsy Verhilinisse und der

|
{ in der sozialen Struktur der Gesellschaft. Auf dieser Grundlage nahern sich die fisralishiliing Sings reuen pense ohiie give [Einahine sd Jesamten Sow1ex

Arbeiterklasse und die Bauernschaft an die Intelligenz an und heben sich die tischen Intelligenz und ohne ihr stédndiges zahlenmaBiges Wachstum nicht geldst
| wesentlichen Unterschiede zwischen der geistigen und der kérperlichen Arbeit auf. usiien ganas

- . .

Die sozialen Grenzen verschwinden auch infolge einer Wechselwirkung und ge-
Die Kultur kann als komplizierter und dynamischer Organismus bezeichnet wer-

genseitigen Bereicherung aller Klassen und sozialen Gruppen in der gesellschaft-
den. Schon asl ars hatinjaliey Beshmmifion juntorsivichen Jas

nogis ores
lichen Produktion. Davon zeugt unter anderem eine Analyse der sozialen Verande- Wenn Ratunvichsiy poischictisnd pd [FichtossuatBehgiisent fi poston hifiseg

|
rungen. Auf dem XXIV. Parteitag der KPdSU wurden folgende Angaben ber die sich zurlicklaBt".” Unter Beriicksichtigung der Kompliziertheit des kulturellen Le-

Erweiterung der wissenschaftlich-technischen Intelligenz im Rohrwalzwerk von
bens ist die KPasu bestrebt, es gizreniglund gugisicnSiasisch genigiziicien

Perwouralsk angefiihrt: 42 Prozent der Ingenieure und Techniker stammen aus
und dem Entwicklungsprozef der Kultur eine ausgepragte ideologische Ausrich-

| der Arbeiterklasse, 32 Prozent aus der Bauernschaft und 26 Prozent aus der tung ZY) geben.
| my | || Schicht der Angestellten. Ahnliche Werte wurden bei soziologischen Untersu- DicRiowsacinser goes Leakuny we: Brsionung der uit dure diziBosis!

chungen in anderen Betrieben ermittelt. erwéchst erstens aus den Grundinteressen der sowjetischen Gesellschaft und aus

Der Weg zur endgiiltigen und vollstandigen Uberwindung der sozialen Grenzen ist
der erforderlichen zielgerichteten und koordinierten Entwicklung aller Bereiche

kompliziert. Fir den Ausgleich des kulturellen Niveaus der Klassen und sozialen gies geistigen Lobere ine Siergrientigen Erfassung Ell desea Sen Bosiiny
Gruppen und die Uberwindung der Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwi-

Rissen fos komm nisssnen gulnausienispichi Bun lencereiiergibt sah die

schen der geistigen und der korperlichen Arbeit muB noch vieles Ein Notwendigkeit einer Fiihrung durch die Partei aus den Interessen und den Belan-

werden. Dabei muB man hervorheben: Der geistige Fortschritt in der sozialisti- gon der uns) aus gs iagniogisghen une A3thsnschen pe
3

schen Gesellschaft, die Lebensverhaltnisse, wirken, um mit Lenin zu sprechen
Der Sinn der Kulturpolitik der Partei ist im Rechenschaftsbericht des ZK der

in derRichtung: der Entwicklung der sozialen Homogenitit der Gesellschaft und Jpdsy fl don HRY, Barigiagin igsades Worten Tnuiey gren; Wir int
der Herausbildung eines neuen Menschen ein, dem soziale Einheit, ein hoher

fur ein versténdnisvolles Verhalten gegeniiber dem kunstlerischen Suchen, fiir die

Grad an geistigen Bediirfnissen und Gemeinsamkeit der Kultur, sozialistisch in
y

| 'gen Bec fy,
A202

5 K. M F.Engels. A hiteWerkein2Banden, Band 2, S.484—485 ]ihrem Inhalt, vielféltig in den nationalen Formen und international in ihrem Geist 8 W. aDer Band a7. S.346(russ) ii HAR

und Charakter eigen sind. 7 K. Marx u. F. Engels. Ausgabe 2, Band 32, S. 45 (russ.)
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volle Entwicklung der individuellen Begabungen und Talente, fiir Mannigfaltigkeit dem Volk ihres Landes zutiefst feindlich gesinnt sind, unermeBlich aufzubléhen
und Reichtum der Formen und Stile, die auf der Grundlage der Methode des und aufzubauschen.
sozialistischen Realismus erarbeitet werden. Die Starke der Fiihrung durch die Leute vom Schlage eines Sacharow, die gegeniber den werktatigen Menschen,
Partei liegt in der Fahigkeit, den Kinstler durch die edle Aufgabe, dem Volk zu die sie als ,,graue Masse" bezeichnen, Hochmut und Verachtung zeigen, schmie-

dienen, mitzureiBen, ihn zu einem Uberzeugten und aktiven Teilnehmer an der den illusorische Plane einer
, intellektuellen Fihrung im WeltmaBstab” und be-

Umgestaltung der Gesellschaft auf kommunistischer Grundlage zu machen." treiben offen antisozialistische Propaganda. Sie nutzen die ,,intellektuelle Freiheit"

Vor der sowjetischen Intelligenz liegt ein breites Wirkungsfeld. Von ihren An- nicht, um lerProbleme von Broduiion; Yeikehiswsssn, Weonniagsosii Bestng;
strengungen hangen die weitere Hebung desallgeméinen, kulturellen, technischen [hghisweseon, Wissenschaty Frsrasti Oderptiandel zu diskistioren, Juniiden lined
und Bildungsniveaus der Werktatigen, die fruchtbringende Entfaltung der wissen- des fommunismus 20 Beschisuniosn, Soadetn um Lige ag hoor sth hog ope
schaftlich-technischen Revolution und deren organische Verbindung mit den Vor- den Sozalisaiis 20 yabrohion und seine hsnfschitaien THingense phen pad

ziigen der sozialistischen Gesellschaftsordnung, die Meisterung neuer Steuerungs- preres die dem Sapralsmus oybaah pon
i systeme, Verénderung des Charakters der Arbeit, und die Schaffung der erforder- nenidasiSowieivoik und die 4 a © enr o on migiligenzidisIAnmabun:

lichen Voraussetzungen fiir eine allseitige Entwicklung der Persénlichkeit, fiir das gengoichel Msnschen i“ ingprevuris] Snsicieniscls on. . .

| Hinliberwachsen des Sozialismus in den Kommunismus in vieler Hinsicht ab. pastiche orsushsline]den Arseiiern ud Bausrimisraugnloegen He bisilis
genz zu siden und die einheitliche sozialistische Gesellschaft zu spalten, sind, von

Die sowjetische Intelligenz besitzt die volle Freiheit, ihr Talent und Wissen dem welcher Seite sie auch immer ausgehen, zum Scheitern verurteilt. Die sowjeti-
Volk zu widmen und fir das Glick und den Triumph der kommunistischen Ideale schen Arbeiter und Bauern vertrauen ihrer Intelligenz, sie wissen, daB ihre Inter-
zu schaffen. Die sowjetischen Kulturschaffenden verlegen das Hauptgewicht auf essen einheitlich und unldsbar sind. Die sowjetische Intelligenz entwickelte sich
die sozialen und historischen Errungenschaften der Revolution und zeigen die gemeinsam mit der Partei, der Arbeiterklasse und der Bauernschaft. Sie hat ge-
groBe Lebensfahigkeit der Ideale der neuen Gesellschaftsordnung, damit weichen meinsame Interessen mit ihnen. Gemeinsam mit ihnen kampft sie fir die Verwirk-
sie aber der Darstellung der Schwierigkeiten und Widerspriiche beim Aufbau der lichung der kommunistischen Ideale.

| sozialistischen Gesellschaft nicht aus.

il Die Wissenschaftler, Kunstler und Kulturschaffenden der UdSSR haben das unbe-
1 streitbare Recht, alles Negative und Rickstandige zu bekampfen. Aber niemand

. .

i | wird Anerkennung in der Gesellschaft finden, wenn er ehrliche Kritik durch hem- Ki R t R h
Bb mungslose Demagogie oder, wie Alexander Block seinerzeit gesagt hat, ,arro-

eine o e el e
gante Politikasterei” ersetzt. Kleine Rote Reihe 1 — Vorwirts Kleine Rote Reihe 15 — Die Welt-

Die Kommunistische Partei sieht in der Intelligenz ihren treuen Helfer und setzt und nicht vergessen! Lieder der testbiolcNigesiarntung otis Pins
ai : a mn Arbeiterbewegung. Mit Noten! 1,— Chronik von den I. Weltfestspielen

in sie groBe Hoffnungen bei der Losung der Aufgaben des kommunistischen Auf- DM in Prag 1947 bis zu den X. Welt-

baus. Ihrerseits Setzt die sowjetische Intelligenz in ihre Parte hohes Vertrauen Kleine Rote Reihe 3 — Trotz alle EET in Berlin. 68 Seiten, 2,—

und unterstitzt ihren Kurs als Ihre eigeneSache. In der Sowjetuniongestaltete dem! Liebknecht-Luxemburg-Report. Kleine Rote Reihe 17 — Berufsaus-
sich und erstarkte eine unzerstérbare soziale, politische und ideologische Einheit 1— DM bildung — Misere eines Systems.
des um die KPdSU geschlossenen Volkes. Kleine Rote Reihe 6 — W. Schwett- 124 Seiten, 3,— DM

Ww

. . Lo . mann: Lenin und die Jugendbewe- Kleine Rote Reihe 18 — Christiane
Welche groBe Miihe sich die ideologischen Gegner des Sozialismus auch immer gung heute. Zur Entwicklung der Knauf/Frederik Vahle: Die Maul-

geben mégen, es wird ihnen nie gelingen, eine ,,Opposition* der Intelligenz gegen marxistischen Jugendpolitik. 1,— DM ope) rleA
den sozialistischen Staat und gegen die KPdSU zu provozieren. Das werden sie Kleine Rote Reihe 12 — Zu Gast bei ml hn
auch mit Hilfe der antisowjetischen Machwerke der neugebackenen ,Anders- DE  ounie YeCotihis Kommunisten fir die Rechte der

denkenden" wie des Akademiemitglieds Sacharow oder des Literaten Solschenizyn Warschau mit Leben zu erfiillen. Ton Behe hendl ntsrene Get

nicht schaffen. Obwohl sie den Standpunkt der sowjetischen Offentlichkeit in kei- 104 Seiten, 3,— DM (Herausgegeben Kleine Rote Reihe 20 — Jugend
nem MaBe vertreten, versucht man im Westen, ihren AuBerungen ein besonderes on Er Senin) und Freizeit. Aktionskonferenz von

Gewicht zu geben und ihnen die Rolle von ,Sprachrohren einer angeblichen iiicineRite Bethe Sy Nguyen van rn2
Opposition gegen die sozialistische Gesellschaftsordnung und gegen die KPdSU schen Revolutionirs. 104 Seiten, 3,— 3,— DM

zuzusprechen. In der Tat aber reprasentieren sie niemanden auBer sich selbst DM

und einem kleinen Hauflein anmaBender ,,Intellektueller'’. Aber es fehlt ihnen nicht Kleine Rote Reihe 14 — Drushba — Weltkreis-Verlags-GmbH
an Beharrlichkeit, ihre Rolle als Pseudointellektuelle, die der Arbeiterklasse und Freundschaft. So lebt die Jugend in 48 Dortmund, Briderweg 16

der UdSSR. 50 Seiten, 2,— DM Telefon (02 31) 57 20 10

8 XXIV. Parteitag der KPdSU", 1971, S. 89 (russ.)
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EURIAUSEINANDERSETZ UNSIMITRDERIROLIT Cres

sich viele Studenten aus Unzufriedenheit mit der Studiensituation und aus Erfah-

| rung der Grenzen birgerlicher Wissenschaft interessiert mit Elementen des Mar-

Facit-Forum:' xismus auseinandersetzen, bei SP-Wahlen fiir den MSB stimmen, mal an einer

@ Demonstration teilnehmen etc., dann kann dies — obwohl Anzeichen zunehmender
i i Thi politischer Aktivitit — immer noch auf Basis eines liberalen PolitikverstandnissesZur Auseinandersetzungmitder Politik des erfolgen, das widerspriichlich die verschiedensten Elemente in sich vereint.,,sozialliberalen Hochschulverbandes* Als ein anderes Beispiel fir die Unsicherheit vieler Studenten gegeniiber poli-

| tischen Gruppen kénnen die letzten Bochumer SP-Wahlen im Sommersemester
Im letzten Semester ist das Auftreten nicht nur des RCDS stirker geworden, 1973 angesehen werden, als deren Ergebnis SLH und RCDS die lokale ,K“BW-
des nach eigenen Zeugnissen ,einzigen (!) auf dem Boden des Grundgesetzes Gruppe im AStA abloste: Sobald die Antikommunisten im ,fortschrittlichen' Marx-
stehenden (!) uberregionalen Studentenverbandes'?, sondern auch und vor allem Pelz durch zuviel Verriicktheiten ihren Kredit auf biirgerliche Erziehung endgiiltig

| des SLH, dessen Selbstverstandnis sich explizit aus der Gegnerschaft zum MSB verspielt hatten, konnte der SLH mit seiner
, linksliberalen' Aura durchaus akzep-

|

Spartakus herleitet’, der aber — in Beriicksichtigung der relativ hohen Attrak- tabel werden. Die Alternative fir den zur Sozialdemokratie tendierenden Liberalen| tivitat der Sozialdemokratie unter Studenten — weitgehend auf reaktionare Phra- war eben nicht, welche der insgesamt fir sozialistisch gehaltenen Gruppen die °

seologie verzichtet und eine pseudokritische, mit allerhand Verbalradikalismus konsequent revolutionarste ware, sondern ob die praktisch-politischen und die

|

I
durchsetzte Sprache benutzt. Das integrationistische Erfolgsrezept des SLH funk- ideologischen Elemente iberhaupt irgendeine dieser Gruppen akzeptabel mach-

| tionierte an einigen Hochschulen, und es besteht die Gefahr, daB rechte Politik, ten. So konnte der MSB trotz eines groBes Wahlerfolges dennoch das Anwachsen

| wenn sie nur geschickt genug reformistisch verpackt ist, wieder attraktiv wird des SLH nicht verhindern, der mit seiner geschickt links, progressiv, kritisch| fiir solche Studenten, die angesichts staatlicher ReglementierungsmaBnahmen zu drapierten Demagogie manchem sich links Verstehenden als kleinstes Ubel
hi Verunsicherung und Resignation neigen. Um den Anfingen zu wehren, miissen erschienen sein mag.

| wir verstarkt die Diskussion um die Auseinandersetzung mit der Politik rechter An diesem Beispiel zeigt sich, daB durchaus viele Studenten die Widerspriiche
Gruppen fiihren. Das im folgenden dargestellte Material, das weitgehend aus der kapitalistischen Gesellschaft subjektiv erfahren mégen und auch irgendwie

f Erfahrungen mit dem SLH an der Ruhr-Universitat Bochum resultiert, soll ein andern wollen, daB aber die Ratlosigkeit gegeniber dem birgerlichen Wissen-
| erster Schritt dazu sein. schaftsbetrieb und die Existenzunsicherheit durch soziale Demontage und ten-| Wie schéitzen wir den BewuBtseinsstand der Studenten ein?

denziell durch mangelnde Qualifikation nicht automatisch zur Erkenntnis der Ursa-
|

i In .

i chen dieser Misere fuhrt, sondern eher noch den aus der biirgerlichen ErziehungEine empirische Untersuchung iber das politische Verhalten Hamburger Studen- resultierenden ,,Agnostizismus im liberalen Gewande' bestarkt, der sowohl in der
ten’ gibt einige Hinweise Uber deren BewuBtseinsstand. So hatten schon 70 Pro- wissenschaftlichen Arbeit als auch in der Beurteilung politischer Aktivitaten unsy-zent der Befragten an Demonstrationen teilgenommen, nur 15 Prozent noch nie stematisch und spontan urteilt. Und das kann zur Folge haben, daB Horkheimer
eine Vollversammlung besucht. Trotz dieses hohen Grades an Aktivitat, der durch zur Ergénzung vor Marx gerat, daB mal ein Flugblatt des MSB, mal eines des
weitere Daten belegt ist, wuBten nur 10 Prozent annihernd die Grundsitze gewerk- RCDS ,,plausibel" erscheint.
schaftlich orientierter Politik zu beschreiben. Die groBe Mehrheit bleibt in ihrem
Wahlverhalten auBerhalb der Universitit an die SPD gebunden®. Das Wissenschaftsverstandnis des SLH: die Methode der Beliebigkeit
Der SchiuB, den man aus diesem inkonsistenten Verhalten ziehen muB: Wenn Der SLH kniipft genau an dieser Verunsicherung an, wenn er fiir sein Wissen-

| 1 Mit, Facit-Forum™ erdffnet Facit eine neue Rubrik; siehe Editorial. schaftsverstandnis als konstitutiv angibt, ,,daB es keine wissenschaftlich-objek-
2 RODS aktuell, Sonderausgabe zum 18. CDU-Partsitag, 1971. tive und endgiiitige Waluheit ber die Ordnung unserer Gesellschaft geben kann

3 Der 1968 unter dem Namen
,Deutsche Studentenunion” (DSU) gegriindete SLH beschreibt {wieldis pRessianisschen Mardisten Sensupten), und daf 3s darum nur aus

sich im Vorwort seiner Grundsalzerklarung folgendermaBen: ,.Das sozialliberale Selbst- der freien Konkurrenzméglichkeit verschiedener gesellschaftlicher Interessen"
i i ui Rd DS [peofiiens si)ooh ig 5 ua Pousy dis Sigentihs up zu neuen, erfolgversprechenden Ideen kommen" konne'. In Entsprechung dazu

i Grunde genau Aid DSU und Sonn oral Diea om beruft sich der SLH auf den neopositivistischen kritschen Rationalisten” Sir
Demokratie' der sozialliberalen DSU und von ,sozialistischer Demokratie' des orthodox- Karl Popper, ,den bedeutendsten Wissenschaftsphilosophen der Gegenwart"

{ Asisisener SiRaskis stehen unvereinbar nebeneinander." (Wer ist, was will die DSU?, (BSZ 118/1974)’, und stellt fest, daB Wissenschaft nur auf Hypothesen mit einem
4 Die Untersuchung’ wurde am Lehrstuhl des Hamburger Psychologen Professor Hofstitter 6 Was will die DSU... a. a. O., S. 4 ff.
durchgeflhrt. Vgl. hierzu den Beitrag des Gen. Schonke in der AG 4 der theoretischen 7 Auf Bochum beschrénkte Publikationen werden im Text wie folgt nachgewiesen: ,BSZ",Konferenz des MSB 23./24. 2. 1974, Der Kampf um die Verbreitung des Marxismus ..." Bochumer Studentenzeitung, hg. vom Vorstand der Studentenschaft an der Ruhruniversi-

:

5 Die genauen Zahlen: SPD 64“, DKP 7 "us, CDU 5 “4. Bedenkt man die Starke von MSB tat; ,aktion", Zeitung des MSB Spartakus an der Ruhruniversitdt Bochum; ,apropos",y und SHB in Hamburg, dann diirften diese wie die anderen Daten nur mit Vorbehalt auf hg. vom Ring Christlich-Demokratischer Studenten Bochum e. V.; ,contrapunkt”, hg. vom
|

andere Hochschulen tbertragbar sein. Sozialliberalen Hochschulverband Bochum.

(l 104 105

J
|

lf 4
3



iT’ vie

THOMAS BRUCHER/GUNTHER LUDWIG/MICHAEL ZIMMERMANN 7 ZUR AUSEINANDERSETZUNG MIT DER POLITIK...

bestimmten Wahrscheinlichkeitsgehalt basiere, ,der Anspruch auf Wahrheit je- Aussagen ,misssen mit Hilfe von SchluBregeln aus den Axiomen ableitbar"
doch aufgegeben werden” miisse. Indem

,fir jede Aussage nach einer Begriin- sein’.
dung gefragt werden muB", stoBe man zu immer grundsétzlicheren Aussagen Die Widerspruchslosigkeit garantiert die formale Richtigkeit, die inhaltliche Wahr-
vor", dieser ,Begriindungszusammenhang" sei abe, unendlich". heit kann ausschlieBlich durch Realexperiment und exakte Beobachtung, durch
Ein anderer Neopositivist, Hans Albert, trennt den Begriindungszusammenhang das Verfahren von trial and error, festgestellt werden. Keine Aussage ist mit

(unter welchen Umsténden, aufgrund welcher Beobachtungen kann eine Hypo- Sicherheit wahr. Sicher ist nur die Mdglichkeit ihrer Falsifikation.
these bestatigt werden) vom Entdeckungszusammenhang (wie kommt man auf- Indem aber keine Aussage mit Sicherheit wahr ist, wird eben diese Aussage zur

grund von Beobachtungen zu allgemeinen Aussagen, zu Hypothesen), um diesen letzten Wahrheit. Die Beliebigkeit der Aussage heiBt nicht, daB keine Aussage
Entdeckungszusammenhang aus der Erkenntnistheorie zu eliminieren, die sich gemacht wird, sondern hat vielmehr — (bertragen auf die Gesellschaftswissen-
dann nur noch mit dem Begriindungszusammenhang beschaftigt, also auf die schaften — zur Folge, daB es keine erkennbaren Gesetze der Gesellschaft gibt.
logische Analyse fertigen Wissens reduziert wird. Die Wissenschaftstheorie soll Aus dieser Erkenntnis der GesetzméaBigkeiten erfolgt die bewuBte Veranderung
eingehen auf die ,Begriindbarkeit und damit intersubjektive Kontrollierbarkeit der Gesellschaft, und gegen diese Einsicht soll der Neopositivismus immunisieren.
egebener Aussagen” und nur darauf. Nach ert soll man sich bi f

Io > “Il 2 g ge71 .

a
.

3

hn $sied oly Wenn sich Neopositivisten daran machen, den Marxismus zu
,widerlegen", und

in der Psychologie” mit der Frage der Erkenntnis befassen®’. Objektivitat der
das ist oi ihrer wesentlichen Aufgaben, dann missen sie konsequenterweisei Wissenschaft ergibt sich aus der ,,gegenseitigen Kritik" der Wissenschaftler, die as hs” elie) Spe el

Cn

g Cl
: YH :

i i anc : i ; seine ,totale Unmenschlichkeit' und seinen ,,.Despotismus" im Anspruch auf die.solche Kleinigkeiten wie den ,sozialen oder ideologischen Standort des For-
© AL PPT y i| schers" ausschaltet’ Erkenntnis der objektiven GesetzmaBigkeiten gesellschaftlicher Entwicklung sehen

i

(contrapunkt 45/1973). Poppers ,niichterner Rationalismus" versteht sich als
Erich Hahn faBt die marxistische Kritik an dieser Position wie folgt zusammen: .Bollwerk kritischen Denkens, das dem linken Utopismus gewaltsam-revolutio-| Durch die Leugnung des Abbildcharakters der Erkenntnis wird geradezu auf narer Endsiege widerstehen soll” (BSZ 118/1974).
klassische Weise das Subjekt vom Objekt getrennt. Der Positivismus leugnet die

Und das lst fol d Bona ARS UNF oR CT TAs SI DO OTaTamSLegitimitat der Frage nach der Existenz und dem Charakter der objektiven Realitat. ee es gs A Ls y

I nd Var Ea aLegitim ist lediglich die Frage nach der Natur des Materials’ der wissenschaft-
| ign ; er 5 am : ia

bsoluter Wahrheiten®. absolutelichen Erkenntnis, der Erfahrung. Die Erfahrung wird von der objektiven Realitat i ed iid § i eh oya So a ue
d SHOSel itsll getrennt, die ,Tatsachen' auf Erfahrungen reduziert und so nicht nur das Objek- ahr! al H oo Sop Lf

a ie a 2
y a: Terro a

|
tive subjektiviert, sondern auch das Subjektive objektiviert''°. anspiuch die Heilswalyl RHSNTBIS pis, 2|DowenchOniiig. Tariol nies

driickung" etc. verbunden sind, also ist Marxismus Terror, und deshalb stellt
| Die so volizogene Trennung von Subjekt und Objekt der Erkenntnis hat eine der SLH in Abgrenzung von dogmatischen Wissenschaftsverstandnissen...

| Reihe von Konsequenzen. Die wissenschaftliche Erkenntnis wird beliebig, da die genau den Marxismus als Weltanschauung radikal in Frage" (SLH-Flugblatt, SS 73).
Bestimmung ihres Gegenstandes zufllig ist. Die Einheit der wissenschaftlichen

. a. . . i

Aussage besteht in ihrer Methode, die sich an die Naturwissenschaften anlehnt. hii ge plural derMeinungen " ananei
Theorie wird als axiomatisch-deduktives System von Aussagen formuliert'’, alle iShe/lBsReninis Machi, 'snthebl sic aer ings SI ty Ionia x

pkret zu analysieren, denn er braucht ihn ja nur mit dem Verweis auf seinen Primat

rl a sos _ mm ie]
der materiellen Basis der ,,Monokausalitat" zu zeihen und hat ihn uberfihrt. Den

ert, Theorie un rognose in den Sozialwissenschaften, in: Logik der Sozial- : ; ; i dar i i| wissenschaften, hg. von Erbst Topitsch, Koln/Berlin 1965, S. 126 ff.
9 Rest besorgt der diffamierende Verweis auf die Totalitarismusdoktrin. So einfach

| 9 Karl il Die Logik der Sais wissarachiafien, in: Der Positivismusstreit in der deut- ist das.
schen Soziologie, hg. von Th. W. Adorno, Neuwied/Berlin 1970, S. 112 f. . . . . pleas| : ki I Variante n sitivistischer Marx-10 Erich Hahn, Historischer Materialismus und marxistische Soziologie, Berlin 1968, S. 29. Alierdings gibt gs Ruch sachleine Komp! Sxgre) 2 o0po st Ta

il
Wolfgang Heise schreibt zum selben Gegenstand: ,Die Leugnung des Abbildcharakters Widerlegung. ,,Das Kriterium des wissenschaftlichen Status einer Theorie ist ihre
der menschlichen Erkenntnis, damit der objektiven materiellen Realitat auBerhalb des Falsifizierbarkeit... Erprobbarkeit ist Falsifizierbarkeit'', oder: die Erprobbar-
BewuBtseins, hebt den wirklichen ErkenntnisprozeB auf, nimmt ihm das Objekt, damit : : i : Bali : fio i i

die Mbglichkeit, Wahrheit zu erkennen, damit den Unterschied zwischen lliusion und keit schlieBt immer die Mdglichkeit der Falsifizierung ein. Der SLHwirft dem
Realitat."” (W. H., Aufbruch in die Illusion, Berlin 1964, S. 111 f.). Marxismus nun vor, daB viele seiner ,Glaubensséatze... weder verifiziert noch

11... denn der InduktionsschluB vom Einzelnen aufs Allgemeine ist ein ,falscher SchluB". falsifiziert werden’ konnten, also , paratheoretische Aussagen' ohne Informations-
Beweis: ,Wird nur ein einziges Mal ein schwarzer Schwan beobachtet, so' widerlegt i Pr iohtl en Fern ai :

.

bereits diese eine Beobachtung, die angebliche Wahrheit des Induktionsschlusses Wenn wert darsteliten,die «prinzipielle ot Falsifizierbarkeit” immunisiere die Theo
Schwane weiB sind, dann sind alle Schwéne weiB'," (BSZ 118/1974). Es stellt sich aller- rie im anti-aufklarerischen Interesse” (SLH-Flugblatt SS 1973). Der Marxismus
dings die ketzerische Frage, ob schon einmal ein Biologe die Theorie aufgestellt hat,
alle Schwane seien wei, bzw. ob Meister Propper mit diesem Dreh nicht vielleicht auch

2)

a $ | if ...a.a.0.,8.128.gleich die Mendelschen Erbgesetze liber den Haufen werfen will — denn wer diirfte von i24iians Albert JTheosielund \Brognose ya: 8.
Oo

. an .

i i i angi i

ig! ittel- 13 Karl Popper, Conjectures and Refutations, zit. n. Maurice Cornforth, Marxistische Wissen-Suteasrso auf Rindvieh schlieBen? (Vgl. jedes géngige Biologie-Schulbuch, Mittel schaft und antimaixistisches Dogma, Frankfurt/M. 1970, S. 13.
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ist unwiderlegbar, also widerlegt". Diese Aussage ist nicht unwiderlegbar, da lich der Kollektiva, als Untersuchung von Individuen und deren Handlungen und

| falsch. Bezlehungen durchgefiihrt werden"."”
Bedauerlicherweise verschweigt uns der SLH in seinen erbaulichen Schriften Werte entziehen sich a priori der rationalen Nachpriifung. Wissenschaft und Politik

[

Poppers Beweisfuhrung fir die Nicht-Falsifizierbgkeit des Marxismus, deshalb unterliegen einer absoluten Trennung, denn Wissenschaft ist frei von Wertsetzun-

sei hier daran erinnert: verantwortlich ist namlich die Dialektik. Die materialisti- gen, diese machen aber gerade das Wesen der Politik aus, die durch die Wissen-

schen Elemente in dieser Theorie lieBen sich verhaltnismaBig leicht so neu for- schaft in ihrem ,radikal aufklarerischen Charakter allenfalls von auBen kontrol-

mulieren, daB keine ernsthaften Einwande dagegen erhoben werden kénnten.” liert werden darf. ,Wenn man aber von keiner Tatsache auf deren Wertcharak-
| Aber dank der Dialektik... hat sich der Marxismus zu einem Dogmatismus ter schlieBen kann, wenn man aus dem tatsachlichen Charakter einer Sache nicht

| entwickelt, der elastisch genug ist, um unter Verwendung seiner dialektischen folgern kann, daB diese wertvoller oder wiinschenswerter ist, wenn mit dem Be-
Methode jedem weiteren Angriff auszuweichen". Es wird namlich ,,von den Dia- weis, daB eine gegebene Sozial- und Gesellschaftsordnung das Ziel des histori-

lektikern behauptet, daB Widerspriiche nicht vermieden werden kénnen, da sie schen Prozesses ist, noch lange nichts Uber den Wert dieser Ordnung (gesagt
| (iberall in der Welt anzutreffen sind. Eine solche Behauptung kommt einem An- ist)... wenn ein grundiegender Unterschied besteht zwischen ,Wertbeziehungen'
hi griff auf das... Gesetz vom AusschluB von Widerspriichen' der traditionellen (!) und Werturteilen', dann allerdingsbleibt politischesHandeln per seder Irra-
; Logik gleich, einem Gesetz, das besagt, daB zwei kontradiktorische Feststellungen tionalitat subjektiver Entscheidungen und reinen Machtkédmpfen iberlassen,” das

I zusammen niemals richtig sein konnen." Folglich beruhe die Dialektik auf der heiBt in letzter Konsequenz: den Dezisionen der ber ,instrumentelles Wissen"
Hiker 22! absurden Behauptung, daB logisch einader widersprechende Behauptungen wahr verfiigenden Politiker.

seien.' Indem wissenschaftliche Erkenntnis und Politik letztlich der Beliebigkeit anheim-

) In schlichter Unkenntnis der Gesetze der formalen und dialektischen Logik" gestelit sind, gerat der ,kritische Rationalismus" zur perfekten Rationalisierung
verwechselt Popper die Einheit des dialektischen Widerspruchs mit dem Para- der Irrationalitat. Rationalitat ist nur en détail denkbar. Das vom Ansatz her aus-

t doxen der Identitat des kontradiktorischen Widerspruchs. So einfach ist das also: geschicssenc rationale politische Handein wird 3°betrachtet letztlichdoch nog:

.Jede beliebige Entwicklung wird sich in das dialektische Schema einfigen; der
lich in derSubstraktion aller normativen Zielsetzungen und in der Beschrénkung

Dialektiker braucht niemals eine Widerlegung durch kiinftige Erfahrungen zu
aut die Reform an der iberschaubaren sozial-,technischen” Einzelheit, mit Popper| furchten'.” gesprochen: im , piecemeal social engineering.”

| Damit decken sich auch die Formulierungen des SLH, wenn er allgemein die

N i . SLH: n :
.Einflihrung demokratischer Konflikiregelungsmuster", im besonderen die Reform

DasiPolitikyersttnquis des Sib: RstonaiisierungenderVstwerrenbsit des Bildungswesens und zur Einschrankung unkontrollierbarer Macht die Korrek-

il Die absolute MeBbarkeit ist das wesentliche Charakteristikum der deduktiv-em- tur der ,verzerrten Eigentumsverteilung" isoliert als Ansatzpunkte ,,systemveran-| pirisichen Methode des Neopositivismus. Ergo wird durch diese Ubertragung dernder Reformen* angibt, wobei er per se den Charakter des Systems schon
| naturwissenschaftlicher Methoden auf die Sozialwissenschaften der Objektbereich nicht mehr beschreiben kann.” In seiner Konflikttheorie bezieht sich der SLH
| der untersuchbaren Gegenstande erheblich eingeschrankt."® Das hat zur Folge, letztlich auf Dahrendorf, der ,liberale Demokratie" als ,,Regierung durch Konflikt"

! daB Wissenschaft ihren Gegenstand nur beschrankt erkennen kann.
,Soziale definiert,”” und dabei ,Klassenkonflikte unhistorisch zu immerwahrenden Inter-

I! Ganzheiten" oder ,,Kollektive" werden als Grundeinheiten sozialwissenschaftlicher essenkonflikten' werden 14Bt. ,,Da historisch-6konomische Strukturen und daraus

Il Theorien abgelehnt, vielmehr sollte ,,die Analyse sozialer Phanomene, einschlieB- resultierende Klassengegensatze aus dieser Sicht bereits Resultat, nie aber mog-
i liche Ursache unterschiedlicher oder gar gegensatzlicher Wertvorstellungen sind,

I 14 In dieser Aussage irrt Popper, mit ihm der SLH. Die Widerlegung des Marxismus ist muB die eigentliche Ursache in anthropologischen Konstanten zu suchen sein.
| durchaus denkbar. M. Cornforth nennt einige Beispiele: ,durch eine Steinzeitgemein- i i 0 Ted : oo .

| schaft, die ihre Angelegenheiten durch eine parlamentarische Regierung regelt und Kon-
2% Siisionzsiung beac NaturelisierunggeselischsfilicheniProzessetilistidie

troversen Uber die Menschenrechte fihrt, oder durch einen erfolgreich gefiihrten Kapi- Konsequenz.
talismus”. (M. C., Marxistische Wissenschaft...a. a. O., S. 23) Rh iiaherRvirtschart nal S8aioonar Kin Gorin 10s BIL0n" i ax Weber, irtschaft un esellschat

,
KoIn/Berlin

OD. 3| 15 Karl Popper, Conjectures. . pat n. Cornforth a. a. O., S. Zf.
- ! }

20 Was will die DSU... a. a. O. 8. 5.
{

16 Vgl. hierzu: Autorenkollektiv, Grundlagen der marxistisch-leninistischen Philosophie, 21 K. TheodorSchuon,Wissenschaft, Politik und wissenschaftliche Politik, K3In 1972, S. 125.
Frankfurt/M. 1972, 8. 223 ff. 22 Ibd., S. 129. Schuon ordnet das dezisionistische Politikmodell dem Neopositivismus zu.

17 Karl Popper, Conjectures. . .,
zit. n. Cornforth a. a. O., S. 94. 23 Vgl. hierzu Karl Popper, Das Elend des Historizismus, Tibingen 1965, S. 51 ff.

18 Nicht nur das: ,,Das in der empirischen Technik allgemein gebrauchliche Verfahren der 24 Was will die DSU... a. a. 0, S. 8 ff.
operationellen oder instrumentellen Definition, das etwa eine Kategorie wie Konserva- 25 Ralph Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, Miinchen 1968, S. 164.

l tivismus definiert durch bestimmte Zahlenwerte der Antworten auf Fragen innerhalb der 26 Karin Priester, Aktuelle Tendenzen auf dem Gebiet der
,politischen Bildung", in: Blatter

Erhebung selbst, sanktioniert den Primat der Methode iiber die Sache, schlieBlich die fiir deutsche und internationale Politik, Nr. 3, K6In 1974, S. 270. K. Priester gibt eine

Willkir der wissenschaftlichen Veranstaltung. Préatendiert wird, eine Sache durch ein Reihe von Belegen fiir die Kombinationsfahigkeit des Neopositivismus mit den ver-
{ Forschungsinstrument zu untersuchen, das durch die eigene Formulierung dariiber ent- Sepiueanan reaktiondren Ideologien, aber auch seine Offenheit gegeniber der , kriti-
i scheidet, was die Sache sei: ein schlichter Zirkel."" (Th. W. Adorno, Soziologie und sch Theorie" der Frankfurter Schule und die politischen Implikationen dieser viel-

ld | empirische Forschung, in: Logik der Sozialwissenschaften, a. a. O., S. 514 f.) seitigen Verwendbarkeit (v. a. S. 174 {f.).
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Die konkrete Beschreibung von Gesellschaft und Staat beruht auf einer Mischung Funktion der imperialistischen Anpassungsstrategie,” namlich die Aufgabe, das
verschiedener Elemente — der neopositivistische Ansatz erweist sich als vielsei- bereits produzierte BewuBtsein der Widerspriichlichkeit kapitalistischer Gesell-

tig verwendbar. Die Gesellschaftsanalyse des SLH orientiert ,,sich weitgehend an schait an die ideologische Verunsicherung, den ,liberalen Agnostizismus™ rick-

den Untersuchungen von Galbraith und Marcuse.g. Herrschend ist nicht vor- zubinden und — auf die Praxis bezogen — durch das Engagement fiir das vor-

nehmlich eine bestimmte, definierte Klasse auf Grund ihres Eigentums an Pro- geblich systemtranszendierende Detailreformchen zu neutralisieren. Die Grund-

duktionsmitteln, herrschend ist eine verselbstandigte wirtschaftliche und politische tendenz ist also integrationistisch, was aber nicht heift, daB sich diese objektive
Technostruktur, die in den ,sozialistischen' Staaten mit ihrer Tendenz zu immer Funktion widerspruchsfrei durchsetzt. Dafiir jetzt einige Beispiele aus der prak-
weiterer Biirokratisierung genauso in Erscheinung tritt wie in den parlamentarl- tischen Politik des SLH.

schen Demokratie des Westens".”” Mit derselben,Berechtigung kénnten die al-

lerdings mit dem Ruch des reaktiondren Kulturpessimismus behafteten Arnold Fallbeispiele aus der Politik des SLH

: Sehienfund isin Scholsky] jalinesh piitaioasisn Giaubigksi: an Dae bosses Der integrationistische Grundzug kommt wohl am ehesten in den Stellungnahmen
| Angst vor einer eigengesetzlichen Entwicklung der Technik", vor einer sich

des SLH HRG Ausdruck. D. ten Ent f ei hat heint
oh he . Le 2, es zum zum Ausdruck. Den neuesten Entwurf einzuschétzen, scheinselbst automatisierenden Superstruktur' verantwortlich dafir zeichnen.”*

| _ a

ungeheuer schwer zu sein, denn man erfahrt vom SLH nur Gemeinpldtze des
Der Staat ist nicht etwa ,Handlanger der Monopole", der SLH ,macht es sich Kalibers, das HRG sei ,,ambivalent”, ,Chance und Gefahr zugleich", zwar , kein

:
nicht so einfach” und geht von einer ,ambivalenten Staatssicht” aus, derzufolge Optimum, aber ,spirbare Verbesserung" und &hnliches. Der SLH bleibt also der

| der Staat nicht nur ,hemmender Faktor' ist, sondern auch ,,dynamische Krafte" positivistischen Schau vor der veraligemeindernden Aussage treu und stiitzt sich
besitzt. ,,Ob sich der Staat als Bremser oder Motor betatigt, hangt fir den SLH in die Kritik am Detail. Doch wer nicht wenigstens ansatzweise das HRG als

von den jeweiligen Kréfteverhéltnissen in seinen Organen ab“ (contrapunkt, Anpassung der Qualifikationsinstitutionen an kurzfristige kapitalistische Verwer-

| Sondernummer fiir NRW, WS 1973/74). Politik ist also letztlich die Austragung tungsinteressen unter den Notwendigkeiten restriktiver Kapazitatspolitik begreift,
von Widerspriichen innerhalb des Staatsapparates, ein gesellschaftliches Krafte- wer zudem nur -zig Stellungnahmen veréffentlicht, ohne nur einen einzigen Aktions-
verhaltnis wird nicht formuliert. schritt anzugeben, der kann auch keine Strategie gegen die Hochschulformierungin h 5 3

|
Das Subjekt politischer Entscheidung bleibt — trotz aller impliziten Hinweise auf

pabshundiusteiligtsichlendenBlikscnusiersiininisiesse deriMonopele:

i den Politiker — im Grunde undefiniert. Man kann zwar vom SLH erfahren, daB So bleibt etwa die Kritik am NC standisch, denn dem SLH geht es nur darum, daB

| die Bevolkerung ,,demokratisch eingreifen sollte",” ansonsten suggerieren aber die ,Hochschule wieder offen fir alle Interessenten” sein muB — und nicht um

1
bereits die Syntax der SLH-Schriften und die Vorliebe fiir unbestimmte Substan- die Interessen der arbeitenden Bevolkerung an der Aufhebung des NC. Die
tive den Schein einer sich aus sich selbst heraus vollziehenden politischen Ent- Dequalifizierung durch Schmalspurausbildung attackiert der SLH implizit vom

| wicklung. Die Trennung von Subjekt und Objekt hat auf der Ebene der program- langfristigen Kapitalverwertungsinteresse, denn die Absolventen sollen bei hohem
matischen Beschreibung politischer Konflikte die die véllige Eliminierung des gesellschaftlichen Innovationstempo im ,,gesellschaftlichen ArbeitsprozeB ver-

| handelnden Subjekts zur Folge. wertbar bleiben. Die Funktion der Regelstudienzeit wird weit exakter als Erhéhung
Nun kann man aber den SLH nicht nur auf immanent ideologischer Ebene kriti- des Leistungsdrucks. Verschulung des Studienbetriebs, Selektion und politische

| sieren: Die mit der Exhumierung Poppers verbundene Beliebigkeit wissenschaft- Disziplinierung™ beschrieben (contrapunkt, Sondernummer fiir NRW, WS 1973/74).

| licher Erkenntnis erhélt ihre systemstabilisierende Funktion in den postulierten Offen reaktionar ist der SLH in seiner Stellungnahme zu den Berufsverboten. Fiir
Grenzen der Erkenntnis und der Politik, denn behaupte ich die Nicht-Erkennbar- ihn ist unsere Gesellschaft demokratischer Reaktionen noch nicht fahig" (1),
keit eines politischen Systems, habe ich es implizit akzeptiert, wenn Demokratie daraus folgert er die Notwendigkeit, ,zu helfen, daB die verfassungsmaBige

|
ganz formal als Narrenfreiheit der Interessen und Anschauungen definiert ist Ordnung der BRD erhalten bleibt. Dazu dienen u. a. die ,Berufsverbote' * (contra-
(soweit die Gesellschaft in der Lage ist, sie ,stillschweigend zu integrieren” — punkt 45/1973). Der Art. 33 Abs. 2 GG deckt nach Ansicht des SLH durch seinen

| contrapunkt 45/1973), dann entzieht sie sich jeder qualitativen Beurteilung, die Passus (ber die ,Eignung" fiir éffentliche Amter den RadikalenerlaB, der allerdings
schiere Existenz von Kapitalinteresse und Arbeiterinteresse kann somit zum Kri- aufgrund , rechtsstaatlicher Regeln” in der Frage, wer den Nachweis der Verfas-
terium der Demokratie werden.

Die zum Dogma erhobene Abstrusitat hat also Methode: objektiv erhalt sie die 29 Vgl. hierzu W. Menzel u. a. Imperialistische Klassenpolitik unter Anpassungszwang,
Berlin 1973, insbes. Kap. 1 und 2, in denen integrationistische Konzepte der Herrschafts-
sicherung als Versuch des Imperialismus charakterisiert werden, unter fir ihn immer

27 Was will die DSU... a. a. O., S. 6 ff. Bemerkenswert an dieser Passage ist auch, daB ungiinstigeren Krafteverhaltnissen mit flexibler Taktik die ,nichtmonopolistischen Krafte
hier der SLH auf konvergenztheoretischem Kurs segelt, wahrend er sich andernorts auf der Gesellschaft in das staatsmonopolistische System zu integrieren” und ,als aktive

| die Totalitarismusdoktrin bezieht. Parteigénger zu gewinnen". (S. 16)
|

27a Vgl. hierzu K. Th. Schuon, Wissenschaft... a. a. O., S. 116 ff. 30 Vgl. hierzu Paul. Schafer, Kapitalismus, wissenschaftlich-technischer Fortschritt und

| 28 Was will die DSU... a. a. 0, S. 10. staatsmonopolistische Hochschulreform, in: FACIT 31/1973.
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sungsfeindlichkeit zu erbringen habe, verbessert werden sollte (SLH-Flugblatt, kritisiert und dabei — jetzt muB sich der SLH selbst in den Hintern treten — dem
WS 1973/74). BVG ein neopositivistisches Wissenschaftsverstandnis angelastet, das er, der |

. . bei den Beruf ro K 2 Gelogannei Tins
AStA, ablehne, da es ,eine wertfreie Wissenschaft nicht geben kann“. Wahrend |Pei Si 55 - nih nur bel a ery gensen R one : 0 > a di in dieser Bochumer Stellungnahme noch die Forderung erhoben wird nach Uber-

|foie oma)sous Ss a gs snip po Ni hd Sa Ee 2 windung des BVG-Urteils durch Anderung jenes ,herrschenden gesellschaftlichender Soisensnizyn Kampaghe, 50 pu ip er miese pane 5 " aly oe Krafteverhaltnisses, das , dieses Urteil ermoglicht” hat (BSZ 114/1973), fordert derPionaisiy Fadieles Suekpar ae a 2h Aimingle ie EA SLH-Landesverband NRW auf, den ,harten Schlag" zu verdauen und ,,das Karls-firorest wlinker Seudontenpliipenons] Baradies
«1 (9859N Jegenwartige ty ruher Urteil zu respektieren” (contrapunkt, Sondernummer fiir NRW, WS 1973/74).lichung im Osten Mauern, Stacheldraht, automatische Tétungsanlagen und Minen-

| felder benétigt” bis zur Aufforderung, ,Strenge":als ,padagogische MaBnahme" Diese willkirliche Anh&ufung von Beispielen fiir die Widerspriichlichkeit (was nichtI zur Sicherung des ,,Gemeinwohls" walten zu lassen, nichts fehlt (contrapunkt heiBt: mangelnde Einheitlichkeit) der SLH-Politik™ soll belegen, daB man nicht
45/1973). Und ausgerechnet diejenigen, die bei der Beschreibung politischer den Fehler machen sollte, den SLH auf Grund seines Paktierens mit dem RCDSbh Gegner biologisieren,” werfen den ,heutigen Kommunisten' vor, in ihrem Be- mit diesem gleichzusetzen. Sicher: die Politik des SLH ist darauf ausgerichtet, dast streben, ,die Gesellschaft nach jenen Ideen umzuformen", gleichsam in Anwen- staatsmonopolistische System zu ,verbessern‘. Diese integrationistische Grund-
dung der Entdeckungen von Lamarck und Darwin Vieh" zu ziichten (ibd.). Wo haltung schlieBt nicht einmal offen reaktionare Positionen aus schlieBt aber
allerdings dem SLH die Phrasen zur Programmatik gerinnen, schwatzt er von der ebenso, wo der SLH seinen liberalen Anspruch ernst nehmen muB, nicht aus, daB

| Gefahrlichkeit der ,,endgiiltigen Verurteilung des politischen Gegners™, da hieraus wir uns positiv auf seine Forderungen beziehen und sie fiir die demokratischeI ,.das Absprechen der Existenzberechtigung" folgen kénne.” Studentenbewegung nutzbar zu machen suchen. Die besten Beispiele sind der|
Hi

I.

_

:

;I Die Haltung des SLH zur verfaBten Studentenschaft ist zwiespaltig. Auf Seite der we deBiss Soe holitschen Mandateund .

dazu in anderem Zusam
Positiva ist zu vermerken, daB er sich im Gegensatz zum RCDS offenbar noch entangimehs ozialen Interessen der Studenten.

| Hoffnungen macht, die Organe der verfaBten Studentenschaft im Sinne seiner Der SLH versucht sehr geschickt, sich in Ideologie und Politik auf den BewuBt-Politik instrumentalisieren zu konnen, und sie deshalb in der gegenwartigen Form seinsstand der Studenten zu beziehen. Eben diese — auch mit dem liberalen An-{

verteidigen will. Das impliziert den Erhalt des politischen Mandats mit der Begriin- spruch verkniipfte — Affinitat zum BewuBtsein vieler Studenten zwingt den SLH imdung, daB andernfalls die verfaBte Studentenschaft zur ,bloBen studentischen Gegensatz zum konsistent reaktiondren RCDS dazu, sehr empfindlich auf die
\ Interessenvertretung" verkriippelt wirde (contrapunkt, Sondernummer fiir NRW, WS Entwicklung von Kréfteverhaltnissen zu reagieren. Die zunehmende Stirke der1973/74). Wahrend der RCDS bundesweit Klagen filhren 14Bt, um ASten an der demokratischen Studentenbewegung vorausgesetzt, kann er sich durchausZahlung der vds-Beitrage zu hindern, werden diese vom SLH-beherrschten gezwungen sehen, zumindest verbal fortschrittliche Positionen zu vertreten und

| Bochumer AStA regelmaBig beglichen. Am vds setzt allerdings auch der entschei- damit stdndig in Widerspruch zu sich selbst zu geraten, um seinen EinfluB unterdende Schlag des SLH gegen die verfaBte Studentenschaft an: Die unter faden- den Studenten nicht zu gefahrden.
scheinigen Vorwéanden® geforderte ,,Pluralisierung” des vds, d. h. die Zusammen-
setzung der Delegationen zur vds-MV gemanderSitzverteilung in den Studenten-

Exkurs: Prinzipien antimonopolistischer Strategie und Taktik| parlamenten, wirde den vds als bundesweiten studentischen Kampfverband
. nN il aktionsunfahig machen. Soviel vorldufig zur Ideologie und politischen Konzeption des SLH. Die Frage ist:

| In Sachen Mitbestimmung an den Hochschulen hat die Stellungnahme des Welchen an haben 21958Sussanee uber den Charakter des SLH im Rah-
I Bochumer AStA das BVG-Urteil als reformfeindlich, als ,unzulassigen Eingriff” men unserer Strategie und Taktik?
| in legislative Kompetenzen, gar als tendenziell nicht mit dem Grundgesetz iiber-

34 DI,KGHE or ENR Use With Gdlieblo forts 2 har bs 5
n : 1B tdd " . . .

o ie Kette der Beispiele lieBe sicl eliebig fortsetzen. Eine nicht naher beschriebeneeinstimmend und schédlich fir die Mitbestimmungsforderungen der Arbeiter
Variante ist z. B. der Riickgriff auf spontaneistische Aktionsmuster der antiautoritarenStudentenbewegung in einer Rote-Punkt-Kampagne. Als Beispiel fiir die totale Kon-31 Reinhard Kiihnl charakterisiert soiche Analogien als Element faschistischer Ideologie: lusion, in die der SLH mit seinem Politikverstandnis geraten kann, soll hier foigende..Die Linke, die auf Veranderbarkeit und Veranderungsbediirftigkeit der geselischaftlichen schnurrige Polemik wider das imperative Mandat dienen: ,Ungeachtet der Realisierungs-Bedingungen besteht, erscheint dann nicht nur als Unruhestifter, sondern auch als chance, die erstens durch die geschichtliche Erfahrung alles andere als erwiesen geltenlebensfremd, entwurzelt, die ewigen Gesetze der Natur miBachtend; ihre Ausrottung’ kann, und zweitens aufgrund organisationssoziologischer Ergebnisse (in bezug auf den

demnach als ein Akt der Gesundung.” (R. K., Formen birgerlicher Herrschaft, Hamburg InformationsfluB zur Basis, die effektive Kontrolle der Gewahiten, aber auch den Mecha-| 1971, S. 97) nismen der Planung) mehr als in Zweifel gezogen werden miissen, muB ein solches
32 Antrag Nr. 816 des AStA Uni Bochum auf der 26. oMV des vds ,Methoden des politi- Modell abgelehnt werden, weil es einen vertraumt restaurativen und retrospektiven| y 7) Riickgriff auf Modelle zur Demokratisierung darstellt, wie sie nur in nicht arbeitsteiligenschen Wirkens".

oth SE :33 Der SLH fordert die ,,Demokratisierung" des vds durch ,Vertretungsschutz" fiir Minder- Gesellschaften moglich waren, beispielsweise auf Kosten von Sklaven. (Hoppla! d. Verf.)heiten, um endlich ein
, breites Meinungsspektrum™ zu gewahrleisten, um die Studenten- DigJenivl nvisihon Harmsshenden uid shen8ASD SyTsinanich ,mehr" (?) mit dem vds zu beschaftigen u. dgl. t kt d , itik scl ieren . r. er

I Jo/\amante 2u Zwingen, Sieh mehr (7) mit dem vos zu beschaftigenu. dgl. (contrapun
SLH-ASten auf der 26. 0MV des vds ,.Zur Ablehnung eines imperativen Mandats..-.
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Ausgangspunkt der Politik des MSB sind die Interessen der Mehrheit der Studen- tierertum
. ..

unseren Kampf fir die Verwirklichung der Einheitsfront — das Sek-

ten. Etwa 80 Prozent der Intelligenz sind zum Verkauf ihrer — besonders qualifi- tierertum, das sich in seiner doktrindren Beschrénktheit, in seiner Losgeldstheit
zierten — Ware Arbeitskraft gezwungen. Die Interessen dieser Lohnarbeiter rich- vom wirklichen Leben gefillt, das sich in seinen vereinfachten Methoden, die kom-

ten sich gegen das Monopolkapital und seinen Stat, sie sind darin denen der pliziertesten Fragen der Arbeiterbewegung an Hand von schablonenhaften Sche-

Arbeiterklasse gleich. Relevante Teile der freiberuflich tatigen Intelligenz kénnen men zu lésen, gefdllt — das Sektierertum, das Anspruch auf Allwissenheit erhebt

ebenfalls als Biindnispartner der Arbeiterklasse im antimonopolistischen Kampf und es fiir Gberflussig halt, von den Massen, aus den Lehren der Arbeiterbewe-

gewonnen werden.” gung zu lernen — kurz, das Sektierertum, dem alles, wie man sagt, ein Kinderspiel

d tonieichidieletaatsmonapolistiscien Eolmierun sR urdiftegl ti ist... (Als Kommunist das Vertrauen der Arbeiterklasse zu erobern) ist nur dannZi | . he hschul he dhs Imerbsee d os 5 t
edI mdglich, wenn wir Kommunisten in unserer politischen Arbeit ernstlich das wirk-

doy : - e hor ge n

Auch in aSeto, ot gi by liche Niveau des KlassenbewuBtseins der Massen, den Grad ihrer Revolutionie-

Hoe er, on a oner o Ji be he Int
! pet a

d Bilgerer rung beriicksichtigen, wenn wir die konkrete Situation richtig einschatzen werden,
asse gleichgerichtete an imonopo stise © n eressen am au des Bildungs- nicht auf Grund unserer Wiinsche, sondern auf Grund dessen, was in Wirklichkeit

i privilegs, an demokratischen Ausbildungszielen und -inhalten, an der Verwertung ist.
|

wissenschaftlicher Ergebnisse im Dienste des Friedens und sozialen Fortschritts.*
Co CL

| Das Monopolkapital sucht jedoch nicht nur die Hochschule, sondern alle gesell- Diese Aussage ist in unserem Zuammenhang von methodischem Interesse. Dimi-
schaftlichen Bereiche seiner Macht unterzuordnen. Inflationspolitik, Militarismus, troff fahrt hier wesentliche Momente an, die es bei der Bestimmung eines je kon-

! Abbau demokratischer Rechte, kurz ,,Reaktion auf der ganzen Linie" als AusfluB kreten Kréfteverhéltnisses zu berlcksichtigen gilt. Insbesondere verweist er auf

| der monopolkapitalistischen Struktur treffen Arbeiterklasse und Studenten glei- die Notwendigkeit, den BewuBtseinsstand (der Arbeiterklasse) mdglichst prézise
chermaBen. Also nicht nur die Qualifikationsinteressen der Studenten, sondern zu bestimmen und dabei nicht schablonenhaften Schemata aufzusitzen. Aus diesen

{
3 s

: : Co Ee
ihre umfassenden antimonopolistischen Interessen determinieren die Politik des Bestimmungen leiten wir die Taktik des Klassenkampfes ab.
MSB und der gesamten demokratischen Studentenbewegung. Die Durchsetzung

{ dieser Interessen erfordert das Biindnis mit der Arbeiterklasse sowie die Aktions- Konkretion: Wie treten wir an den SLH heran?

| einheit der Studentenbewegung selbst. Ein Indiz fiir das Kréfteverhltnis in der Studentenschaft an der Ruhruniversitat

Hierbei treffen die Ausfihrungen von Gerns/Steigerwald zur Aktionseinheit der Bochum istdasStudentenparlamentswahlergebnis des Sommers 1973.“ Zu kon-

Arbeiterklasse auch vollstandig auf die Studentenbewegung zu: Aktionseinheit statieren ist eine beachtliche Stérkung der rechten Gruppen SLH und RCDS, die
beinhalte stets zwei Komponenten, sie ,erfordert immer die Beachtung und Her- gemeinsam den AStA stellen—bei eindeutiger Dominanz des SLH. DaB der vor-

! vorhebung der gemeinsamen Interessen und der Méglichkeiten zum praktischen, herige Opportunisten-AStA véllig abgewirtschaftet hatte, spiegelt sich im Wahl-

einheitlichen Handeln. Aber sie erfordert andererseits auch die Kritik und Ausein- ergebnis deutlich wider. Der MSB hat seinen Stimmanteil verdoppeln kénnen.

andersetzung mit birgerlichen Einflissen in der Arbeiterbewegung, die der Eini- Fiir unsere Fragestellung ergeben sich zwei Konsequenzen aus dem skizzierten
gung der Arbeiterbewegung entgegenstehen." Krafteverhaltnis: 1. Unzweifelhaft sind sowohl die 20 Prozent (hier relativ zur Ge-

| Allerdings sind Beriicksichtigung der Interessenlage und Aktionseinheitspolitik auf samtstudentenschaft) SLH/RCDS-Wahler als auch die 60 Prozent Nichtwahler
antimonopolistischer Basis strategische Konstanten unserer Politik. Variabel ist Adressat unserer marxistischen Politik. Insofern ist ein zentrales Kriterium zur

die jeweilige Taktik des Kampfes. Auswertung von Aktionen: Inwieweit ist die demokratische Kampffront ber die

1 In diesem Kontext ist eine Bemerkung von Georgi Dimitroff wichtig. Dimitroff sagt
|

(im Zusammenhang mit der Bestimmung der Politik der Einheitsfront): ,,In der 38 Georgi Dimitroff, Die Offensive des Faschismus und die Aufgaben der kommunistischen
hy L on . i

14 Internationale im Kampf fir die Einheit der Arbeiterklasse gegen den Faschismus, in:
gegenwértigen Lage stort vor allem das Sektierertum, das selbstgefillige Sek- G. Dimitroff, Ausgewihlite Werke Band 1, Frankfurt/Main 1972, S. 171.

| 39 Vgl. auch hierzu die Begriffsbestimmung von ,Taktik": ,,
Zum Bereich der Taktik gehéren

35 Aufgabe dieses Aufsatzes ist es nicht, eine differenzierte Klassenanalyse der Intelligenz die Festlegungen der laufenden Politik derPartei in der gegebenen Situation, die Be-
(die auch die Unterschiede von Arbeiterklasse und lohnabhangiger Intelligenz behan- rucksichtigung der Verénderungen im Wechselverhltnis der Klassenkrafte, die Wahl der

| delt) referieren. Vgl. hierzu u. a. Christoph Kievenheim, Zur Stellung der Intelligenz in Kampf- und Organisationsformen, die den entstandenen Bedingungenentsprechen und
t der Klassen- und Sozialstruktur des entwickelten Kapitalismus, sowie: Christiane Rey- aut die beste Weise der Erreichung der strategischen Aufgaben dienen” (W. W. Sagladin,
| mann/Paul Schafer, Bemerkungen zum antimonopolistischen Kampf an der Hochschule Die internationale kommunistische Bewegung, Moskau 1972, russisches Original, S. 25,

und zur Politik der gewerkschaftlichen Orientierung; beides in: ,Soziale Stellung und zitiert bei Gerns/Steigerwald, a. a. O., 8. 9).
L — N

BewuBtsein der Intelligenz”, Kievenheim/Leisewitz (Hg.), Kain 1973. — Paul Schafer, 40Betrachten wir das Ergebnis genauer: (in Klammern sind die jeweiligenVergleichszahlen
| Probleme und Perspektiven der Studentenbewegung — Zu einigen Fragen revolutiondrer des Vorjahres — auf- bzw. abgerundet — angegeben; die Prozentzahlen, die den Gruppen

Taktik an der Hochschule, in: Facit30, insbesondere: S. 11-22. zugeordnet sind, beziehen sich auf den Anteil an den abgegebenen Stimmen)Wahibe-
36 Vgl. hierzu: Thesen zur AG 2 der theoretischen Konferenz des MSB, 23/24. 2. 74 ,Stu- teiligung: 40% (36%); SLH: 34% (29%); RCOS: 20° (13%); MSB: 17.5 fo (9 Jal;| denten und Arbeiter im Kampf um die demokratische Hochschule", insbesondere S. 51. Links-/Rechtsopportunisten (1 trotzkistische, 3 maoistische Gruppierungen): 21 %/o (42 0);
37 Willi Gerns/Robert Steigerwald, Probleme des antimonopolistischen Kampfes, Frankfurt/ Restliche_(Linksunabhingige Gruppierungen, Anarchisten, Linksliberale, Aktion Urmel’):| Main 1973, S. 116. ca. 7% (7%).
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schon politisierte Avantgarde hinaus erweitert worden? Ist es gelungen, Erkennt- Gruppe handelt, entscheidend ist vielmehr, ob damit rechte oder fortschrittliche{ gelung
nisse Uber den Charakter des staatsmonopolistischen Systems einer breiteren Politik gemacht wird, ob wir dadurch an die Mehrheit der Studenten, die die
Anzahl von Studenten zu vermittein? AStA-Gruppen zum groBen Teil noch als die ihren ansehen, herankommen, ob ein I
2. Der RCDS hat an EinfluB gewonnen. Im Lichte degaktuellen Kréfteverschiebung solches Bindnisangebot zu einer Hoherentwicklung oder einer Schwichung des
im gesamtgesellschaftlichen MaBstab sowie angesichts der Funktion des RCDS als demokratischen BewuBtseins, zu einer positiven oder negativen Verschiebung des
des studentischen Haupttragers und -verfechters des staatsmonopolistischen For- Krafteverhdltnisses beitragt."
mierungswerkes ist auf ihn ein besonderes Augenmerk zu richten. Verankerung des MSB bei den Studenten und aktives Eintreten der Studenten fiir

| Aus diesen Bestimmungen ergeben sich die Kriterien fir das Herangehen an den ihre Interessen vorausgesetzt, steht bei solchem Vorgehen unsererseits fiir den |
SLH in Bochum: ,

SLH die Alternative, sich entweder von seiner Basis zu isolieren und weiter offen |
Der Versuch, die Bastionen der demokratischen Studenten an den Hochschulen os Siklsren goershhdom Kpveri as Shaupassen undiay;

zu erhalten und auszubauen, impliziert die Orientierung auf die groBe Mehrheit
h Lo

|

. »

der Studenten und damit auf die,Agnostiker im liberalen Gewande", auf den An- Wesentliches Ergebnis eines solchen Herangehens an den SLH ist dann zunéchst

| hang des SLH bzw. auf diejenigen Studenten, die vergleichbare BewuBtseins- einmal die Zuriickdrangung und lIsolierung der reaktionarsten Hochschulgruppe,
li strukturen besitzen, ohne direkt Anhanger des SLH zu sein. Das Aktivwerden fiir des RCDS — bei dem gegenwartigen Kréfteverhiitnis die zentrale Aufgabe.

I EAdie eigenen Interessen vermag gerade solchen Studenten
,mehr Einblick in das

gesellschaftliche Krafteverhéltnis und die Méglichkeiten, es zu beeinflussen, zu E8linsisptel Soaizikampf

| geben, als ein Buch ber den Charakter des staatsmonopolistischen Kapitalismus. Zur lllustration der dargelegten Taktik soll hier der Sozialkampf des letzten Se-
Sie vergroBern auBerdem das Bediirfnis, solche Biicher zu lesen." mesters dienen.

Wie aber gewinnen wir den aktiven und passiven Anhang des SLH fiir das aktive Zu Beginn des Wintersemesters fihrten der SLH/RCDS-AStA, treibend der SLH,
Wahrnehmen ihrer Interessen? Hier bieten sich — theoretisch — zwei taktische und getrennt davon der MSB den Sozialkampf fir 500 DM und 1200 DM Eltern-

l Wege an. freibetrag. Der MSB argumentierte auf der Basis des vds-Aufrufes: gemeinsamer
| Wir kénnen eine aufklarungsstrategisch motivierte Entlarvungspolitik gegeniiber Kampf an der Seite der Arbeiterklasse fir Teuerungszulage; Finanzierung der

| dem SLH entfachen, jegliche Kooperation mit ihm a priori von uns weisen und BAF6G-Erhohung zu Lasten des Ristungsetats, der Konzernprofite und -sub-
damit gerade jene liberalen Studenten vor den Kopf stoBen, die wir doch in den ventionen.

| demokratischen Kampf einbeziehen wollen. Der AStA lehnte die politische Begrindung des vds von vorneherein ab und

Oder aber wir treten mit konstruktiven, antimonopolistischen Forderungen und Destelis) sich eine eigens, die des genauereniBetrachiyngpass anim Sands
Aktionsvorschlagen an den AStA heran und zielen damit auf dessen Anhang.

libel bei der Durchsetzung sozialer Refomen liegt darin, da in der BRD — wie

Dabei nehmen wir die oft progressiv drapierten Aussagen des SLH als einen An- iy jeder Volkswirtschat das Pinanavolumen forReformmabnalimen hgegrenat| kniipfungspunkt. ist". Auf dieser Basis missen Prioritaten unter Sozial-, Bildungs- und Verteidi-
|

Wenn es richtig ist, daB Studenten — ebenso wie Arbeiter — primér in der Aktion SunOS esaften waden E32 SondsiausIanS. WE ISH es dik aspen
politisches BewuBtsein entwickeln, dann ist die Aufforderung des Studentenak- piotfianiShoaiMash LS Sozialausgabshipuch Cd uRieningrjigssopias ibe.
tionsprogrammes Bekmpft die Soziale und und politische Demagogie solcher

lose, Umschiiler, Witwen und Unfallopfer” verteilt werden miissen (BSZ 117/1973),

| Gruppen wie der DSU/SLH" doch vor allem so zu verwirklichen: Indem man prak-
Schon die Si Jenisn al genau Me gis Aloe ung Aossisllish Paid Sinem

:
re) a id permanenten Verteilungskampf”. (Interview mit dem AStA-Vorsitzenden, Aktion,| tische Kampferfahrungen fiir die Mehrheit der Studenten initiiert und organisiert. Nr. 8, 1974). Erschwerend kommen hinzu die ,.hohe Inflationsrate", die ,.erhdhtenUm dabei die Einbeziehung méglichst vieler Kommilitonen zu erreichen, verzichten i, aben"® — Schuld sind also SE a) Arbeiter! — di Vo h ~wir selbstverstandlich nicht auf das Mittel taktischer Biindnisse mit solchen poli- Jobe

a R

IB os er Xs Verspi wen

tischen Gruppen wie dem SLH, tber den wir ja erst viele Studenten mit unseren
gunglintalisnistionticheh yuna privaten Bevsichens{SSesconds ugg Rui

Aktionsvorschlagen erreichen. Eine klare antimonopolistische Orientierung und
GishmanseindalBeseiserast asriRoltife RSs inion Laue intDernger EMzte

den ideologischen Kampf i i

)

Con a oeA asagls vorausgesetzt, wird das Er
42 Vg. dazu die &hnlich strukturierte Aussage der Mainzer MSB-Gruppe zur dortigen DSU/e Studenten weit eher als die aufwendigste SLH-Gruppe: ,,Trotzdem sollten wir nicht darauf verzichten, diese Gruppen auf ihren

Aufklarung liber den objektiven Charakter des SLH von seinem EinfluB I6sen. verbalradikalen Ansatz festzunageln, ihren Opportunismus zugunsten der demokratischen

Es i PE Lo on
.

Kréfte zu nutzen. Denn bei verandertem Krafteverhaltnis kénnen sich solche Gruppen den
s ist falsch, Bindnisangebote primar davon abhéngig zu machen, ob es sich demokratischen Kriften anschlieBen, so wie in Mainz beim MiBtrauensantrag der COU/
hier um eine rechte — in diesem Falle integrationistische — oder fortschrittliche CSU" (Verbalradikales Geklingel, Anspruch und Praxis der Mainzer DSU-Gruppe, Rote

Blatter 8, S. 32 ff., hier: S. 34).
me

43 Abgesehen davon, daB das hier implizit angesprochene Ideologem der ,Lohn-Preis-
41 Beate Landefeld, Einleitungsreferat AG 1, in: MSB Spartakus 2. Bundeskongres,Auszige Spirale” schon statistisch widerlegt ist — vgl. z. B.: G. Bessau, E. Dihne, K. H. Heine-

| aus dem Protokoll, S. 22. mann, H. Jung: Inflation heute — Hintergriinde der Preissteigerungen und der Geldent-
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| |

éffentlichkeitswirksame und wahlentscheidende” Sozialpolitik zu stecken (Inter- Von daher erklart sich, daB im ,,zentralen BAFSG-Komitee" (der Zusammenfassung
|

view, a.a.0.). der abteilungsspezifischen BAF6G-Komitees), in dem auch vom SLH beeinfluBte |

Die Verallgemeinerung solcher oberflachlicher und deformierter Teilbeobachtun- Sorte Misibehsisn. Sinus siarputiutizun Sisrmmarscal mizlaigendery

gen, versetzt mit einigen Spritzern Grenznutzenthedfie®, fiihrt zu einer kuriosen aio H ree d daB sich die Student Sowen] ie di
Gesellschaftsanalyse und letztlich zu dem Eindruck, man misse nun in die all- ” er inden sienscaenden. i sie o u ae en ai a iS EA
gemeine Verteilungsschlacht der Studenten gegen Arbeitslose, Witwen und zu- > giiends Bevlicstiing von idem Kiisenge/sus oisl ja ne i i

viel konsumierende Biirger um die Gunst der den Kuchen verteilenden Politiker esaBe ih a aPa
einsteigen; sprich: es kommt darauf an, Studenten und Arbeiterklasse gegenein- noiwe: 198) Ge

"

Yiu von denen ORM; n, di a en: 9
|

ander auszuspielen .

beitertaschen, Ristung und Konzerne missen blechen!

|

|

: Die Existenz eines zentralen BAF6G-Komitees verweist auf die breite Mobilisie-
Die Empfehlung des AStA zur Beschaffung der Mitte! fir Reformen: Ausweitung rung von Studenten fiir die Ziele des Sternmarsches. Unsere Agitation fir die

des offentlichen Haushaltes mittels ,Steuerreform , bei starkerer Belastung der vds-Kampagne bestand nicht nur aus intensiver Offentlichkeitsarbeit zum Stern-

héheren Einkommen, der Gewinne und Erbschaften” und die Verringerung der marsch, sondern vor allem aus der Einbeziehung einer groBen Zahl nicht organi-
»Verteidigungsausgaben™ bei ,ausgewogener" Truppenverminderung,* denn ,,hi- sierter Kommilitonen in den (MSB-initiierten) abteilungsspezifischen BAF6G-Ko-
ben und driben" werde aufgeriistet (BSZ Sonderausgabe). mitees, die ihrerseits mit den verschiedensten Aktionsformen fiir die Teilnahme

Wenn schon der SLH — in verzerrter Form — die Kiirzung des Riistungsetats am Sternmarsch warben, Bevélkerungsinformation betrieben und — den AStA un-

fordert, bedeutet das fir den MSB, verstérkt auf die Friedensinitiativen und Ab- ter Druck setzten, zur Teilnahme am Sternmarsch aufzurufen, die Busse dafir zu

ristungsmaBnahmen und -vorschldge der Sowjetunion zu verweisen, gegen das organisieren, die Komitees finanziell zu unterstitzen, doch einmal ausfihrlich
|

Theorie-Versatzstiick der ,,Lohn-Preis-Spirale” zu argumentieren, sowie gegen die darzutun, welche Einwande er gegen die vds-Plattform habe, etc.

verwaschenen Begriffe ,,Gewinn" und ,héhere (?) Einkommen" die Klare Forde- Als die Bewegung eine gewisse Starke erreicht hatte, tat der AStA alles Erforder-

rung nach Besteuerung der Konzernprofite und Liquidierung der Konzernsubven- liche zur Organisation des Sternmarsches, oder besser gesagt: der SLH tat alles,
tionen zu setzen; damit kénnen wir zudem nachweisen, daB die nétigen finanziel- der RCDS tat alles dagegen, so daB die den AStA tragenden Gruppen ein héchst

len Mittel existieren, und so der Grenznutzentheorie einige fiir die Studenten zerstrittenes Bild boten. Der MSB verdeutlichte in dieser Auseinandersetzung
nachvollziehbare Schlige versetzen. mit Verweis auf einige Bettelbriefe des RCDS an das Monopolkapital die Rolle

des RCDS in der Sternmarschbewegung... ,Damit ist wohl klar, warum der

wertung in der BRD, Frankfurt/Main 1973 —, ist die prinzipielle marxistische Argumen- RCDS zum Boykott des Sternmarsches auffordert; wer den Konzernen verpflichtet

ipticelbielMors giver Siouen: Wes ser die Profiteangeht, so gibt es kein Gesetz, ist, kann nun einmal nicht fiir die Interessen der Studenten eintreten”. (MSB-
as ihr Minimum bestimmte... Wir kdnnen nur sagen, daB mit gegebenen Grenzen i

-

des Arbeitstages das Maximum des Profits dem physischen Minima dos Arbeitslohns Piugbiat jo Sania jo74) DeriRCOS Smptanl ak Aliespative Zur veriabs ngs
entspricht; ... Das Maximum des Profits ist daher begrenzt durch das physische Mini- feindlichen Argumentation des MSB, das ,Einwirken in die Parlamente” und den

pwoo hol 13paysinie heniiidss Arbeitstages. Es ist klar, daB EinfluB'* auf CDU/CSU-Abgeordnete. (Apropos, 1/74)
i len beiden Grenzen dieser Maximalprofitrate eine unendliche Stufenleits i i

.
i i

Variationen méglich ist. Die Fixierung ihres faktischen Grads erfolgt nur durch be Der AStA-Vorsitzende (SLH) polemisierte dagegen: ..Der RCDS sollte eigentlich
aufhérliche Ringen zwischen Kapital undArbeit..." (Karl Marx, Lohn, Preis und Profit, wissen, daB direkte EinfluBnahme in erster Linie dann Erfolg hat, wenn sich be

ada prs ia ances os Senvifion w zeBares Sand |, Berlin 1968, S. 414). reits ein Druck in der Offentlichkeit bemerkbar macht... Veranderungen lassen
‘ertdefinition der Grenznutzentheorie:

,
Wert im subjektiven Sinne ist die Bedeutung, i i i i i i

die ein Gut oder eine Gitermenge fiir die Wohlfartszwecke eines bestimmten Subjektes Sica nus qann grieichen, wenndie gisids Anisprache (usrRoliiksidurcinieine
besitzt, ... Wert im objektiven Sinne dagegen ist die in unserem Urteil anerkannte Tiich- breite Aufklarungsarbeit in der Offentlichkeit vorbereitet wird." (contrapunkt 46/74)

ken sins Sus) 248bist irgend Shey Sasmaigs auBeren- objektiven Er- Wie groB der Weg bis zu dieser Aussage war, 1a4Bt sich veranschaulichen, wenn
olges' ugen Béhm-Bawerk, Positive Theorie des Kapitals, Buch Ill und IV, Innsbruck : i i i

1912, S. 2121). — Alfred Lemmnitz und Heinz Schifer vermerken dazu in ,Politische man sie mit dem AStA-Programm des SLH vergleicht. Dort vertritt der SLH genau

Somos iss opielisinis — Einfihrung" (Frankfurt/Main 1972): ,Diese Definition ver- die Position, die er spater dem RCDS zum Vorwurf macht: ,,Da unser Gesell-
legt erstens das Wertproblem in die Austauschsphare und in das Ermessen des Ver- ipuli a $ i i i

-

brauchers, und zweitens erfaBt sie nicht den Wert, sondern den Gebrauchswert der Bircksision jusnipuis ie) PS BnpiS glspiantel sations)ss iontiksaus)is
Waren ... (Die Grenznutzentheorie) erfilllte ihren Auftrag, indem ihre Schépfer behaup- gung nun einmal nicht vorsieht, wird es eine der Hauptaufgaben eines SLH-AStA

foe gt Sloks dis Sreshlserusrndie bhieativriket den Wert bestimmt. Unter Niitzlich- sein, ... in die parlamentarischen Gremien dieses Staates hineinzuwirken." (con-
eit verstehen sie den Grad, zu dem ein Produkt dem Verbraucher zur Verfiigung steht. i” i i

Eine Ware ist demzufolge um so wertvoller, je weniger sie zu haben ist, oshat einen trapunkt 43, Juni 72) Dis hese vomd\passunosanang Sl hsivien an den
um so geringeren Wert, wenn sie im UberfluB vorhanden ist" (a. a. O., S. 47); ausfiihr- Massendruck bestatigt sich: Man muB dem SLH ein gerittelt MaB an Flexibilitat
licher vgl. ebenda, S. 42-50. bescheinigen.

45 Die Verwendung des Begriffs ,ausgewogen™ (= balanced) zeigt die Affinitat des SLH i

Er

i i q

zur Strategie der NATO-Staaten in Fragen der europaischen Stanerhet. Vgl. unter die- Hinzuzufigen bliebe an dieser Stelle, daB etwa 1800 Studenten der Ruhruniversi-

sem Aspekt die Aufsitze von Wilfried von Bredow in den ,Blattern fir deutsche und tat am Sternmarsch teilnahmen — 1800, eine Zahl, die gemessen am bisherigen
internationale Politik”, 2/73: MBFR und europdische Sicherheit; und 1/74: Intersystemare ilisi i i

Kooperation und AbIiskng, dot insbosonders . 23 ff
y Grad der Mobilisierung, als Erfolg zu werten ist. Diese Studenten gewannen auf
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diese Weise wesentliche Erfahrungen im antimonopolistischen Kampf, Erfahrun- Diskussion: |gen, die sicher nicht dem SLH zugute kommen. |DaB der SLH im Verlaufe der BAF6G-Kampagne beileibe nicht die Klassenfront Brief zu zweiten Februarhalfte des gleichen Jahres
gewechselt hat, duBerte sich besonders drastisch fpch dem Sternmarsch. Das Liddeke: on fsiege Lian Barnes ous zu Aras nach» - , Bs

; rissel und dann weiter nach London.verzweifelte Bemihen des SLH, die positiven Erfahrungen der Sternmarschteil- »Die Rolle der Minchener Studenten in der ap Mitte Mai 1845 nimmt Kriege an dennehmer durch eine Schimpfkanonadewieder zu zerstéren, beweist, daB wir nicht Revolution von 1848/49" Diskussionen des Kommunistischen Arbei-auf den Lernerfolg durch die Aktion allein vertrauen dirfen. Im ProzeB der Hinwendung von Intellektuel- terbildungsvereins in London teil (Archiv fiirDer ideologische Kampf von rechts kommt namlich ‘— gerade bei Erfolgen im len zur jungen Arbeiterbewegung steht Her- die Geschichte des Sozialismus und der Ar-
studentischen Kampf — mit Sicherheit und ist dabei in der Lage, auf samtliche mann Kriege — im Liuddeke-Artikel wird en Ror ori isti

4 qi rlich- ; das nicht gebihrend beriicksichtigt, bzw. ar rinberg, Zehnter Jahr , 2. uantikommunistischenVorbehalte aufzubauen. Sicherlich:Studentisches BewuBt- bleibt unklar — fiir jene seiner Zeitgenos- 3. Heft, Leipzig 1922, S. 362-391). Im Ver-sein entwickelt sich hauptséchlich in Bezug zur praktischen Erfahrung; die Beur-
sen, die auf halbem Wege stehenbleiben lauf der Diskussionen, in denen man klérenteilung des Charakters der BRD-Gesellschaft erfolgt am ehesten in der politischen und nicht selten ins angestammte Klassen- will, ,was Kommunismus ist und wie manAuseinandersetzung. Aber

, liberaler Agnostizismus" ist nur zu uberwinden, wenn lager zuriickfallen. dahin kommt" wird offensichtiich, daB
die Praxis sténdig auf die Notwendigkeit einer antimonopolistischen Strategie Die Durchsetzung des wissenschaftlichen ~~ Kriege, der im ideologischen Fahrwasserbezogen ist und damit ganz gezielt die Funktion biirgerlicher Ideol f Kommunisus, Eun Aisllun iskipre)  Jsslunopisehenuminision WWI ish ortZ00ef ganz gezielt di urgerlicher Ideologeme aufge- in den eigenen Reihen zu klaren, war ling schwimmt, eine religios-metaphysischezeigt wird.

untrennbar verbunden mit dem Kampf ge- Version des Kommunismus vertritt.
gen jene Sozialisten, deren Auftreten eine

Kriege: Es fehlt bloB, der Menschheit inZusammenfassend wollen wir also festhalten: Ee Sey bel der greaJes dieser Beziehung (um das kommunistische
.

~
| wissenschaftlichen Kommunismus un er " :

i

i ichtiDie Mehrheit der Studenten fir den demokratischen Kampf zu gewinnen heiBt Schaff h letari i
Ziel 2u ensichen- H.8.) einen richiigen

D

rad ; i
Chaffung einer proletarischen Partei neuen Begriff mitzuteilen; dann wird die Mensch-auch, sich konkret und kenntnisreich mit der Ideologie und Politik solcher Grup- Typs darstelite.

Rei vorwarissahrofan und cis Ernte witdpen wie des SLH auseinanderzusetzen. Dazu soll dieser Artikel einen AnstoB Und es war durchaus nicht so, daB Marx nicht fern sein” (ebendort S. 368). Der Dis-liefern. und Engels mit Kanonen auf Spatzen schos-  kussionsteilnehmer Pfander charakterisiert

Sen, Krieges Position wohl am trefflichsten:
, Krie-

46 Zur Illustration fir das Verhalten des SLH und unser Reagieren darauf hier einige Aus- Die ,wahren Sozialisten' verfigten strecken- ge will die Menschen zwingen, seine An-
schnitte aus einem ,,Offenen Brief" des MSB an AStA und SLH (vom 11. 2. 74): , Liebe weise (ber einen beachtlichen Einflu in  sichten anzunehmen; er sagt ihnen: erkenntFreunde! ... Ihr habt (ber die soziale Lage der Studenten informiert und gleichzeitig dem gerade erst erwachenden Proletariat, das, oder ich schlage euch auf den Kopf;darauf hingewiesen, daf es nicht bei ,folgenlosem Wehgeschrei bleiben darf. Die Stu- sowie in den Reihen linksbiirgerlicher De- dafiir schlagen sie uns wieder und derSanten der as TSE gemeinsam mit ihren Kommilitonen an anderen Universitaten mokraten. Starkste bleibt Sieger. Er will begeistern.und dem vds fiir ihre Forderungen entschieden eintreten' (BSZ 115) — dies habt Ihr im i

i i

i- Was ist Begeisterung? Alle Begeisterung istNovember richtig festgestellt. Ihr habt konsequenterweise die Forderung des vds ,500 3s Versuchten 2 oe ah Son he as a a ohne SRDM BAF6G sofort — Erhdhung des Elternfreibetrages auf 1200 DM' unterstitzt, zum ampfenden’ Bund ihre ,wahrsozialistischen Nachhalt." (ebendortS.370)Sternmarsch des vds aufgerufen und seid gleichzeitig den Spaltungs- und Abwiegelungs- Ideen hineinzutragen. zohhalt.~ (shen :

versuchen des RCDS entschieden entgegengetreten. Wir meinen: eine soiche Vorgehens- In einigen Bundesorganisationen erreichten fir pide, Kriege und Weitling, bricht eineweise fordert das solidarische Handeln der Studenten. Unseres Erachtens warallerdings sie voriibergehenden Erfolg. Neben anderen Welt des ertrdumten Kommunismus zusam-vor, noch intensiver aber nach dem Sternmarsch, Eure Argumentation mit einigen Unge- wurde dem Liebesapostel' Hermann Kriege men.reimtheiten und falschen Ténen durchsetzt. Dies beginnt schon mit den Uberschriften in die zweifelhafte Ehre zuteil, in die SchuB-
Co . .

Euren Zeitungen: So hieB es in der BSZ 119 noch Machtvolle Demonstration fiir Anhe- linie der sich eben bildenden Kommuni- Die fortgeschritteneren Kommunisten wiebung der BAF6G-Sitze', und erst in der 2. Zeile habt Ihr behauptet, .ein GroBteil der stischonParte” zu en Schapper, Bauer, Moll und Pfénder, die imStudenten’ habe seine politische Meinung nicht reprasentiert’ gesehen. Eine Woche 9 §

Ideenkreis von Marx und Engels stehen,spater im ,Contrapunkt' habt Ihr die Gewichtung schon anders gesetzt. Dort heiBt die Und das kam so: setzen ihre Linie der Annaherung an dieSchlagzeile: Spérlicher Beifall fir Parolen von DKP und vds-Vorstand', und schon’ in
| |

:

Co .

i 5k ischen Bewegungs-der 2. Zeile ,Trotzdem: Der Sternmarsch war ein Erfolg". Wir sind gespannt, wie die Nicht im Jahre 1846, wie im Luddeke-Ar- San Si omit at siSchlagzeile demnéchst lautet; vielleicht: ,Sternmarsch: Studenten fahren nach Bonn, um tikel zu lesen, denn da war Kriege langst 9
: dor. Lotro RvenhMarxiuncden vds auszupfeifen!'?! Zudem sind Eure AuBerungen nicht dazu angetan, Verstandnis in Nordamerika (siehe, MEW Bd. 27 Perso- fur den Eingang der Lehre

und Unterstiitzung® bei der Bevslkerung' (BSZ 115) zufinden. Eure Aussagen richten sich nenverzeichnis S. 727, oder: Karl Marx Engels in dieReihen der Deutschen Kom-
explizit gegen das Bindnis von Arbeitern und Studenten. So sagt Ihr Gber die Stern- Biographie”, Dietz Verlag Berlin 1973, S. Mmunistischen Partei. |marschteilnehmer: Ihnen, ... (zumeist) Kindern von Arbeitern, Angestellten und Beam- 14 ! Kk a

1 Ha . iten
..., war das angebliche (!) Bindnis fremd, denn (?) sie haben ja tagtéglich mit der ae Ea nary abe Krioge beteiige i 4 gen Dishsinenarbeitenden Bevdlkerung zu tun ...' (Contrapunkt 47). Abgesehen von der kruden Logik 9 9 noch bis Ende Juli 1 5, um dann nacdieser Aussage, widerlegen Euch die Fakten. Der DGB, die breiteste Organisation der fuen. Amerika auszuwandern (siehe, Krieges BriefArbeiterklasse, fordert die BAF6G-Erhéhung, Hunderte von GruBadressen trafen aus Neben Engels, Pittmann u.a. ist er wahr- an Karl Marx, 9. Juni 1845 in: ,Der BundBetrieben beim vds ein; den Arbeitern ist also das .angebliche' Biindnis nicht fremd. scheinlich auf einer der kommunistischen der Kommunisten" Bd. 1, 1836—1849; DietzUnd umgekehrt: Die 40 000 in Bonn verabschiedeten einenSolidaritétsresolution fur die Veranstaltungen aufgetreten ~ Engels lobt Verlag, Berlin 1970). Allerdings nicht umim Lobokatpt stehenden Arbeiter und Angegisinen, Und nur einem Taubsn ng ent- ihn in einem Brief an Marx als ,famosen fir den ,Kommunismus zu werben" (FacitJorgen Sein. Jad gia Heuptiorderung der 4000 Semeinsam gegen Inflation — tir mehr

Agitator” (MEW Bd. 27, S. 19-23). In der 33, S. 37), sondern um ihn vielmehr zu
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| kompromittieren. Im Interesse der Schaffung  rantien der Harmonie und der Freiheit) Die im Abschnitt Uber ,Organisatorischen  schaft, die sich ausschlieBlich mit Fragen
einer in jeder Beziehung eigenstandigen (berwindet er sowohl praktisch als auch

J
Strukturwandel" (S. 24) vertretene These, der Studienreform und den ,sozialen Sor-

proletarischen Partei sahen es Marx und in der politischen Theorie den utopischen daB die Studentenschaftsorgane und die gen" der Studenten befaBte, die Politisie-
Engels als eine ihrer wichtigsten Aufgaben  Sozialismus, insbesondere die fourieristische Deutsche Studentenschaft 1918/19 zundchst rung der deutschen Hochschulen durch
an, in den Reihen der Kommunisten fir Schule. @ aus taktischen Grinden mit reprasentativen  linke und rechte Studenten zu verhindern.

|
Klare Verhiltnisse' zu sorgen. Galt es doch, Unter anderem unterscheidet er sich von Wsennrisnes Suen! russ, Sonsint Die Ausklammerung politischer und Glau-
durch die Erstellung eines wissenschaftli- den utopischen Sozialisten dadurch, dab er Qusech a enna Soba  bensfragen ist expressis verbis Bestandteil
chen Programms ~~ Anschauungsweise, das Erreichen des Kommunis inzi lichen SD dung_ pa der Satzung der Deutschen Studentenschaft |

.

unismus einzig von und iiberzogen. Zumindest trifft sie fiir den Subjektiv i diZwecke und Tendenzen der Kommunisten der Aktion des Proletariats abhéngig macht, Anfang nur auf solche Hochschulen zu, an vor 2Sucks In venous ide
vor der ganzen Welt offen darzulegen, um jeden BurgfriedenskompromiB mit den ,Ty- denen reaktionare Korporationen und/oder 4 icon oe nur gs Sad \ange.dem Marchen vom Gespenst des Kommu-  rannen, Geldsdcken und Pfaffen” katego- die militdrisch organisierten studentischen Jogeahaiton: Objektiv beraubte sich py Al l

nismus ein Manifest der Partai selbst ent- risch ablehnt und die Massenaktion mit dem Hiysinispesoe Konson Sassy dentenschaft mit der ,Entpolitisierung" aller
gegenzustellen (siehe: Einleitung — Mani- Ziel der Selbstbefreiung des Proletariats Rav pu Hi a © Macht gegeniiber der anwachsenden Re-
fest der Kommunistischen Partei). propagiert. as il inom los las

aktion an den Hochschulen. Ohne politische
Von daher lag es im Interesse der Entwick- Nicht umsonst vermerkt Friedrich Engels zu

a a] h
i

~  Grundlage lieB sich die reprasentative Or-| A Sra ra) nen die Initiative zur Grindung einer zen- isati trukt iiber den faschisti-lung der Arbeiterbewegung ,.Systemkramer” einer Sitzung des Brisseler Kommunisti- i
Gap/Salionssi/iiu gedsnhbaraan ists

und Jichessabelnden  Landpiarrer wie cm i orton
tralen Deutschen Studentenschaft ausging,  schen Herrschaftsprinzipien, nach denen der

| © chen orrespondent-Komitees vom
- wurden von den Freistudentenschaften  NSDStb 1932 nach dem 15. Deutschen Stu-

| Kriege offen grizugrsiisn. Marz 1846, in der Marx und Weitling wii- (nichtkorporierte), katholischen Verbindun-  gententag in Konigsberg die Satzung é&n-
Zeugnis hieriiber gibt das ,Zirkular gegen tend aufeinanderprallen: ,Nach meiner An- gen und fachwissenschaftlichen Vereinigun-  derte, nicht verteidigen; schon zu Beginn
Kriege", das im Mai 1846 im Briisseler sicht ist es besser, die 3 Richtungen der gen getragen. Auf diese Teile der Studen- ger 20er Jahre war der EinfluB der klein-
Kommunistischen ~~ Korrespondenz-Komitee deutschen Bewegung der 40er Jahre aus- tenschaft trifft Norbert Steinborns Arse biirgerlichen Liberalen unter den Studenten
abgefaBt und den Bundesorganisationen zu-  einanderzuhalten. Sie durchkreuzen sich nur

der klassenmaBigen Interessenlage und der zyrickgegangen. Das liberale parlamenta-
t

eleitet wurde. wenig, namentlich blieb der Weitlingsche Ideologie teilweise zu: Sie waren die Initia- riche Modell muBte deshalb formaldemo-g
!

: h
A Se gSa 9 toren der studentischen sozialen Selbsthilfe,  kratisch verkommen, weil die Kleinbiirger-Im ,Zirkular® wurden u. a. folgende Be- Kommunismus separat” (Friedrich Engels forderten eine standisch-elitare Studien  jichen Studenten im Festhalten an standisch-

| schliisse mitgeteilt: liber eine Sitzung des Kommunistischen reform (auf Grund Anwachsen der Studen-  gjitaren Interessen keine von der Bourgeoisie
1. Die von dem Redakteur Hermann Kriege Korrespondenz-Komitees in Brissel; aus ei- tenzahlen, mehr kleinbirgerliche Studenten:  ynterschiedene gesellschaftspolitische Per-

| im .Volkstribun" vertretene Tendenz ist "eM Brief an August Bebel vom 25. Oktober mehr Assistenten, weniger Massenvorlesun-  gpektive entwickelte — Ausdruck auch da-
os

pe 1888; in: Der Bund der Kommunisten, Bd. 1 gen, Verbindung von Forschung und Lehre fiir gje politische Selbstamputation, dieht ki ti g

' ' bo - : Pp pi ,Ricks kommunisasch
-

1836-1849, Dietz Verlag, Berlin 1970, S. 305) mit Tendenz auf biirgerlichen Wissenschafts-  Trennung von Hochschule und Gesellschaft.| 2. Die kindisch-pomphafte Weise, in der Helmut Schwarzwilder, Frankfurt/M. betrieb) und entbehrten keinesfalls v8lki-  Nachdem bereits 1918 liberale Demokraten
Kriege diese Tendenz vertritt, ist im héch- schen Gedankenguts (der 1. Artikel der yng Sozialisten den Studenten einredeten,
sten MaBe kompromittierend fiir die Kom- Verfassung der Deutschen Studentenschaft ng Sozialisten den Studenten einredeten,
munistische Partei in Europa sowohl als auch zu Steinborn: oe lautete: DiBISsrenssn Sauesns: die kénnten durch ,Einordnung... in das
in Amerika, insofern er fir den literarischen Die Avantgarde des Faschismus..." USIsnUAY a arto Vole Reithethertur gland Ben shang

3 i

-

an den eigenen akademischen Au IBn deutschen Kommunis- |(oho Genossen! den die deutsche Studentenschaft”). Sozial-  ieder Sinsna Anteil an der Fibeung der
: Sli . Zu Norbert Steinborn ,,Die Avantgarde des revolutiondren Studenten standen sie auch Nation gewinnen”, war damit auch von die-

3 Die phantastische Gemiitsschwarmereli, Faschismus, Zur politischen Was eriSiy iberheblich bis feindlich gegeniiber. ser Seite die Grundlage fiir volkische und
die Kriege unter dem Namen ,Kommunis- denten in der Weimarer Republik’ in Fa- Als an der Hochschule — gerade durch den  nazistische Ideologie und Politik an den
mus" in New York predigt, muB im héchsten cit 33 méchte ich einige Erganzungen ma-

verstarkten Andrang — unterprivilegierte  Hochschulen gelegt worden.
Grade demoralisierend auf die Arbeiter chen, die die Entstehung di faBten Stu- Kleinbiirger verfochten sie aber zunichst

i ich i i i|
3 :

. ung der verfaBten Stu:
; : h h einen Ausfihrungen

wirken, falls sie von ihnen adoptiert wird. ~dentenschaft nach dem 1. Weltkrieg und zur Wahrung ihrer Interessen noch die von [Ch beziehe michia einen Bus ITAGT
(siehe: MEW Bd. 4, S. 3) ihre politische Funktion an deutschen Hoch- derBewsnnisic) SaisJosBorSuns, tate von Immanuel Bimbaum (Grinder der
Und noch eine Anmerkung: Wilhelm Weit.

 Schulen etwas differenzierter beleuchten. nents pd Sisal Manchener Studentenschaft 1918/19) in der

| ling wird durch H. J. Liddekes Feder (Facit Norbert Steinborn hat die klassenmaBigen verwaltung mit parlamentarischen Mecha- 'estschrift fir Hermann Wandersieb (Ber-
33, S. 37) den utopischen Sozialisten zu-

Und ideologischen Voraussetzungen, die nismen. In der Frage der Herrschaftsform !Iner AStA-Vorsitzender 1919, papisior
geordnet. Diese Wirdigung geht an der en FaschisierungsprozeB innerhalb der unterschieden sie sich somit von der kor- Jer Deutschen i) hu
Personlichkeit Weitlings, sowie an

sei Studentenschaft bedingten und der ,Macht- porierten Reaktion und den sogenannten rer Verfassung) wvon 1570,

Sy

gs, seiner gbernahme" des NSDStb in der Deutschen Wi ih ” 3 nicht méglich war, die historischen Quellen
politischen Praxis vorbei. Studentenschaft den Boden bereiteten, im a saEnenion In fhiesen Bruppierun- zu iberprifen, so daB die Maglichkeit be-
Weitling, dem nach Mehrings Worten ,der  Prinzip dargestellt. Die Tendenz des Artikels Boma ar waekthtionn Sovslioraae elmer steht, daB ich subjektive Schonfarberei im
Ehrenpasten an der Schwelle der deutschen war, den biirgerlichen Auffassungen von der border Hoauptfeind iiss I an

Riickblick hier veraligemeinert habe; viel-

Arbeiterbewegung” gebiihrt (Franz Mehring:  .Gleichschaltung” der deutschen Hoch- einer biirgerlichen freien” Wissenschaft eicht ist es Norbert Steinborn moglich, an
Gesammelte Schriften, Bd. 4, S. 126) war Schulen, dem ,Zwischenspiel" oder der und der Demokratie. Hand der ihm zur Verfiigung stehenden Lite-

ganz der Typ des urwiichsigen Arbeiter- -Unterbrechung von 1933-1945" entgegen- Im Selbstverstandnis birgerlich-liberale  fatur (vorallemStudoentenzeischiiten auskommunisten. zutreten, da sie die Tatsache, daB Studen- Mitte", bezichtigten die Initiatoren der Deut-  9°7 ~ahrel 9/20)
.In seinen besten Tagen" (im ersten Drittel 5 aen 24 sehen Studentenschaft die gegenrevolutio-  UPSPIUIEN

der Vierziger in der Schwei
seiten der Bourgeoise bis hin zum Faschis- néren Kréafte" an den Hochschulen der Biir- Mit freundlichen GriiBen9 eiz, ab Dezember mys eine politische Roll It hab i ; i

1842 erscheint Weitlings Hauptwerk ,Die Ga- one
poli e Rolle gespielt haben, gerkriegshetze und glaubten, durch eine po- Margit Plumpe-Petzoldol aus der Geschichte streichen. litisch-ideologisch amputierte  Studenten- Bochum
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ER facit Lieferbare Titel
Steffen Lehndorff, geb. 1947, Vorsitzender Michael Boedecker, Frankfurt/M., geb. 1950 EE
des MSB Spartakus, Doktorand, Kain. stud. Leibqperzishung, 8 ‘Semester, Koautor

g

des Buche§ ,Soziale Stellung und BewuBt-
Prof. Dr. Karl-Heinz Schoneburg, Berlin, sein der intelligenz", Koln 1873, Zeitschrit

Alle Bestsllungen an:

DDR, Stellvertretender Direktor des Instituts  tenverdffentlichungen.
Bi)Sraess. og Rechtstheorie an der Aka- Weltkrels-Verlags-GmbH,46 Dortmund, Briderweg 16

flwissease:siianlcesnon. Thomas Bricher, Bochum, geb. 1951, stud. Ab facit Nr. 25 kostet das Heft Im Abonnement nur 2,— DM

Jan Priewe, Marburg, geb. 1949, wiss. An
Politologie und Geschichte, 10. Semester.

:

Dipl.-Volkswirt, Mitghied des Bundesvorstan. ' Ein Abonnement = § Heft kostet 10, OM + Paria

des des MSB Spartakus, Zeitschriftenver- Gunther Ludwig, Bochum, geb. 1950, stud.

offentlichungen. Politologie und Germanistik, 9. Semester, Beitriige zur sozlallstischen Literatur der Weimarer Republik, 144 Seiten, 6,— DM

on

Mitglied des Bundesvorstandes des MSB

Risin Busch, Marburg, geb. 1949, stud, SPartakus. Israels Verflechtung mit dem Imperlalismus, facit-Reihe 12, 48 Seiten, 2,— DM

oziologie/Politik, 9. .

i i

-Sitentlichungen. 9. Sem., Zeftschiiftenver
i .

Der Kampf gegen den Antikommunismus in der Schulpolitik und Analysen der bilrgerlichen

Michse| Timmermans, Sect, geb. 1951, Piidagogik in der BRD, mit Dokumenten, facit-Reihe 13, 88 Seiten, 2,50 DM

|

. i
i

Dr. Stepan Mokschin, Moskau. racist und Sozia/witsensansnen, Der historische Materlalismus und dle Parteilichkeit der reallstischen Literatur von F. W.

Plesken; facit-Reihe 10, 56 Seiten, 2,— DM

-_— Protokoll des 1. Bundeskongresses des MSB Spartakus, ,Mit Spartakus im Spartakus",
Taschenbuch mit Fotos, facit-Reihe 9, 308 Seiten, 6,— DM

.

Arbeiterklasse gegen Faschismus von Georgi Dimitroff

Bestellschein facit-Reihe 8, broschiert, 114 Seiten, 3,50 DM

Evolution und Revolution in der Weltgeschichte. Mit elf Beitriigen namhafter Historiker der

eA a

DDR zur Dialektik von Evolution und Revolution in den verschiedenen Epochen der Ge-
onnement facit (5 Hefte) = 10,— DM + Porto ab Nr.

............
schichte von der Antike bis zur Gegenwart. 204 Seiten, facit-Relhe 7, 6,— DM

wire. EXPL. Facit Nr. 33, 32, 31
Fir die siebziger Jahre — eine Philosophie des Stiickwerks? Kritische Anmerkungen zu

» 32, 31, 29, 27, 26, 25, 24, 22/23, 21, 1/14 einem Aufsatz des Mannheimer Neopositivisten Hans Albert" von Harald Wessel

wie INteMNationaler Klassenkampf* facit-Reihe 5; 5,— DM + Porto
faaikeiieie 52 BeiiSh i,go

to Internationaler Klassenkampt (Mit zahlreichen Beitrdgen von Genossen aus Afrika, Asien

wen fCIH-Reihe 6; 1,— DM + Porto
und Lateinamerika, die dort selber mitten in den Klassenauseinandersetzungen stehen.)
Neven Beitragen Uber die einzelnen Erdteile insgesamt enthélt der Bars Artikel a

;

a |

igeria, Mexiko, Sudan, VAR, Libanon, Indien, Mongolei, Argentinien, Kuba, Kolumbien,
wens wEVOlUtion und Revolution facit-Reihe 7; 6,— DM + Porto Guayanas. Also: Informationen aus erster Hand!

Arbeiterkl facit-Reihe 5, broschiert, 180 Seiten, 5,~ DM
si a

p fpsse gegen Faschismus” (Dimitroff) 3,50 DM + Porto facit Nr. 33: Studentenbewegung im Klassenkampf; Studentenbewegung in der BRD; Die

Der historische M i s .

Avantgarde des Faschismus; Die Rolle der Munchner Studenten in der Revolution 1848/49;

RD%n Nisiorischs aterialismus und die Parteilichkeit der realistischen Literatur", Studentenbewegung an den FHS; Internationale Entwicklung von der Moskauver Beratung
e 10; 2,— DM + Porto bis zum WeltkongreB der Friedenskrafte; Konrad Lorenz oder die Entwicklung der Ethologie:

Futurologie™ (Prof
Von der Wissenschaft zur Utopie. 120 S., 2,50 DM.

naan In ie’ =D. il .

.

gie" (Prof. D. Klein) RK extra 7; 2,50 DM + Porto facit Nr. 32: Kommentar: Hamburger Parteitag der DKP; Bezirkssekretariat der DKP Ruhr-

SDS in Sofi “ facit-Rei
Westfalen: Zur Einschatzung der Sommerstreiks 1973; Martin Berner: Birgerinitiativen

ns ia..." facit-Reihe 3; 1,— DM + Porto zwischen Integration und gesellschaftlicher Veranderung; Josef Schleifstein: Rosa Luxem-

burg und das Parteiproblem; Bernhard v. Mutius: Wider den Spontaneismus; HansHermsen/
ww wPrOtOKOIl des 1. Bundeskongresses des MSB Spartakus Klaus Prooft/Hans Dietz: Zur Entwicklung der sozialistischen Persénlichkeitstheorie; Ger-

Taschenbuch — 308 Seiten, 6,— DM + Porto hard Friedrich: Berufsverbote im gesamtgesellschaftlichen Kréfteverhéitnis; Wie 16st die
DDR ihre Bildungsprobleme?; Dokumentation: L. I. Breshnew: Fiir einen gerechten, demo-

ruc uISTECIS Verflechtungen mit dem Imperialismus®, facit-Reihe 12, 48 Seiten, 2,— DM ansehen Frieden, fir die Sicherheit der Vélker und internationale Zusammenarbeit. 118 S.,

JR— 1- Kampf gegen den Antikommunismus in der Schulpolitik und Analyse facit Nr. 31: KP Chile: Um die Zukunft des Landes — Thesen des ZK zum XV. Parteitag
der birgerlichen Padagogik in der BRD, facit-Reihe 13, 88 Seiten, 2,50 DM der KP Chiles; Paul Schafer: Kapitalismus, wissenschaftlich-technischer Fortschritt und

5
staatsmonopolistische Hochschulreform; Gert Schubring: Arbeitsmarktpolitik im Kapitalis-

worn. BOItTAQe zur sozialistischen Literatur der Weil i :
mus; Stephan Voets: Demokratische Alternative in der Schule? — Zur Diskussion um die

ur der Weimarer Republik, 148 Seiten, 6,— DM Hessischen Rahmenrichtlinien; Christiane Reymann: Erfolg der antiimperialistischen Bewe-

gung; Dokumentation: Forderungen des DGB zur Hochschulreform. 104 S., 2,50 DM.

Bestellungen an:

Weltkrels-Verlags-GmbH, 46 Dortmund, Briiderweg 16 -
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Futurologle — Wer plant denn da? Was? Zur wissenschaftlichen Gesellschaftsprognose | Wissenschaftsliteratur —

spitkapitalistischer Entwicklungen — Kritisches zur biirgerlichen Futurologle von Prof. Dr.
x Wi hafftDieter Klein (Im Anhang: Ein Gespréach wahrend des Futurologenkongresses vom 10. bis 15. Literatur, die ssen schafft.

November 1969 in Miinchen mit den Tagungsteilnehmern Dr. Thomas Miller und Dipl.-Ing.
Oskar Neumann), RK extra 7, 52 Seiten, DIN A4, 2,50 DM ? Aeeeect
SDS in Sofia — Dokumentation zum AusschluB von fiinf Kommunisten aus dem SDS — Wilhelm Raimund Beyer W. Schwettmann / U. Sander
Zur Vorgeschichte der zweiten Spaltung des SDS: facit aktuell 3, DIN Ad, 124 S., nur 1,— DM Die Parteinahme der Wissenschaft Berufsbildung —

u Misere eines Systemsfacit Nr. 29: Ingo Hansen, Veranderungen in der gesellschaftlichen Qualifikationsstruktur und i?pieAriolSipare) Weltkreis sia) 1973die soziale Lage der technischen Intelligenz; Giinter Klimaszewsky/Eberhard Thomas, Mar- eriag Aas 1972 :

Kleine Rote Reihe. 124 S. 3,00 DMxistisch-leninistische Dialektik oder maoistische Pseudodialektik?; Hannelore Viehmann/ ToaReinhard Hamel, Ostkunde im Schulunterricht — Antikommunismus in Aktion: E. Hexel- 129 "Marxistische Taschenbiicherschneider, Koexistenz, Kulturaustausch und Bonns ,zwischenstaatliche Gesellschaftspolitik*; Raine: Marxistisohe E. Weber
Wolfgang Bartels, Arbeiterjugend und Weltjugendfestspiele; u.a. 96 S., 2,50 DM E. Altvater, M. v. Brentano, E. Frister Imperialismus in der Anpassung

u. a. vo roll nack" zur ,indirekten
trategie'*facit Nr. 27: Prof. Dr. Gerhard Riege, Uber das Verhiltnis von Sozialismus und Kommunis- Protokoll des Kongresses nd Marxistische Blitter.

mus; Hartmut Geil, Uwe Giinther, Friedhelm Hase, Zur Kritik der birgerlichen Rechtswis- Wissenschaft und Demokratie Frankfurt/Main 1972senschaften; Prof. Walter Hollitscher, Marxismus — Erganzungen und Entstellung; Dr. Pahl-Rugenstein Verlag. K8In/Rh. 1973 Reihe: Marxismus aktuell.Ginter Krause, Durch eine neue Technik zu einer neuen Klasse? — Kritisches zur Theorie 142 S. 9,80 DM 146 S. 6,50 DMder neuen Arbeiterklasse"; Wolfgang Bartels, Berufsbildung auf dem Wege in die Zu-
! .kunft? Zum ,BerufsbildungskongreB der Deutschen Wirtschaft": H.H.Adler, H.Wienert, Joachim Streisand

FI. Heve»Proletarische Aufkldrung” oder sozialistischer Hochschulkampf — Zur Politik des maoisti- Deutsche Geschichte von den . dont in der BRDschen ,K"“SB. 96 S., 2,50 DM Anféngen bis zur Gegenwart Studentinnen in
n

Eine marxistische Einfihrung oye nyfacit Nr. 26: G. Nurtsch, Arbeiterklasse und GesetzméBigkeit in der entwickelten sozialisti- Pahl-Rugenstein Verlag. K8In/Rh. 1972 ue aS, 12,80 DMschen Gesellschaft; M. Volbers, Internationale sozialistische Arbeitsteilung und ékonomische 484 S. 7.80 DM
Integration im Rat fir gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW); A. G. Jegorow, Die weitere Ent-

.

a
Sswicklung der Sowjetgesellschaft auf dem Wege zum Kommunismus; Th. Mies, Die negative W. S. Semjenow Imperialistische RiessonpaIk rieUtopie des ,sozialistischen Studiums"; J. Reusch, Kultur und Kunst bei Mao Tse-tung; Kapitalismus und Klassen Anpassungszwang (Autorenkollektiv)

| P. Schafer, ,K"SG (ML) — Korrekte Massenlinie als rechts-, linksopportunistischer Zickzack- Zur Sozialstruktur in der modernen reformieren — manipulieren —

kurs u. a; 82 S., 2,50 DM kapitalistischen Gesellschaft integrieren
Pahl-Rugenstein Verlag. KéIn/Rh. 1973

0 " 3 v : 378 S. 19,80 DM
a ™fact Nr. 25: Steffen Lehndorif: Bildungspolitik aus einem GuB — Stichpunkte zu prinzipiel- Verlag Marxistische Blatter.len und aktuellen Fragen der Bildungspolitik des BRD-Imperialismus; Uli Bange/Jiirgen A. Felsko/J. Fischer, u.a. Frankfurt/Main 1973, 334 S. 9,50 DMDischer Marx an die Hochschule; G. A. Arbatow: Zur ideologischen Strategie des imperiss Europiische Wirtschafts-ismus; Raimund Teismann: Der Kampf der lateinamerikanischen Vélker gegen den Impe- emeinschaft und USArialismus ist unaufhaltsam! S. 64, DM 2,50. Jemeinssha und politische Wider- .

spriicheSteffen Lehndorff: Grundlage der Einheit im VDS; Rechtskartell und Monopolkapital; Pahl-Rugenstein Verlag. KéIn/Rh. 1973 CO eChristof Kievenweim: Politische Reaktion und faschistische Herrschaftsformen — Anmerkung 48 S. 3,00 DM
zu einigen Tendenzen der Faschismus-Diskussion in der Deutschen Linken; Manfred Bosch:
NLA — Portrait einer kommenden Rechtspartei; Johanna Hund: Materialien zum Bericht TERE a
zur Lage der Nation 1971, facit Nr. 24, 1,— DM

, S » &in allen (Steffen Lehndorff: Fiir Demokratie und sozialen Fortschritt; Christof Strawe: Perspektiven ss a ider demokratischen und sozialistischen Studentenbewegung; G. Matthiessen: Zum Rechts- : eekartell in der BRD; B. Miiller: Formierung der Rechtskrafte in der Universitat; Jacques Na- CcO ectiv - ici Mngels (KP Belgiens): Technokratische oder demokratische Strukturreform an der Universitat; NENGK. Peters: Ideologie und Methodologie in der biirgerlichen Philosophie; F. Adler: Wie
.kritisch ist Habermas"

,kritische Theorie"?; u. a. — facit Nr. 22/23 (Doppelheft}, 2,— DM Ruchhand lung en iteratur
\Walter Hollitscher: Aneignung der Natur und Natur der Aneignung; F. W. Plesken: Zur

Literatur Uber den Naturdialektik-Streit; E. J. Hobsbawm: Lenin und die ,Arbeiteraristokra-
tie"; Robert Steigerwald: Brief an einen Genossen Studenten; P. Schifer: Hochschulrahmen-
gesetz — Baustein staatsmonopolistischer Formierung; M. Maercks: Die Bundeswehrschule —

Schule der Nation, Geistige Militarisierung in Westdeutschland; Fred Schmid: Friedens-
forschung als Kriegsforschung; u. a. facit Nr. 21, 1,— DM

_—
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