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Arbeiterklasse undWissenschaft

Inhalt: Die Fragen der Wissenschaft und Bildung gehodren zu den grundlegenden Fragen
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des Klassenkampfes. Wer verflgt uber Wissenschaft? Wem niitzt Wissenschaft? — | 0

Wolfgang Keller/Bernhard Althoff
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So ist es nicht erstaunlich, daB die ersten Reaktionen der Arbeiter auf die Besei- Kenntnisse. Den neuen Erfordernissen entspricht das Kapital jedoch nicht durch

tigung der Maschinen abzielten. Nachdem es bereits im 17. Jh. zu Aufstanden [
eine adéquate Ausbildung, sondern durch die Aufrechterhaltung der industriellen

gegen die ersten Maschinen gekommen war, setzte nach 1750 eine massenhafte Reservearmee. Marx hat deshalb mit Nachdruck auf die Notwendigkeit einer all-

Zerstérung ein. Textilarbeiter steckten Spinn- undWejpmaschinen in Brand, Land- seitigen Ausbildung hingewiesen. Die groBe Industrie, so stellte er fest, »macht es

arbeiter zertrimmerten neue Dreschmaschinen. In England konnte die Regierung |
zu einer Frage von Leben oder Tod, die Ungeheuerlichkeit einer elenden, fiir das

der Bewegung nur durch ein Gesetz Herr werden, das Angriffe gegen Fabriken wechselnde Exploitationsbediirfnis des Kapitals in Reserve gehaltenen, dispo-

und Maschinen mit der Todesstrafe belegte. Nach zahlreichen vergeblichen niblen Arbeiterbevélkerung zu ersetzen durch die absolute Disponibilitat des

Bemiihungen, ein Verbot der Maschinen zu erwirken, kam es in den ersten Jahr- Menschen fir wechselnde Arbeitserfordernisse.® Das Interesse der Arbeiter-

zehnten des 19. Jh.s erneut zu Massenzerstérungen. Wieder antworteten die Klasse richtete sich nunmehr in steigendem MaBe auf eine bessere Bildung und

Herrschenden mit einem Terrorgesetz. In der folgenden Zeit gingen die Zersto- Ausbildung. Es ist erstaunlich, daB die Arbeiter und ihre Organisationen schon

rungen merklich zuriick, abgesehen von Gebieten, wo es der jeweiligen gesell- zu jener Zeit bildungspolitische Forderungen entwickelten, die auch heute Bestand-

schaftlichen und industriellen Entwicklung entsprechend zu ahnlichen Aktionen teil einerfortschrittlichen Bildungspolitik sind.

kam wie dem Seidenweberaufstand in Lyon 1831 und schlesischenWeberaufstand Die Volksmassen blieben im 19. Jh. von der Bildung fast véllig ausgeschlossen.

1844. Es bestand zwar seit der Jahrhundertwende die gesetzliche Schulpflicht, die

Die massenhafte Zerstérung der Maschinen war Ausdruck des noch unentwickelten jedoch kaum eingehalten wurde, weil die meisten Kinder zur Arbeit gezwungen

BewuBtseins der Arbeiter. Sie sahen das Elend in der Technik selbst undnicht waren. In Fabrikschulen erhielten sie haufig noch Unterricht nach einem 11- bis

in deren MiBbrauch durch denKapitalisten, der die Maschinen gezielt gegendie 14stiindigen Arbeitstag. Die materielle Ausstattung der Schulen war katastrophal,
Werktatigen einsetzte. ,,Es bedarf Zeit und Erfahrung, bevor der Arbeiter die einen allgemeinen Lehrplan gab es nicht. Grundlage und Hauptbestandteil des

Maschinerie von ihrer kapitalistischen Anwendung unterscheiden und daher seine Unterrichts war die Religion. Weit und breit herrschte Lehrermangel. Eduard Sack

Angriffe vom materiellen Produktionsmittel selbst auf dessen gesellschaftliche hat in seiner Schrift ,,Unsere Schulen im Dienste gegen die Freiheit” (1874) nach-

Exploitationsform iibertragen lernt."! gewiesen, daB ein Lehrer meist (ber 100, zuweilen bis zu 200 Schiller unterrichten

Die fehlende Einsicht war kein subjektiver Mange, sondern erklart sich aus der mubie.

ianglichen Sols ges Aleisihowecihgfhethetiot) 2uriZsi def Waserinony Die Wurzel des Ubels lag schon damals nicht in irgendeiner ,6ffentlichen Armut”,
stirmer waren die Arbeiter noch eine zahlenmiBig unbedeutende Klasse,weit- d in der Prioritt fir Gewehre und Kanonen. In PreuBen beispielswei

gehend zersplittert und ohne revolutionare Theorie. Erst mit dem Anwachsen der
BO an rik

.

J. Riglben = 0 se

i
:

i
wurden 1838 von 52 Mill. Talern Gesamteinnahmen 23 Mill. fiir das Militar und nur

Arbeiterklasse, der Herausbildung von Organisationen und deswissenschaftlichen 3 bis 4 Mill. fir das Schulwesen ausgegeben.*
Sozialismus erkannten immer mehr Arbeiter die Ursachen der Ausbeutung und :

i

ihren wirklichen Feind. Filr Marx war die Einsicht in die gesellschaftlichen Zusam- Die Frage der Bildung war somit von Anfang an eine Frage des Klassenkampfes.

menhénge schon im schlesischen Weberaufstand angelegt: ,,Der schlesische Wenn die Bourgeoisie ihnen (den Arbeitern) vom Leben so viel I&8t, als eben

Aufstand beginnt gerade damit, womit die franzésischen und englischen Arbeiter- | nétig ist, so diirfen wir uns nicht wundern, wenn sie ihnen auch nur so viel Bildung

aufstande enden, mit dem BewuBtsein iber das Wesen des Proletariats. Die gibt, als im Interesse der Bourgeoisie liegt. Und das ist so viel wahrlichnicht.*
Aktion selbst tragt diesen iiberlegenen Charakter. Nicht nur die Maschinen, diese Die preuBische Regierung und Schulbiirokratie unternahmen alles, um die Ver-

Rivalen des Arbeiters, werden zerstért, sondern auch die Kaufmannsbiicher, die breitung realer Bildung im Volk zu verhindern. So durften die héheren Schulen

Titel des Eigentums, und wéhrend alle andern Bewegungen sich zunéchst nur nur eine begrenzte Zahl von Kindern aus den werktétigen Klassen aufnehmen.

gegen den Industrieherrn, den sichtbaren Feind kehrten, kehrt sich diese Bewe- Jede Veranderung konnte deshalb nur im entschiedenen Klassenkampf durch-

gung zugleich gegen den Bankier, den versteckten Feind."* gesetzt werden.
Die utopischen Sozialisten, die die Arbeiter als leidende Schicht, nicht aber als

Der Kampf gegen die geistige Unterdriickung revolutionare Kraft begriffen, hatten noch geglaubt, man kénne durch Aufklérung der

Nicht die Verweigerung oder Zerstdrung der neuen Arbeitsmittel konnte das Ziel ln und durch eine bessere Bildung und Erziehung zur SE

der Arbeiter sein, sondern deren zunehmende Beherrschung und schlieBliche esellschaftgelangen. fice ET Verkennung des Klassencharakters der Bildung

Inanspruchnahme. Um nicht lénger bloBes Teilstiick der Maschine zu sein, gaben 35 doch Impulse adden etierehKampf. So hat das von Robert Owen

bendtigte der Arbeiter technisches Wissen. Um den wechselnden Anforderungen i” seiner Fabrik in NewLanarkeingerichteteBildungs- lind Erziehungssystem Karl

der industriellen Produktion begegnen zu kdnnen, braucht er vor allem vielseitige
arx zur Forderung nach allseitiger und polytechnischer Bildung angeregt.

3 MEW 23, S. 512.

1 Karl Marx: Das Kapital. Erster Band, in: MEW 23, S. 452. 4 Geschichte der Erziehung, 11. Aufl., Berlin 1973, S. 238.

2 Kritische Randglossen, in: MEW 1, S. 404. 5 Friedrich Engels: Die Lage der arbeitenden Klassen in England, in: MEW 2, S. 238.
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Wilhelm Weitling, der sicher der erste Theoretiker des Proletariats genannt wer- des Bildungsprivilegs und die Durchfiihrung des Unterrichts auf wissenschaftlicher
den darf, obgleich er den utopischen Sozialismus nicht véllig iiberwinden konnte, | Grundlage.

Sosans ue) 2 Sis) ay Kirche dieBildung der Volksmassen bewuBt Wilhelm Liebknecht arbeitete in seinem Referat
,Wissen ist Macht — Macht ist

en ir eoa37 by J mehr glauben, weil sie viel Wissen" (1872) den Klassencharakter des herrschenden Bildungssystems heraus.

deri Masseniciassidas’e hlave G g"der wissenschaftiichen Bildung ,.Der heutige Staat und die heutige Gesellschaft, die wir bekampfen, sind Feinde

a ass ewebe entdeckenwiirden, welches bisher erste- der Bildung; solange sie bestehen, werden sie verhindern, daB das Wissen Ge-

lehnung und fae pe rena LyAngelegenheiten aller sowie die An- meingut wird. Wer da will, daB das Wissen allen gleichméBig zuteil werde, muB

auf alle Weise zu a yuisicherte. Darum suchte man daher auf die Umgestaltung des Staats und der Gesellschaft hinwirken."® Der

Glaubens herausarbeite und das G. pict d
le Vo/lsnildung aus dem Bereiche des bildungspolitische Kampf der Arbeiterklasse gewann dadurch die notwendige re-

.

bist des Wissens betrate. volutionére Perspektive. Der alten Losung ,Durch Bildung zur Freiheit!" setzte

Sibaunsapsiiiicten Grundforderungen der Arbeiterklasse finden sich zuerst Liebknecht entgegen: ,,Durch Freiheit zur Bildung!"
im i

:
i

k X

aller oi:Myorsisis uh aielie rdishing Die Vereinigung der beiden Arbeiterparteien zu Gotha 1875 brachte dagegen einen

einigung der Erziehung mit der materiellen Produktion usw." ahoen le ers programmatischen Riickschritt. Die mangelhafte Auseinandersetzung mit den fal-

begriffen den Kampf um Wissenschaft und Bildung als Teil d a Ass schen Auffassungen Lassalles wirkte sich auch auf den bildungspolitischen Teil

politische Herrschaft des Proletariats. Sie betonten, daB
Cos |Ramplogiuny jie negativ aus. Gefordert wurde u. a. Allgemeine und gleiche Volkserziehung durch

elGanain ce die h . onten, daB Veranderungen auf die- den Staat“, womit in eklatanter Weise der Klassencharakter des herrschenden

haieli gegen die herrschende Klasse durchgesetzt werden kénnen und Bildungs- und Erziehungssystems geleugnet wurde. Karl Marx unterzog das Pro-
RaSh enMitsi zr Umgestaltungder gesamten Gesellschaft sein kénnen. gramm einer scharfen Kritik.” Im Erfurter Programm von 1891 wurden die fal-
In der Revolution von 1848 schioB sich das Proletariat den Forderungen der De- schen Forderungen dann iberwunden.

ui omAsie srgen 4 erin (Aug./Sept. 1848) standen auch Nach ihrem Sieg ber die Bismarckschen Ausnahmegesetze wurde die SPD auch

Schule und Kirche ianI os ongref forderte die Trennung von eine bedeutende bildungspolitische Kraft. Im Interesse der Arbeiterklasse und

ten fir Lehrlinge bei Torn aa
ryic
,
in der Volksschule, Bildungsanstal- der Jugend trat sie fiir jede nur mogliche Verbesserung ein und entwickelte

richts, dhnliche Einvichtunih oe yhaftlich-technischenSeite des Unter- zugleich ein sozialistisches Bildungsprogramm. Den Schwerpunkt bildete weiter-

neil Ree ee i2 a upd Gesellen. Weiterhin wurdgver- hin die Schulpolitik. Das Volksschulwesen befand sich nach wie vor auf niedrigem

Ral,eBgos telterEltern kostenlosmit Unter- Niveau, die Religion stand noch immer im Vordergrund. Die schulpolitischen

idinetes Do > er ongre sprach sich ferner gegen jede Grundsatze der SPD faBte Clara Zetkin in ihrem Referat liber ,Die Schulfrage®

der Forderungen geht bereits hervor oySenslant aus. Aus dem Zusammenhang (1904) zusammen: Einheitlichkeit des Schulwesens vom Kindergarten bis zur Hoch-

iin ‘al on e Bildungsanspriiche der Arbeiter aufs schule, Weltlichkeit des Schulwesens, Wissenschaftlichkeit des Unterrichts und
9g: it ihrem sozialen und politischen Kampf verkniipft waren. dessen Verbindung mit der Arbeit."

pie Forderungen des BerlinerArbeiterkongresses blieben weiterhin maBgebend. Mit dem Vordringen revisionistischer Stromungen in der Sozialdemokratie ver-

erAllgemeine Deutsche Arbeiterverein unter Lassalle forderte, allerdings erst anderte sich auch der Charakter ihrer Bildungspolitik. Der ideologischen Beein-

1866 im Chemnitzer Programm, die Trennung der Schule von der Kirche und der flussung der Arbeiterklasse hielten die Revisionisten die kleinbiirgerlicheForde-
Kirche vom Staat, die Erhebung der Schule zu einer aus Staatsmittein zu finan- rung nach einer Neutralisierung des Bildungswesens entgegen. Heinrich Schulz,

2igrende))Staatsanstalt sowie die Forderung der politischen Bildung durch freie spaterer Staatssekretar im Reichsinnenministerium, rief sogar dazu auf, die Frage

a undfreies Versammlungs- undVereinsrecht.Ahnliche Forderungen erhob | der Bildung aus dem Klassenkampf herauszuhalten, da sonst der Jugend gescha-
ie ozialdemokratische Arbeiterpartei unter Liebknecht und Bebel im Eisenacher det wiirde. Das bedeutete nichts anderes, als das Bildungsprivileg der Herrschen-

enIon igses Programmbrachte einen erheblichen Fortschritt, denn den und die geistige Bevormundung der Werktatigen bestehen zu lassen.

rn Loon Lo es fon Soiperishen Staat anvertrauen wollte, Die Krafte um Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und Clara Zetkin dagegen hiel-

Werk der Arbeiterklasse a SA age Jods arbssssrung Duydas ten an den sozialistischen Prinzipien fest und setzten auch nach dem 1. Weltkrieg

bewegung erstmals ein Programm, das auf den a Irbeiier den Kampf fiir ein demokratisches Bildungssystem fort.Der. Aufschwung des

zentralen bildungspolitischen Forderungen auf diesem Weg waren dieBrechung Volksbildungswesens in der Sowjetunion gab der nunmehr gegriindeten KPD neue

iti
i i

. p

i

, S.
323.

© Zitetnach: oschice dor Ecehung, 5.5221. | BEng
re 10 Geschichte der Erziehung, S. 443 f.
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Impulse. Schon in der Novemberrevolution hatten die Arbeiter- und Soldatenrate Die Entwicklung der Arbeiterbildung
bildungspolitische Forderungen aufgestellt und voriibergehend auch verwirklicht.

Das Interesse der Arbeiterklasse an Wissenschaft und Bildung zeigt sich auch
Dazu gehdrten die Abschaffung des Religionsunterrichts, die Selbstverwaltung der

an ihren selbstiandigen Bildungsbestrebungen. Die Abeiterklasse schafft nicht
Schule und der Aufbau der Einheitsschule. vit gem Scheitern der Novemberrevo-

nur neue soziale Verhiltnisse, sie ist auch der Trager des kulturellen und wis-
lution wurde die demokratische Bildungsreform efneut abgeschnitten. senschaftlichen Fortschritts.
Die SPD setzte ihren revisionistischen Kurs fort und gab sogar das Prinzip der Engels berichtet von den englischen Arbeitern, daB sie ,,auf ihre eigene Faust
Weltlichkeit der Schule preis: in einem KompromiB mit der Zentrumspartei akzep- eine Menge Schulen und Lesezimmer zur Hebung der geistigen Bildung gegriindet
tierte sie die Beibehaltung von Bekenntnisschulen. Politische Reaktion und Klerus | (haben)... Diese Anstalten sind sehr geféhrlich fir die Bourgeoisie..." Hier
waren ermuntert und sicherten durch Konkordate bzw. Kirchenvertrage ihren lernten und diskutierten die Arbeiter frei vom EinfluB der Herrschenden. Sie inter-
Einflup auf die Schulen ab. Als der |,Biirgerblock” 1927 ein Reichsschulgesetz essierten sich dabei auchfiirdie ,,biirgerlichen Wissenschaften. Ich habe manch-
durchzusetzen suchte, das die konfessionelle und territoriale Zersplitterung sank- mal Arbeiter... mit mehr Kenntnis iiber geologische, astronomische und andere
tionieren und die Schule endgiiltig den Pfaffen ausliefern sollte, bildete sich eine Gegenstinde sprechen horen, als mancher gebildete Bourgeois in Deutschland
breite demokratische Abwehrfront, der auch namhafte Kiinstler und Wissenschaft- davon besitzt. Und wie sehr es dem englischen Proletariat gelungen ist, sich eine
ler wie Thomas Mann und Albert Einstein angehérten. An dem einheitlichen Wider- selbstindige Bildung zu erwerben, zeigt sich besonders darin, daB die epoche-
stand istdieser Anschlag gescheitert. machenden Erzeugnisse der neuen philosophischen, politischen und poetischen
Die KPD kampfte weiter fiir Verbesserungen. Als in den Jahren 1928/29 ein reichs- Literatur fast nur von den Arbeitern gelesen werden."
einheitliches Berufsbildungsgesetz verabschiedet werden sollte, brachte die Auch in Deutschland griindeten sich in den 20er und 30er Jahren des 19. Jahr-
Reichstagsfraktion der KPD einen Antrag ein, der die obligatorische, unentgeit- hunderts zahlreiche Arbeiterbildungsvereine. Sie waren ein wichtiges Mittel zur
liche und vollstéandige Berufsausbildung fiir alle Jugendlichen bis zum 18. Lebens-

Vermittlung der sozialistischen Weltanschauung. Marx und Engels haben die Bil-
jahr vorsah. Die , Gegenwartsforderungen der KPD fiir das Schulwesen* aus dem dungsvereine hoch geschatzt und aktiv unterstiitzt. So ist die Schrift ,,Lohnarbeit
Jahre 1930 richteten sich gegen den wachsenden EinfluB des Faschismus im und Kapital" von Marx aus Vortragen entstanden, die er 1847 im Briisseler Deut-
Bildungswesen. Die KPD forderte die Entlassung faschistischer Lehrkrafte, die schen Arbeiterverein gehalten hat. Allerdings blieben zahlreiche BildungsvereineUntersagung nationalistischer Schulfeiern und die Beseitigung chauvinistischer noch dem biirgerlichen Bildungsideal verhaftet. Staat und Kirche versuchten zu-
und militaristischer Schriften.

dem selbst Arbeiterbildung zu organisieren, um die Werktatigen ihren Zielen bes-
Nach der Zerschlagung des Faschismus bestand die Aufgabe darin, ein anti- ser unterordnen zu konnen. Das Verdienst August Bebels war es, die Arbeiter
faschistisch-demokratisches Bildungswesen zu errichten. In ihrem Aufruf an das durch die Schaffung eigenstandiger Bildungsvereine vom EinfluB der Herrschen-
deutsche Volk vom Juni 1945 forderte die KPD: ,,S&uberung des gesamten Erzie- den zu Iésen.
hungs- und Bildungswesens von dem faschistischen und reaktionéren Unrat. Pflege Es galt aber nicht nur, der biirgerlichen Ideologie entgegenzuwirken, sondern auch
eines wahrhaft demokratischen, fortschrittlichen und freiheitlichen Geistes in allen |

die interne Schulungsarbeit zu verbessern. Der Parteivorstand der SPD griindete
Schulen und Lehranstalten.”"" Das entsprach voll und ganz dem Potsdamer Ab- deshalb 1906 einen ZentralbildungsausschuB, der die sozialistische Bildungsarbeit
kommen (Punkt 7). Diese Aufgabe ist bis heute nur in der sowjetischen Besatzungs- organisieren sollte. Schon bald gab es mehrere hundert Bildungsausschisse, die
zone bzw. spéteren DDR erfolgreich durchgefiihrt worden, weil hier konsequent Kurse und Vortrage durchfiihrten, Arbeiterbibliotheken unterhielten und Zeitschrif-
alle Wurzeln des Faschismus beseitigt und der Aufbau des Sozialismus begonnen ten herausgaben.
re:

Im Gegensatz zur wachsenden Entpolitisierungstendenz in der Sozialdemokratie
All diese Kampfe und Bemilhungen beweisen: die Arbeiterklasse hat ein grund- setzte die KPD die sozialistische Bildungsarbeit fort. Ihre Aufgabe konnte es nicht
legendes Interesse an Bildung und damit an wissenschaftlichem Fortschritt. Die sein, die Liicken der Volksschulbildung zu schlieBen und die berufliche Qualifi-
DKP kniipft an diese Tradition der Arbeiterklasse bewuBt an, wenn sie an den | zierung zu gewihrleisten. Dazu bedurfte es des politischen Kampfes. Aufgabe der
Anfang ihres Bildungsprogramms den Satz stellt: ,Welche Bildung, Ausbildung und Arbeiterbildung war es vielmehr, BewuBtsein und Kampfbereitschaft der Arbeiter-
Erziehung die Jugend erhilt, in wessen Interesse, das heiBt fir welche Ziel- und klasse zu erhdhen. Ein bedeutender Beitrag der KPD dazu bestand in der
Aufgabenstellung sie ausgebildet und erzogen wird, das war und ist eine der ent- Schaffung iiberparteilicher Marxistischer Arbeiterschulen (MASCH). Die erste
scheidenden gesellschaftspolitischen Fragen, der die Arbeiterklasse seit jeher wurde 1927 in Berlin gegriindet. Einer ihrer bedeutendsten Lehrer war Albert
groBe Aufmerksamkeit gewidmet hat." Einstein, einer ihrer Hérer Bert Brecht.

11 Quellen zur Geschichte der Erziehung, S. 488. 13 Die Lage der arbeitenden Klassen in England a. a. O., S. 453.
12 Bildung — Gesellschaft — Zukunft. 2. Aufl., Dusseldorf 0. J., S. 5.

|
14 ebd,, S. 454.
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Von der Utopie zur Wissenschaft Probleme und erdffnet noch unbekannte Produktionsméglichkeiten. Sie wird so

Das Interesse der Arbeiterklasse an der Wissenschaft erwéchst nicht zuletzt aus
2 eines pranisn pindisiiie ds) Bheisoingen, Dis wechselseitigeVerbindung

ihrer politischen Zielsetzung, der Beseitigung der kapitalistischen Gesellschafts-
von Wissenschaftund materieller Produktion gestaltet sich somit immer anger.

ordnung. ,,So wurde die Wissenschaft vom Sozjalismus entwickelt, um die Durch- Die Produktionsmethoden selbst werden rasch umgewalzt. Zu den charakteristi-

fiihrbarkelt dieses Ziels und die Mittel zu seiner Erreichung aufzuzeigen."' Erst schen Merkmalen der wissenschaftlich-technischen Revolution gehéren die kom-

die wissenschaftliche Analyse deckt die Bedingungen fiir die Verénderung der plexe Mechanisierung und Automatisierung der Produktion, die kybernetischen

Gesellschaft auf. Sie erst zeigt der Arbeiterklasse, wofiir und wie sie zu kampfen
Steuerungsmethoden und die Anwendung von elektronischen Rechenmaschinen.”

vermag. t Die Automatisierung ist nicht einfach die Fortsetzung der Mechanisierung. Das

Der wissenschaftliche Sozialismus entstand nicht spontan im Verlauf der Kampfe Verhaltnis von Mensch und Maschine erhait einen neuen Charakter: Wahrend die

der Arbeiter. Die fiir die Theorie erforderliche Forschungsarbeit konnte zunachst Mechanisierung dazu fiihrte, daB das direkte Einwirken auf den Arbeitsgegenstand

nur von Gelehrten geleistet werden. Lenin bemerkt dazu: ,,Die Lehre des Sozialis- durch einen Apparat erfolgte und dem Menschen das Kontrollieren und korrigie-

mus ist hingegen aus den philosophischen, historischen und Gkonomischen rende Eingreifen verblieb, sowird mit dem Ubergang zur Automatisierung auch

Theorien hervorgegangen, die von den gebildeten Vertretern der besitzenden
diese Funktion einer Maschine iibertragen. Der Mensch tritt zunehmend aus dem

Klassen, der Intelligenz ausgearbeitet wurden."" Natiirlich waren diese Intellek- FertigungsprozeB heraus, er ist nicht mehr unbedingt Teil des technischen

Digi von der Arbeiterklasse nicht getrennt, waren sie keine Schulmeister. Sie Systems.
arbeiteten vielmehr in der Bewegung und nahmen an ihren Kampfen teil.

Die Erarbeitung einer revolutionaren Theorie bestitigt die Notwendigkeit der
Mensch bleiit wiehigste Frodutiivran

Verbindung von Wissenschaft und Proletariat. Dieser weitere Aspekt, der das Die wissenschaftliche Durchdringung aller Seiten und Voraussetzungen der Pro-

Bindnis von Arbeiterklasse und Intelligenz berithrt, kann hier nicht naher duktion erfordert die Arbeit einer steigenden Zahl qualifizierter Arbeiter. Die

beleuchtet werden. Zusammensetzung des gesellschaftlichen Gesamtarbeiters verandert sich: Der

Anteil produktiver geistiger Arbeit nimmt zu, wéhrend die kdrperliche und Routine-

In. arbeit insgesamt zuriickgeht. Durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt

Mit der zunehmenden Bedeutung der Wissenschaft und Bildung hat sich auch das
wird die Rolle des Arbeiters alsokeinesweogs herabgemindert, sondern gewinnt

Interesse der Arbeiterklasse weiterentwickelt. Die Fragen der Wissenschaft und
SY an Bedeutung, tritt er als Hauptproduktivkraft noch deutiicher herr.fe2ue

Bildung beriihren heute unmittelbar die Arbeits- und Lebensbedingungen der gleichen Zeit, wo der Mensch Sich mehy und mehr von dof ynipisinaren Proce
Bevolkerung. Schon von daher verstarkt und erweitert sich das Interesse der Konverdréngt sieht, werden Binschopferisches Vermdgen und SeineFahigkeit,
werktéatigen Menschen. Entscheidend aber ist: Weil Wissenschaft und Bildung sich Wissen srzliignen, die bestimmenden Faktoren fiir die weitere Entwicklung

einen bedeutenden Faktor im gesellschaftlichen Leben darstellen, muB die Arbei-
er Procukiivkritio

|

terklasse auch in diesen Bereichen EinfluB gewinnen, wenn sie ihre bestimmende
Das bedeuet nicht, daB die Wissenschaft selbst produktiv geworden ist. Die

Rolle erkampfen will.
wissenschaftliche Tétigkeit treibt zwar die Entwicklung der Produktion voran,

doch schafft sie keinen Wert und Mehrwert. Die Wissenschaft wird zum entschei-

Wachsende Bedeutung von Wissenschaft und Technik denden Faktor der Produktivkrafte, eben weil sich in ihrer Sphare die intensivste

: i 3 i , . .

und allseitigste Entwicklung der Hauptproduktivkraft der Gesellschaft, des produk-
for ncosilon Fovluton deg 15 umd15, Jn.sundiat  toriain!dor Err te

8 . Jh. r Ent-

Spungen und dem AusmaB wissenschaftlicher Forschungen. Der entscheidende Auswirkungen auf Struktur und soziale Lage der Arbeiterklasse
nterschied aber findet sich in der neuartigen Rolle, die die Wissenschaft gegen- rg 0 i : : - : i

ber der materiellen Produktion spielt. Waren beide Bereiche friiher nur indirekt
Die wissenschaftlich-technische Revolution fiihrt zur Herausbildung einer neuen,

verbunden, d. h. wurden noch bis ins 20. Jh. wissenschaftliche Erkenntnisse mehr komplizierteren Struktur des Arbeitspersonals. An die Stelle dertraditionellen
oder weniger zufallig gewonnen und dann nur zégernd in die Produktion einge- Gliederung der Arbeiter in ungelernte, angelernte und Facharbeiter tritt eine

fiihrt, so ist die Forschung heute in die Produktion organisch miteinbezogen. Die Struktur, die vom angelernten Arbeiter an den FlieBbandern iiber den Facharbeiter

Produktion stellt der Wissenschaft standig neue Aufgaben und weist ihr neue y ;
5 :

Forschungsrichtungen. Die Forschung ihrerseits liefert Lésungen fiir anstehende
v So a,Ausjsniolisksi; oiiische Sioronieldss nedioss ences:

15 Maes Cornforth: Marxistische Wissenschaft und antimarxistisches Dogma, Ffm. 1970,
i a hnag mon und > Fhe gd a i

16 W. I. Lenin: Was tun? In: LW5, S. 386.
19 Son er Bohring/Reinhard Mocek: Arbeiterklasse und Produktivkraft Wissenschaft, in:

ie 4
eutsche Zeitschrift fir Philosophie, 6/1972, S. 701.
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Io zum BoDeus Pit Josie ischinens Niveau reicht® Marx petrifft nicht nur die physische, sondern vor allem auch die psychisch-emotionale
Toner lIAdustol Rarer ist wily > Sumi vorausgesehen: ,Die Tatigkeit. Die geistige Anstrengung und nervliche Belastung rufen neue Krank-
mma

ehanelt die vorhandne Form eines Produk- heiten hervor. Auf einem KongreB fiir Arbeitsmedizin in Diisseldorf wurden larm-

n pe 3
nie als i Durch die Maschine, chemische Prozesse und pedingte Schaden als ,Berufskrankheit Nummer eins" bezeichnet. Die Folgen

aire)EATER Sg tehnischenGrundlageder Produk- zunehmender Larmbeldstigung sind neben Taubheit oder Schwerhdrigkeit auch

rt on bts A ie genyinenaiiisig Kombinationen des Konzentrations- und Schlafstrungen, Magengeschwiire, Impotenz und andere
der Arbeit, Flug der Fi

2 8 a er gro en Industrie bedingt daher Wechsel vegetative StreBreaktionen. Die Zahi der Erkrankungen hat sich seit 1970verdrei-
Saab, er Funktion, allseitige Beweglichkeit des Arbeiters."? facht? Hinzu kommt die Gefahr am Arbeitsplatz. Allein 1972 sind 280 000 Men-

Die wissenschaftlich-technische Revolution ist kein selbsténdiger ProzeB, sondern schen in der BRD bei Arbeitsunfallen vorzeitig berufs- oder erwerbsunfahig
volizieht sich im Rahmen bestimmter Produktionsverhéltnisse. Im Kapitalismus geworden.® Fiir die Sicherheit der Arbeiter hat das Kapital seit jeher nicht viel

werden die Produktivkrafte als Kapital angewandt und zur besseren Verwertung | {ibrig gehabt. Verschftes Arbeitstempo und mangelnde Sicherheitsvorkehrungen

eingesetzt. Auch die Wissenschaft unterliegt den Gesetzen der ,Plusmacherei* wirken sich unter der neuen Technik verheerend aus. In der BRD ereignet sich

(Marx), auch sie wird von der Peitsche des Profits dirigiert. Darum sind die Aus- zur Zeit alle 13 Sekunden ein Arbeitsunfall, alle zwei Stunden mit tédlichem Aus-

wirkungen der wissenschaftlich-technischen Revolution auf die Arbeiterklasse in gang.”
Wahrheit die Auswirkungen der kapitalistischen Anwendung der wissenschaftlich-
technischen Revolution.” Neue Forderungen und Kampfziele

Durch RationalisierungsmaBnahmen versucht das Kapital iberall Arbeitskrafte Die konomischen, sozialen und politischen Folgen der wissenschaftlich-tech-

einzusparen. Die Arbeitslosigkeit ist heute eine breite und permanente Erschei- nischen Revolution beeinflussen in immer starkerem MaBe die Reproduktions- und

nung,Dieser Vorgang muB in seiner ganzen Widerspriichlichkeit gesehen werden. Lebensbedingungen der Werktétigen. An der Intensivierung der Arbeit zeigt sich

Die wissenschaftlich-technische Revolution filhrt einerseits zur Freisetzung von das besonders deutlich. Die durch das FlieB- und Taktsystem hervorgerufenen

Arbeitern, tragt aber andererseits zur Entwicklung neuer Industriezweige und neuen Belastungen erfordern die Verkiirzung der Arbeitszeit und die Verlangerung

Schaffung neuer Arbeitsplétze bei. Gerade der Strukturwandel jedoch kann von des Urlaubs. Mit den Veréinderungen in der Berufsstruktur und den erhghten

vielen nicht mitvollzogen werden, weil eine langfristige und die Interessen der Qualifikationsanforderungen riicken auch die Sicherung des Arbeitsplatzes sowie

Arbeiter beriicksichtigende Bedarfsplanung im Kapitalismus nicht stattfindet. So eine griindliche Berufsausbildung und Vorbereitung auf neue Berufe starker in

erklart sich auch die Tatsache, daB eine hohe Zahl von Arbeitslosen mit einer den Mittelpunkt des Kampfes der Arbeiter.
hohen Zahl offener Stellen durchaus vereinbar ist. Die neuen Erfordernisse der Reproduktion spiegeln sich auch in der Gewerk-

Durch die hoheren und haufig wechselnden Anforderungen ist eine steigende Zahl schaftspolitik wider: Neben die Forderung nach hoheren Lohnen und kirzerer

von Werktatigen im Kapitalismus von beruflicher Dequalifizierung bedroht. Selbst
Arbeitszeit treten in stirkerem MaBe Forderungen z. B. nach mehr Pausen fiir

wenn der Arbeiter seine Fahigkeiten erweitern will, weiB er doch zu keiner Zeit
Akkord- und FlieBbandarbeiter, nach besserer Alterssicherung, nach Bildungs-

welche Qualifikation benétigt wird, wie sie zu erwerben ist, wo sieverlangtund urlaub wie iiberhaupt nach besserer Bildung und Ausbildung. Es handelt sich

wie lange sie gefragt sein wird. Auch sind die Mdglichkeiten der Um- und Weiter-
hier nicht um eine Anhebung des sozialen Status oder gar um einen Wandel des

bildung viel zu gering. Wie sehr die soziale Lage der Werktétigen durch die unzu-
Kapitalismus, sondern um objektive Notwendigkeiten zur Reproduktion der Ar-

reichende Qualifikation geféhrdet wird, geht z. B. daraus hervor, daB von den
peitskiate

620 000 Arbeitslosen im Februar dieses Jahres 52 Prozent der Ménner und 60 Pro-
Die angefilhrten Beispiele zeigen, dab sich der 8konomische Kampf der Arbeiter-

zent der Frauen ohne Berufsausbildung waren.” Klasse nicht mehr auf den Lohnkampf beschrénken kann. Die Wiederherstellung

Weiterhin fiihrt die wissenschaitlich-technische Revolution unter kapitalistischen 3iaibeitsio psrisngs yiangsicheie bitte und Masnaman: Def Kephalisais
Bedingungen zu sténdiger Intensivierung der Arbeit. Durch Methoden der jedoch ist trotzaller Zugestandnisse und Anpassungsversuchenicht in der Lage,
Leistungsverdichtung wird die Ausbeutung enorm verschirft. Die Intensivierung diesen Erfordernissen zuentsprechen. DiegesellschaftlichenBedingungenblei-
Br Verein 1? Bueniat ok ;

be hinter gen a oad SE oh Be nme EEDie Real
ande

ifikationsstruktur soll hier nicht weiter ein sierung weitergehender gesellschaftlicher Forderungen verlangt darum grund-

i oysr, SARE)Soisistol worden ist. Zur Lage der Industrisarbener legende demokratische Verénderungen. Erforderlich sind Mitbestimmung, eine

GE IPW-Berichte, hyS. Tsit svn ae bi demokratische Planung, die Nationalisierung der Schliisselindustrien sowie eine

. socileLage der Intelligens in: aro vhaiienes Qualifikationsstruktur und die demokratische Bildungsreform. Damit aber stéBt der Kampf an den Rahmen des

,
8.510 f.

22 Vgl. Autorenkollektiv: Proletariat in der BRD, Berlin 1974, S. 92 f.
A a

23 ARD: Tagesschau, 2. 4. 1974. > Lh Blickpunkt, 2. 10. 1973.

10 1
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si a Hees um die Verwirklichung der neuen dieselben Studien, weil sich jedes der Unternehmen rechtzeitig Marktpositionen

polistischen Kapitalismus. Di
9 schrittweise Uberwindung des staatsmono- sichern will. Der Ausbau oder Abbruch einer Forschungseinrichtung ist allein

se Pp s. Diese unmittelbaren Forderungen gewinnen strategi- abhangig von den Zufalligkeiten des Profits.

imDIISyagen Charakter, da Seg grunslegend eben nicht mehr | pas Kapitalverhaltnis ist iiberhaupt zum Hemmschuh der Produktivkraftentwick-

He

perialismus verwirklichen las8en.
jung geworden. Der Einsatz neuer Techniken unterliegt stets dem Profitgesetz.

Die im ProzeB der wissenschaftlich-technischen Revolution neu entstandenen | 1st der Erfolg nicht sicher oder die Marktentwickiung nicht absehbar, wird die

Reproduktionsbedingungen und die daraus resultierenden Anspriiche und Be- Techniknichteingefiihrt.”
durfnisse der Werktatigen miissen den Kampf also verstarkt gegen die wirtschaft- | Um MiBverstandnisse zu vermeiden: Auch im Kapitalismus werden neue Tech-
lichen und politischen Machtzentren des Monopolkapitals richten. Der &kono-

|
niken angewandt, wird die Arbeitsproduktivitat erh6ht” Sie bleibt jedoch weit

mische und politische Kampf der Arbeiterklasse waren auch friher miteinander hinter den Méglichkeiten heutiger Produktion zuriick. Die Produktion entfaltet
parbiindony besonders in Zeiten revolutionarer Zuspitzung. Das Neue in diesem sich nicht gemaB den Maglichkeiten von Wissenschaft und Technik, sondern die

Verhéltnis besteht darin, daB durch die aktive Einbeziehung des Staates in den wissenschaftlich-technische Entwicklung kann sich nur im Rahmen der Kapital-
ReproduktionsprozeB des Kapitals die Arbeiter direkt mit demkapitalistischen strukturen vollziehen.
Sear konfrontiert werden. Die aktuellen Arbeitskampfe machen das, besonders Verschwendung und MiBbrauch — so &uBert sich die imperialistische Pervertie-

goutich,
L

rung der Wissenschaft. Durch den Ristungswahn wird die Wissenschaft fehl-

Wenreneder Kampf um hoheren Lohn — angesichts der Profite und Preistrei- geleitet und erneut gegen die Bevolkerung eingesetzt. Der Anteil militérischer
erei die Arbeiterklasse unmittelbar zu mobilisieren vermag, erfordert der Forschung an den staatlichen Forschungsaufgaben betrug 1965 in Frankreich

Kampfbeispielsweise um Bildungsfragen eine erhéhte Einsicht in die gesell- 60 Prozent™, 1969 in der BRD 54 Prozent”. Ein hoher Teil der Lieferungen z. B.

StenDo nian. Fir den Kampf der Arbeiter stellen sich hier neue der elektronischen Industrie ist fir die Ristung bestimmt. Gerade solche Be-

stische py a he Such erhéhen sich dieAnforderungen an die kommuni- reiche sind auBerordentlich forschungsintensiv undverschlingen einen wachsen-

i
. ie neuenelementaren Bedirfnisse der gesamten Arbeiter- den Teil gesellschaftlicher Mittel. Etwa jeder zweite Naturwissenschafter und

e sic tbar machen, konkrete Aktionslosungen aufstellen und die Arbeiter Technologe ist heute in der einen oder anderen Weise fir Ristungszwecke
darauforientieren, die bestehenden Machtverhaltnisse durch die Organisierung titig.* Die wenigen Daten lassen bereits erkennen, welch ungeheure wissen-
einer breiten demokratischen Bewegung zu &ndern. schaftliche Potenzen der friedlichen und gesellschaftlich niitzlichen Produktion

entzogen werden.
Kapitalistische Produktionsverhitnisse — Fessel derProduktivkrifte Die kapitalistische Beschrankung der Wissenschaft bezieht sich nicht zuletzt aut

Wie sich gezeigt hat wi :
ror ey,

|

die arbeitenden Menschen selbst. Wie bereits angedeutet wurde, besitzt der

Arbeiter La a adjiiscte rete Takai Sums Kapitalismus die Tendenzzurrelativen Verminderung der lebendigen Arbeit. Das

schen Produktionsverhiltnisse die volle Entfaltung vonWissenschaft und is Kapital Sine i DSS Any sina In OSacqsai Ey us
verhindern. Die Konkurrenz und Anarchie der Produktion lassen ME

enn) dies in einer Zeit, in der die Bedeutung der menschlichen Produktivkraft weiter

Entwicklung nicht zu. planméBige steigt. Doch kann die lebendige Arbeit nicht so vermindert werden, wie das

Zu den evid 3 F— "
, pm i] Profitgesetz es fordert. Aus der manuellen Tétigkeit vertrieben, taucht sie in den

gehort z. Arrange is0bVisssputal A aT intellektuellen Funktionen der Produktion wieder auf.Ob das Kapital will oder
recht eines neuen Verfahrens sichern. Dabei geht es nicht i 3 ones nicht, die Bedeutung der lebendigen Arbeit wird gréBer. Da die Arbeiter nur

Anwendung, sondern haufig um die Verhinderung des Verfahrens. Sul CLL waren bil yor, Flanungund sing 5prorue,
liche Ergebnisse werden oft eingefroren, weil sie die Produktionvermehren i ie SuspesEhi sas Bissfiskis)Rie gayLopes Sagenids Eniiiang
verbilligen wiirden. Besonders die Monopole nutzen zahlreiche ihrer angemeldeten

degweniatgsnlarl Hausprstiver, [DIS RRsoinlcasiepiaishu sess

RiriotcaionsxShenpseriondbs igh ge fone den Weg zu { 28 Siehe dazu Paul Schéfer: Kopuolams Liinstnschalishschnischen Fortschritt und

die Monopole die Forschungs- und ahl u 3 ! rer Machtfillle kénnen
29 Cia BTLS res in einer Stagnation

aufkaufen und ihren Profitinteressen WEEa Se iid Daor CAE Lenin be Ei Simscsem Ci Se ge
Planung und Nutzung herrschen Konkurrenz und private Anei

of Fehler. zu glauben “dab, ese. Eadinstendens.ein rasches.Wachstum des Kai taliomus
pou |

°
private Aneignung, so daB die : 2U gl OB 3 jos

Kap
geistige Arbeit verzettelt wird. Mehrere Forschungsteams betreiben nicht selten ih ulSota gonzanjwashsi ges KepiialiEmislosds.y

27 LhReibig u.a.: Antimonopolistische Alternative — Sozialistische Perspektive, Berlin a bitty in gh fal ad

abit 32 Jiirgen Kuczynski: Wissenschaft Heute und Morgen, Berlin 1973, S. 14.
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Se sams snice als hier. Der Widerspruch zwischen dem wachsenden |  minderes Interesse an der Wissenschaft. Wie wir gesehen haben, sind die Fragen

2 3 )
ger Arbeit und der héherenVerantwortung der Arbeiter einerseits und der Wissenschaft und Bildung schon deswegen von Bedeutung, weil sie die

by ellung alsbesitzlose, von der Leitung der Produktion ausgeschlossene Reproduktionsbedingungen berthren. Der Kampf fiir demokratische Verénde-

Lopesnetier andererseits tritt mit der Wisi setaitici-technischen Revolution rungen im Wissenschaftsbereich ist dariiber hinaus ein wichtiger Teil des anti-
ESR sHIo monopolistischen Kampfes. Es ist der Arbeiterklasse nicht gleichgiiltig, ob Wis-

Perspektive Sozialismus senschaft und Bildung den Profitinteressen untergeordnet bleiben oder entspre-

Erst i ial To
’ y |

chend den gesellschaftlichen Bediirfnissen eingesetzt werden, ob weiterhin die

Da anita Wares fscinisoisRevvinion winWohle Prioritat Ristung gilt oder endlich den sozialen Belangen Rechnung getragen

volution schafft nicht nur die waleriol wots aE
ich-tec nische Re- wird. Es ist der Arbeiterklasse auch nicht gleichgiiltig, ob die Gesellschafts-

Gesellschaft. Sie kann selbst nur zusa ! oy e gis der sozialistischen wissenschaften von Antikommunismus und Militarismus durchsetzt bleiben oder

als einheitlicher revolutiondrer aren _- em Vordringen des Sozialismus dem Humanismus, Frieden und sozialen Fortschritt verpflichtet werden. Deshalb

damit wesentlich egr enwerden. Sie unterscheidet sich muB die Arbeiterklasse auch im Wissenschaftsbereich EinfluB erlangen, braucht
>sentlich von der poche der industriellen Revolution, die den Aufschwung sie Mitbestimmung und demokratische Kontrolle

des Kapitalismus einleitete. Dies ist ein grundlegender Aspekt der wissenschaft-
9 :

lich-technischen Revolution, die auch einen gesellschaftlichen ProzeB darstellt
Die Herrschenden und ihre Ideologen haben den Anspruch der Werktétigen durch-

und eng mit der sozialen Revolution unserer Epoche verbunden ist, demKampf aus erkannt. Schon immer waren sie darauf aus, arbeitende Bevotkerung und

fiir den Sozialismus.“®
2 Wissenschaft als unvereinbar hinzustellen. Die biirgerlichen Konzeptionen sind

Der Sozialismus wirkt dahin — entsprechend der Entwicklung der Produktivkréfte
dabei in ihrer Widerspriichlichkeit und Polaritat zu analysieren.

und dersozialistischen Produktionsverhéltnisse —, daB die Arbeit nicht von den Einerseits finden sich pessimistische Theorien, die in dem Aufkommen der Tech-

gesellschaftlichen Bedurfnissen und der schopferischen Entfaltung der Menschen nik die Zerstérung des Menschen sehen. Sie stehen in der Tradition des biir-

Fes ag FreilichEas noch ein Teil der Arbeit in den sozialistischen Landern gerlichen Kuliurpessimismus, der schon lange den geistigen Zerfall und den Ver-

SE algudArbeitsteilung, die dem Stand der Produktiv- lust der Personlichkeit beklagt. Wissenschaft und Technik werden damonisiert

eerDn oc fal: eshiernicht mehr zu dem systematischen und als bedrohlich hingestellt. Bei neueren Bichern wie Der Zukunftsschock™
nd]

iverer Arbeit wie im Kapitalismus. Entscheidend ist, daB (A. Toffler), ,Das Selbstmordprogramm* (G. R. Taylor) und ,.Die Computer-Ge-

er atigen an der Planung und Leitung aktiv beteiligt sind, daB sie diegesell- sellschaft (M. Warner/M. Stone) suggeriert schon der Titel eine ungeheure Ge-
schaftlichen Vorgangebewust mitgestalten. lhre schopferische Initiative beruht fahr fiir die Menschheit. Indem solche Konzeptionen den wissenschaftlich-tech-
auf der umfassenden Qualifizierung und gesellschaftlichen Anerkennung ihrer nischen Fortschritt damonisieren, versetzen sie den Menschen in die Lage des

Arbeit. ImSozialismus haben die Arbeiter keine Angst, wegen der Einfiihrung Sklaven ihm fremder und feindlicher Machte. ,,Solche Auffassungen sind deshalb

aacwis: undtechnischerNeuerungen die Arbeit zu verlieren. Darum nicht nur antidemokratisch, sondern auch antihuman: sie dehumanisieren die

pit > iligen sich die Arbeiter aktiv am wissenschattlich-technischen Fort- Wissenschaft, zerstoéren ihre Verbindung mit dem Menschen, die ihr in gleichem
itt. Durch dieNeuererbewegung wurden 1973 in der DDR allein 495 000 Erfin- MaBe sowohl! hinsichtlich der Ziele als auch der Mitel ihrer Realisierung eigen

dungen und Rationalisierungsvorschlage verwirklicht, die jahrlich einen volks- ist.” % Die ideologische Funktion liegt auf der Hand: die MiBstande und Wider-

 isiaichsn Nutcas von 36Mrd. DM bringen** Kein Wunder also, daB im spriiche, die aus der kapitalistischen Anwendung der Technik herriihren, werden

Forpa E nangen 7s Eatyick ing und Ausweitungder schopferischen in diese selbst verlegt. Zwischen Mensch und Technik wird ein Gegensatz kon-

a oon gers ent, . ohn derwirklicheReichtum ist die entwickelte struiert in der Absicht, die arbeitenden Massen von der Inanspruchnahme des

a iih hen ) Mit der Entwicklung des schopferischen Cha- technischen Fortschritts abzuhalten. Die Damonisierung der Technik ist damit

ANSE
ist die Arbeit nicht mehr &uBerer Zwang, sondern wird zum Ausdruck der Menschenfeindlichkeit des Imperialismus, seiner Hoffnungslosigkeit

ersten Lebensbedurfnis. und Flucht ins Irrationale. Sie ist zudem ein Beweis fiir das klassenbedingte

Absicht der Herrschenden: Arbeiter gegen Wissenschaft Git die wirklichen Zusammenhénge von Gesellschaft und Technik zu

Kann die Wissenschaft auch erst i iali:
i

$)eniers

wirken, besitzt dosh die Arbotorkiasssmdon harvalsaon rondo ror Zu den pessimistischen Auffassungen gehts such die Theorie des Null Wache.

tums", die erst kiirzlich durch ,,Die Grenzen des Wachstums" (D. Meadows u. a.)
33 Joye, Die wissenschaftlich-technische Revolution..., S. 77. Vgl. Gyér :

Di

on wachnissheRevaiutionund die Verénderungen erpif re 36 y PACchitian, al, hasssnszhei: fir den Menschen, in: Deutsche Zeitschrift

a Sopmschay Tasphonhuel der DDR 1974, S. 39.
5 .

37 ory ~Industriegesellschaft” — ,Ostpédagogik” — Antikommunismus, Ffm.
larx: Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie, Berlin 1953, S. 596. 1972, S. 37 (Zur Kritik der biirgerlichen Ideologie, Heft 16).
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To i i i 0 d esellschaft-wieder besondere Publizitét erlangt hat. Entstanden im Auftrag des Club of Rome, ten diewissenschaftlich-technische Be astan on aeiner internationalen Gruppe von Kapitalvertretern und Wissenschaftlern, finanziert lichen Verhaltnissen. ~Diese zu leugnen, em
a Aanvon der VW-Stiftung, will diese Studie die Welt vor dem Untergang bewahren. der Technik, die technizistischen BE - ik py begriindet ange-Bei anhaltendem Wirtschafts- und Bevélkerungswachstum, so prophezeien die

|
wie die Gefahren far die Gesellschaft als in derrec nia,Verfasser, wird es schon bald zu 1odbringondir Umweltverschmutzung, Hungers- ben und die Technik entweder mit positivem oder negative

.| I
A isi “41 Beide Arten biirgerlicher Technikinterpretation richten sich gegennéten und anderen Katastrophen kommen. Die Studie fordert deshalb die Her- schisieren. elde Ar "9

llschaftlichen Kraft. Beide verlangenbeifiihrung eines Gleichgewichtszustandes, d. h. Einfrieren der Industrieproduktion dieArbeiter als edentscheidenden i n Ba a zu bewaltigenund des Bevdlkerungszuwachses. Die ideologische Funktion solcher Untersuchun- nach einer Elite”,weil anders die tec niscl eaagen ist nicht neu. Angesichts verstarkter Krisen und Unsicherheit im kapitali- sei.Sie dienen letztlich dem Zweck, die Herrschaft der 9
stischen System soll die Bevélkerung zu sozialer Ruhe und Konsumverzicht ange- technischen Helfershelfer zu legitimieren.
halten werden. Die Theorie des ,,Null-Wachstums* richtet sich auch gegen die
Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technik, die als Ursache des verwiinsch- Die Nachwehen der ,Kritischen Theorie
ten Wachstums erscheinen. Einmal mehr zeigt sich hier das veranderte Verhltnis

a . 4 : i 6 irgen Haber-der gesellschaftlichen Klassen zur Wissensonatt ,,Stlirmten vor 170 Jahren ver-
ijdisDiitisbligalicles IinsrpusionBe a habenzweifelte Handweber gegen die Maschinen, so folgt heute der Tragédie von uae voriibergehend stark beeinflussen kénnen und werdendamals die Farce des Sturms der Apologeten des Kapitals gegen Wissenschaft

: i ‘ itet. Habermas weistund Technik."* Es ist schonpgVertreter i adie mit nodh heute von yore linker Oecar mittelsden eigenen Problemen nicht mehr fertig werden, fiir ,,Null-Wachstum* pladieren. or iTE ayA, dann zu behaupten: ,S0 werden TechnikAndererseits wird mit pseudooptimistischen Theorien versucht, Wissenschaft und " al zur erstenProduktivkratft, womit die AnwendungsbedingungenTechnik als wohlstandsférdernde Krafte darzustellen. Derartige Konzeptionen ent- bu Marxens Arbeitsweritheorie entfallen.“*? Der wissenschaftlich-technische Fort-sprechen letztlich auch dem Interesse des GroBkapitals, dem an pessimistischen . vO angi ahrend die menschlichee Mehrwertquelle geworden, wahreAuifassungen der Technik nicht gelegen ist, weil diese die Aktivierung der arbel- a ins Gewicht fallen wiirde. In idealistischer Maniertenden Bevélkerung und besonders der Jugend fiir die kapitalistische Gesell
. . n : i andi i i ihremschaftsordnung roa So sind auch > pio Zielvorstellungen ping or iI.I Nnkeinim Bereich der Bildungspolitik und Bildungsideologie weitgehend von einer tech- ey mehr: Derstaatlich geregelte Kapitalismus . ..

stellt den Klassen-nikfreundlichen Einstellung bestimmt. Indem die Technik als alleiniger MaBstab
Konflikt still. Die. Gegensitze seien wohl nicht aufgehoben, aber eben nurder gesellschaftlichen Entwicklung genommen wird, soll von den herrschenden

h latent ‘Die Lésung technischer Aufgaben aber, die als Hauptfunktion staat-Produktionsverhaitnissen abgelenkt werden. Mit der Darstellung der Technik als no Handelns ausgegeben wird, sei auf eine 6ffentliche Diskussion nicht ange-bestimmender Kraft soll vor allem die Rolle des gesellschaftlichen Handelns, der baoo so daB die Massenentpolitisiertwiirden.Arbeiterklasse als revolutionarer Hauptkraft, negiert werden. So wird denn auch iissen:
. i | a letarische Revolution seienversucht, wissenschaftlich-technische Revolution und Sozialismus als Gegensatz Wenn Habermas meint, die Bedingungen fiir die DP oreson ihinzustellen. Der technische Fortschritt wird als einzig revolutionérer ProzeB ange- nicht mehr gegeben, so it er sich gewaltig. Das In ilsehen. In diese Richtung zielen die vielféltigen Konvergenztheorien einer ,moder- an der Uberwindung des Kapitalismus ist durch gre or eeecSendan Baarnen Industriegesellschaft* (J. K. Galbraith), ,postindustriellen Gesellschaft" (D. Revolution nicht aufgehoben, sondernwird sich aufgrun

Bell) oder ,technotronischen Gesellschaft” (Z. Brzezinski). Bestimmte Ahnlich- tung der lebendigen Arbeit erheblich verstérken.
keiten auf der Erscheinungsebene zwischen Kapitalismus und Sozialismus, wie
2. B. die hochgradige Industrialisierung, werden verabsolutiert und fiir das Wesen Ultralinke ziehen am gleichen Strangder Sache ausgegeben. In diesen Zusammenhang gehéren auch die zahlreichen

3 i i i Arbeiterklasseie bi i amt einen Gegensatz zwischen Arbeiter]Versionen einer
,,Technokratie” sowie die Glorifizierung einer ,,technokratischen Diebiirgeslichien ibectien diealles ihre E a in den Ansichten ultralinkerElite”, die sich, frei von politischem Ehrgeiz, ganz in den Dienst der Sache stellt. od lars i ries per se ein Unter-f imisti

imisti
:

- ruppierungen.
api | .

_

Sowohl die pessimistischen als auch die pseudooptimistischen Theorien betrach.
driickungsinstrument, jede wissenschaftliche Qualifikationgegen die Arbeiter ge:
richtet. Eine solche Haltung zeigt exemplarisch die ,,Kommunistische Hochschul-38 Jirgen Kuczynski: Das Ideal des »Null-Wachstums", in: IPW-Berichte, 6/1972, S. 51.39 Wettstadt, ,,Industriegesellschaft" .. ., S. 43.

Co . . :

.

40 Siehe dazu Ginter Wettstadt: Technik und Bildung. Zum EinfluB biirgerlicher Technik- 41 Fukész, Die Ysmensanaijgi en nitsPayoluiion Seaphilosophie auf die imperialistische Bildungsideologie, Ffm. 1974. (Zur Kritik der biir- 42 Technik und Wissenschaftals ,,Ideologie", k h 3.

gerlichen Ideologie, Heft 37) 43 Ebd., S. 88.
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gruppe" (Neues Rotes Forum), ein fiihrender Teil des ,,KBW", Indem dieseGruppe darum, die Leitung nicht nur der politischen Maschinerie, sondern ebenso der
dieForderung fag mehr Arbeiterkindern an die Hochschulen als

, reformistische gesamten gesellschaftlichen Produktion in die Hand zu nehmen, und hier sind
Demagogie’ abtut , schlégt sie den jahrzehntelangen Bemiihungen der Arbeiter- anstatt hochténender Phrasen solide Kenntnisse vonnéten.
klasse, das Bildungsprivileg der Herrschenden zu brechen, ins Gesicht.
Der Grund fiir die falsche Anschauung der ha liegt in ihrer dkonomisti- n.
schen Ableitung der Wissenschaft: Die Wissenschaft folgt den Bewegungen des Die Arbeiterklasse, so wurde gezeigt, hat ein objektives Interesse an Wissenschaft
Kapitals, ihre Organisierung wird, wenn auch widerspriichlich, vom Staat vor-

| und Bildung. Bildung ist Macht“ — das heiBt heute noch, daB die Herrschenden
genommen, aus den Hochschulen kénnen danach nur Agenten des Kapitals her- der Arbeiterklasse immer nur soviel Bildung zur Verfigung stellen, wie zur

auskommen. Die KHG/NRF sieht in der Intelligenz ausschlieBlich ,Ingenieure, Sicherung der Produktion und zur Reproduktion der Ware Arbeitskraft unbedingt
die Maschinen entwerfen, welche die Arbeitér noch mehr versklaven, Ideologen, erforderlich ist. Die Ideologie der Herrschenden ist ja auch deshalb die herr-
die das elende Leben im Kapitalismus durch allerlei Verhimmlungen ertraglich schende Ideologie, weil die Arbeiterklasse von der Bestimmung und Nutzung der

machen, Juristen, die immer neue Tricks auskliigeln, wie die Bourgeoisie sich Wissenschaft ausgeschlossen wird.
gegenseitig und insgesamt die Arbeiterklasse betriigen kénnen.“** Die KHG/NRFveropnt véllig den reaktionaren Charakter, den Wissenschaft und Bildung im Die Wissenschaft fiir die Arbeiterklasse nutzbar machen!

ing mus Sosmen, BigDroductinnsiei Jiniverhindern gerade Die Kampfperspektiven der Arbeiterklasse verbessern sich in dem MaBe, in dem

fas boda Tay fog ° Le ie Seschenosn sind eben nichtdarauf sie die Kenntnisse fiir die potentielle Beherrschung der Produktion und anderer

und politischen Widerspriche ference al Tatbestand und die Sozialen gesellschaftlicher Vorgange erlangt. Hier liegt die besondere Aufgabe der Ver-

objektiven Gegensatz zum EI tamer mehr Studenten in einen breitung des wissenschaftlichen Sozialismus, hier liegt aber auch die Verantwor-

ihre Interessen nur gegen das Monopolka, o> -
Darum kdnnen die Studenten tung der demokratischen Bewegung, die von der Erkenntnis ausgehen muB, daB

Seite der Arbeiterklasseen pital, nur im gemeinsamen Kampf an der Wissenschaft immer genutzt wird — wenn nicht im Interesse demokratischer
a 3 Co

3 a
Veranderungen, dann im Interesse der Reaktion.

ierSous Wiis9hdatWisssisonsy im Kapitalismus nichts abge- Ein Riickzug der Wissenschaft ,auf sich selbst’, wie er von biirgerlich-idealisti-

dies eine Scheinalternative ist, merkt dis ps one hay Kapitals werden.DaB scher Seite unter dem Postulat der ,Wertfreiheit” gefordert wird, ist wissenschaft-

schaft verewigt ja nur deren ra aol Je Rioiszabs der Wissen- lich wie wissenschaftspolitisch absurd. Wissenschaft kann nicht ber der gesell-

digt, ist darum reinster Fatalismue. fst A |

Misbrauch, Wesdie KHG/NRFpre- schaftlichen Realitat schweben, sie kann sich — will sie ihre Legitimation erhalten

at sie en ar errs » ist Apologie auf den Imperialismus. So bezeich- — nicht klassen- oder wertneutral begreifen.

schaftlichen Tatigkeit als er ge al. Sathsiung der wissen- Die wissenschaftlichen Konsequenzen dieser Verantwortlichkeit hat Joffe unter

der KHG/NRF, so mus dor Kampf gegen Sh ch h i man der Logik Bezug auf Engels’ ,Dialektik der Natur" wie folgt formuliert: ,Die marxistische

eingestellt werden.
ochschulrahmengesetz sofort Philosophie muB mit der modernen Physik Schritt halten und deren wichtigste

Di :
oo

| i

Probleme nicht erst dann aufwerfen und beleuchten, wenn die Idealisten mit ihren

aime)A den Tag legt, kann Deutungen beginnen und die neuen Tatsachen in Nebelschwaden hiillen. Schon

tung von Wissenschaft und Bildung oer 2 Ab s o wachsenden Bedeu- im Gang der Untersuchung... miissen ihnen eine richtige methodologisch prazise

schenden dberlassen. Auch dieStudentenbewegung el eefh 355War isin Lndisine klare Analyse aller daraus entspringenden Mdglichkeiten
ken Gr i

Aig |

in- gegeben werden."

der hvieng en rres lassen Jwai orho Ausbildung im Interesse Marxistische Wissenschaft besteht jedoch nicht nur in ihrer besonderen Heran-

rich Engels, der in seiner GruBadresse an don iis on.Wir halten es mitFried- gehensweise an Forschungsaufgaben. Sie ist zudem nicht zu trennen von poli-
stischer Studenten (1893) erklrte: Die Siri aeLonalen KongreB soziali- tischer Praxis. Marxistische Gesellschaftstheorie kann sich nicht auf die Konsta-
genheit forderten von den Universititen lediglich Fin utionen der Vergan- tierung von Gegebenheiten und Strukturen beschrénken, vielmehr steht die Her-

material fur Politiker; die Befreiung der Arbeiterk] atenals das beste Roh- ausarbeitung jener Krafte, deren geschichtliche Funktion die Aufhebung der

Arzte, Ingenisure, Chemiker, Agronomen an
assebendtigt dariiber hinaus Klassengesellschaft ist, also die Arbeiterklasse, im Zentum ihrer Betrachtun-

! andere Spezialisten; denn es geht | gen".® Mit anderen Worten: Ein untrennbarer Bestandteil des wissenschaftlichen

_“ Kemnusisdie Hochschulzeitung, Sondernummer vom 4. 4. 1978, S. 16.
4 bd. 5.21 | ® nF Sao Di Entwickl d tomistischen Anschauungen im 20. Jahrhundert47 ne gaz ue ki Paul Schafer: Probleme und Perspektiven der Studentenbe- in: Unter demBannerdes Masxismus, Heft 1/1936,S.a4, ne ’ '

8.201
gen Fragen revolutionérer Taktik an der Hochschule, in: FACIT 30, 50 IMSF: Klassen- und Sozialstruktur der BRD 1950-1970, Teil I: Klassenstruktur und

Klassentheorie, Fim. 1972, S. 18.
|
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Sozialismus ist die theoretische Begriindung und praktische Unterstiitzung des lichen Gegendarstellungen ist da noch nicht viel getan, sondern hier muB die

Klassenkampfes. Freiheit der Wissenschaft heiBt gesellschaftlicheVerantwortung, politische Auseinandersetzung geflhrt werden, etwa mit Ideologen vom Schlage
Verantwortung gegeniber der gesellschaftlichen Hauptkraft, heiBt notwendig eines Wolfram Engels (Frankfurt/Main), der auf die Frage nach Gefahren der
Parteinahme der Wissenschatt fiir den gesellschaftlichen Fortschritt. Das bedeutet Inflation die lapidare Auskunft gibt: ,Wenn ...jedermann die Inflation bereits

auch, daB eine wesentliche Aufgabe aller forchrittlichen Wissenschaftler darin einkalkuliert, funktioniert die Marktwirtschaft genauso schlecht und genauso gut
zu bestehen hat, den EinfluB der Arbeiterklasse und ihrer Organisationen auf die wie ohne Inflation. Nur das Rechnen wird schwerer.”*® So kommt dieser Engels
Planung und Kontrolle der Wissenschaft entscheidend zu vergréBern. zu dem SchluB, daB ,es politisch nicht durchsetzbar ist, die Inflationsursachen

Freilich befindet sich derart verstandene Wissenschaft in stetiger Auseinander- zu bekampfen*, zumal nicht in einer ,biirokratisch-kapitalistischen Gewerkschafts-

setzung mit dem ,,Klassenkampf von oben", mit materiellen Sanktionen, mit Ideo- wirtschaft.® Wer so ber die Gewerkschaften daherzieht, wer die Arbeiter an

logien, die der Herrschaftserhaltung dienen.
,,Wissenschaft, die dem Kampf gegen anderer Stelle als ,,Sozialparasiten bezeichnet, der kann nicht bloB akademisch,

die herrschende Klasse dient, ist also groBen Schwierigkeiten der Verbreitung der muB politisch bekdmpft werden. Es gehért zur Verantwortung der fortschritt-
und Weiterentwicklung ausgesetzt."*! lichen Studenten gegeniiber der Arbeiterklasse, jedem Versuch arbeiterfeind-

Parteiliche Wissenschaft kann nicht nur theoretische Parteinahme postulieren, licher Forschung und Lehre entschieden entgegenzutreten.
sondern ist in Vollzug und Wirksamkeit abhéngig vom politischen Kampf der Ein aktuelles Beispiel dafiir, wie Studenten ihre Kenntnisse fiir den gesellschaft-
Arbeiterklasse. Wissen ist nicht an sich schon Macht, Bildung kann ein bedeu- lichen Fortschritt einsetzen kénnen, ist die wissenschaftliche und politische
tender Faktor der Aufklarung Uber die geselischaftliche Wirklichkeit sein, nicht Unterstiitzung des Kampfes fiir Frieden und Abristung. Hier gilt es die Legende
aber selbst revolutionare Kraft. Wissen wirkt sich dann auf soziale und politische von der ,,Gefahr aus dem Osten mit konkreten Daten und Fakten zu widerlegen.
Verhdltnisse aus, wenn es eingebracht wird in den Klassenkampf. ,.Schon die Desgleichen muB die Theorie vom ,Gleichgewicht des Schreckens in ihrer
Entwicklung marxistischer Theorie ist selbst ein derartig rigoroses Unterfangen, ganzen Absurditit und Menschenverachtung entlarvt werden. Entscheidend ist
daB sie nicht denkbar ist ohne ein klares Vertrauen in die Arbeiterklasse und ohne auch hier, die Funktion solcher Ideologien aufzudecken, in diesem Fall die Recht-
eine direkte Teilnahme an ihrem Kampf." fertigung verschérfter Ristung.

Gerade die Fragen des Friedens und der Abriistung bediirfen — neben der grund-
Eine Méglichkeit der Verbindung von Studium und Politik satzlichen politischen Parteinahme — der wissenschaftlichen Unterstiitzung durch

Die Méglichkeit fir Studenten, ihre wissenschaftliche Tatigkeit an den Interessen geporistiittiens Intelligenz. nEs seligifwignbelpwracs sien Wissentehatiar(58ia,

der arbeitenden Bevélkerung auszurichten, bietet sich schon in ihrem unmittel-
ihren spezifischen Beitrag zu leisten

) }

baren Arbeitsbereich an. In Seminardiskussionen, bei der Erstellung von Refe- — zur Unterstitzung der Initiativen fir die Einberufung einer WelizbiGstungs-
raten und Examensarbeiten, auf wissenschaftlichen Kolloquien usw. stellt sich konferenz und die Reduzierung der Militarbudgets, wie sie gegenwartig in der

verstarkt die Aufgabe, die Interessen und Bediirfnisse der Arbeiter zur Geltung UNO debattiert werden;
zu bringen. Gegen die Verdrehungskiinste der birgerlichen Ideologie gilt es — zur wissenschaftlichen Aufdeckung der objektiven Mdglichkeiten fiir Ristungs-
Partei fiir die Arbeiterklasse zu ergreifen. begrenzung und Abriistung;
So versuchen die Herrschenden, die Inflation mit der ,Lohn-Preis-Spirale’ zu

— zur Schaffung eines wahren Fonds von Ideen und Anregungen, welche poli-
begrinden. Diese Ideologie dient allein dazu, die Arbeiter und ihre Gewerk- tischen, 8konomischen und sozialen Vorteile die Abriistung bringt;
schaften von einer aktivenLohnpolitik abzubringen und weitere Preiserhdhungen

— zur Untersuchung der notwendigen Formen und Methoden, mit denen die
zu rechtfertigen. Wissenschaftlich ist die ,Lohn-Preis-Spirale” nicht haltbar®, Vélker und Staaten dem erklarten Ziel der allgemeinen und vollstdndigen
dennoch soll sie gerade mit dem Attribut der Wissenschaftlichkeit versehen Abriistung naherkommen kénnen."*
werden. Die biirgerliche Ideologie scheut sich nicht, den Verzicht als Vorteil

J :
dr eiauszugeben und dies noch ,wissenschaftlich zu begriinden. Das Ergebnis ist Dies sind sicher nichtdie einzigen Themen, die von den Studenten fir eine

die ,Kapitalismusapologie fiir den kleinen Moritz: Lohnsicherung durch steigende wissenschaftliche Tétigkeit im Interesse der Arbeiterklasse genutzt werden kon-

Investitionen durch steigende Unternehmergewinne durch niedrigere Léhne. nen.”® Auszugehen ist in jedem Fall von den aktuellen gesellschattlichen Pro-

Wissenschaft im Interesse der Arbeiterklasse zu betreiben — das heiBt zu aller- blemen, die die arbeitende Bevélkerung und zunehmend auch die Studenten
erst, solche pseudowissenschaftlichen Gespinste zu zerreiBen. Mit wissenschaft- bewegen. Ziel muB es sein, Uber den Bereich der Hochschule hinaus und zu einer

51 Karl Theodor Schuon: Wissenschaft und Politik in der spétkapitalistischen Kiassenge- 55 ,Auf dem Weg in den Gewerkschaftsstaat", in: DIE ZEIT, 29. 3. 1974.
sellschaft, in: DAS ARGUMENT 65, S. 385. 56 Ebd.

A :

52 Ebd., 8. 386.
!

. }

57 Stefan Doernberg: Die Arlishungsiiane jisWegrssivarnaiinis politischer, 6konomischer
5 A oan,02% Bildungsishres 1973/74; Wesen

58 en Tooer des 3 Bundeskongresses, Protokollbuch, S. 36 f.
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Zusammenarbeit mit den Organisati i

Ansétze und Méglichkeit ir ig Arbeiterklasse zu kommen. Welche sellschaftlichen Auseinandersetzung ansetzen. Ein Beispiel dafiir sind die Ar-

dargelegt werden.
nsicht schon bestehen, soll im folgenden peitsbedingungen, die starker in den Mittelpunkt des Interesses der Arbeiter

riicken.

Der ,,Fall“ Rolf Geffken @ So fand in Marburg im Januar 1973 ein KongreB Medizin und geselischaftlicher

Rolf Geffken, Gerich a Co

| Fortschritt” stat, an dem mehr als 1500 Arzte, Studenten, Krankenpfleger und

der aboltonden ontereforendar BS emg, hat seine Kenntnisse in den Dienst _schwestern und Gewerkschaftsfunktionére teilnahmen.” Die
,Deutsche Volks-

1972 hat er die Strei
9g gestellt.Wahrend des Seeleutestreiks im Februar zeitung” kommentiert: ,Die Vielfalt der Aussagen zu Einzelbereichen der Kran-

Erarbeitung 5Srellsraansiteisisemicnberaten und unterstiitzt. Er war an der kenversorgung und des Gesundheitsschutzes miindet ein in die gemeinsamen
solte, den Reedern auch mit Sper beteiligt, das die Kollegen befahigen Forderungen zur Erweiterung der Gesundheitssicherung und zur Verbesserung

hatten damals versucht, die i Pate)Argumenten entgegenzutreten. Diese der Arbeitsbedingungen aller im Gesundheits- und Sozialbereich tatigen Berufe.

Informi A reikhelfer in ihrer Tétigkeit zu behindern und die Die Ergebnisse des Kongresses fordern zudem die Neubestimmung der medizini-

dh adSchiffsbesatzungen Uber die gewerkschaftlichen Lohnforderun- schen Wissenschaft als Natur- und Sozialwissenschaft."**
gen un KampfmaBnahmen mit juristischen Mittein zu unterbinden. Das ,,Streik- . . © . .

rechtspapier" hatte alle Einwénde als unhaltbarwiderlegt.” : Von Bedeutung ist, daB im Mittelpunkt der Diskussion dieses Kongresses das

DaB eine solche aktive Unterstiitzung von i 5

gesundheitspolitische Programm des DGB vom Mai 1972 stand, dies um so

anerkannt wird, beweist die ae] prosarden Bevélkerung auch mehr, als von mancher Seite dem DGB iiberhaupt das Mandat bestritten wird,

selbst von undemokratischen MaBnahmen betroffe
© “5 zuteil wurde, als er die Arbeiter in gesundheitspolitischen Fragen zu vertreten.* Die Antwort darauf

hatte es abgelehnt, Geffken nach bestandenem an war
:
er Hamburger Senat war eindeutig: Der DGB ist ,der Auffassung, daB er sich seiner Aufgabe und

rut in den Staatsdienst zu Gbernehmen, muBte diese oypen auf Wider- Verantwortung entziehen wiirde, wenn nicht... der Versuch gemacht wiirde,

des massiven Drucks seitens der OO io i Ang jedoch aufgrund ...
die Praxis der Medizin mit den medizinischen Erkenntnissen und Méglich-

Die Seeleute waren an dieser Solidaritat beteiligt. In aman, kEienlin Bipdzng a Bingen:

Versammlung der Vertrauensleute der OTV/,
;

i

SS0iion we
i i i

i i
:

| |

Abt. Seeschiffahrt vom 26. Feb
Hier wird die Kernfrage der Wissenschaftsentwicklung aufgeworfen: Wer hat

1978 heiBt 3 Wir Seeleute brauchen solche Juristen wie den Kollegen Rot ein Interesse an der Nutzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, auch

Geffken.Wir fordern daher die sofortige Beamtung unseres Kollegen und pro- und gerade in ,unproduktiven’ Bereichen der gesellschaftlichen Reproduktion?
Br2uts Schiviste gegen jeden Diskriminierungsversuch seitens Senat und Fiir den KongreB stellte sich die Frage so: Wer hat ein Interesse an derVernach-
ustizbehdrde."* Die Seeleut :

Di
.

assi
-

i

m

RrforAreeopattonerkannt: Diese MaBnahme soll verhindern, lassigung neuerForschungs und Behandlungsmethoden, an ungeniigenderAus
Die erzwingsne Zuo

in Verwaltung und Justiz Arbeiterinteressen vertreten. bildung der Mediziner, an mangelhafterAusstattung von Krankenhausern, an

Kampf von are uri tame des Berufsverbots zeigt, daB der gemeinsame
fehlendem Arbeitsschutz und fehlender werksérztlicher Betreuung? Die Antwort

itern und Wissenschaftlern Erfolg haben kann war klar und deutlich.

De i ist i
:

:

one Fagrosinn im in mancher Beziehung kein ausgefallenes Beispiel fiir
| Die AbschluBresolution des Kongresses faBte zusammen: ,Allgemein fihrt der

Erasmo soon neNellis £0 gat ns ht drm, |eemrara one ogi evra
iohti .

4 noch bewundert werden ko zieller Gesichtspunkte zu einer Orientierung auf eine lediglich kostensparende
Wichti ;

3

onnen.

biot oe Press; ob Wissenschaft im Interesse der Werktatigen wahrge- Reparatur der Arbeitskraft. Dies hat jedoch mit einer menschlichen Gestaltung

leg en ann. Lieber an der Front des Volkes als im Hintern der unserer Lebens- und Arbeitsbedingungen und einer humanen Gesundheitspolitik

kann das ges oyheibt das fiir Studenten? Mit wem und auf welcher Grundlage nichts zu tun. Wir fordern deshalb mit den Gewerkschaften eine wirksame Mit

geschehen? bestimmung der Arbeitnehmer in den GroBunternehmen und dariiber hinaus eine

Wichtige Aufgabe: Vi
effektive Kontrolle der chemischen und pharmazeutischen Industrie... Der Kon-

en gabe: Verbesserung der Arbeltsbedingungen greB ist sich bewuBt, daB eine Erweiterung der Gesundheitssicherung mit dem

Die Wwissenschattliche Unterstiitzung der Arbeiterklasse kann keine abstrakte und |
Ziel einer planmaBigen, vorbeugenden Krankheitsbekampfung erhebliche Kosten

beliebige Tétigkeit sein, sondern muB an den konkreten Brennpunkten der ge-
mit sich bringt. Die hohen Ausgaben fiir die Riistung haben bisher notwendige

59 Vgl. dazu R. Geffken: Verfassungsbruch im {ti i :

zi
i

VE 33 5

Profitinty S
7

62 Siehe H.U. Deppe u.a.: Medizin und gesellschaftlicher Fortschritt. Thesen, Referate,
60 TnEne,musts, Pugise ib der BRD (Arbeitorsominar reyonGe, | Diskussionen und Beschliisse des Marburger Kongresses, prv Kain 1973.

* olf Geffken. Dokumentation des erfolgrei y

pies i 63 Rezension des o.g. Buches von Deppeu. a.,DVZ, 11. 10. 1973.
ein verfass olgreichen Kampfes ge: 1 g ©: Pp » ,

Hamburg anges Berufsverbot, hrsg. MSB SPARTAKUS Hamburg, Sektion ora, 64 Alired Schmidt (Abt. Sozialpolitik im DGB-Bundesvorstand): Das Gesundheitspolitische
61 Walter Jens in einem Interview mit der UZ, 25. 6. 1974. | Programm des DGB, in: Deppeu.a, S. 77.

HH 65 ebd., S. 78.
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AUTHORS sven ARBEITERKLASSE UND WISSENSCHAFT

uh1! om,SE des BYyatiowesans stark beeintrachtigt.. Gewerkschaftliche Arbeit beschrénkt sich alsonicht aufLohnpolitik und inner-

gewiz: vanTran Te AsaVersorgung derBevélkerung ist gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Wir haben die obigen Beispiele deshalb so

tefnehmer auch auf Bercifc
eu re. um einen wird hier der EinfluB der Un- preit ausgefiihrt, weil die Mbglichkeiten verstérkter Zusammenarbeit zwischen

Z mit allen negativen Komen
auBer| ralb der eigentlichen Produktion sichtbar Gewerkschaften und demokratischen Wissenschatftlern und Studenten sich hier

ren zeigen die Alternativo far digarbeitende Bevdlkerung. Zum ande- | besonders deutlich darbieten. So ist es auch kein Zufall, daB die bisher weitest-
Mehrheit der Bevolkorung dumeh 5 was zu tun ist, um die Interessen der

| gehenden Kontakte genau in diesem Bereich zu finden sind (und nicht bei primar

die usage dos pm usa,DerVerlauf desKongresses bestatigte hochschulpolitischen Problemen). Gewerkschattiiches Interesse an derHoch-
Reformen nur gemeinsam mit d Rider dariiber, daB wirklich grundlegende | schule, gewerkschaftliche Solidaritat mit Hochschulangehdrigen, ihrer wissen-

Kréften..... durchgesatst werden on ewerkschaften und allen demokratischen schaftlichen und politischen Arbeit, beruht zunéchst nicht auf dem Postulat einer
oo Tada 2 grundlegenden Interessensparallelitat, sondern auf dem konkreten Interesse an

Im Bereich der Arbeitsbedingungen zeigt sich, welch groBes Interesse die Ge- wissenschatlichen Ergebnissen, an inhaltlicher Zusammenarbeit. Deshalb ist der
werkschaften an der Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse besitzen. Die Rede Einschétzung Erich Fristers (GEW) durchaus zuzustimmen, daB ,vor lbertriebe-
von der ,Humanisierung der Arbeit” beriihrt nicht nur die Tatsache, daB die nen Hoffnungen auf ein verstirktes Engagement anderer, insbesondere derGewerkschaften in eine neue Etappe der Tarifpolitik eingetreten sind, sondern Industriegewerkschaften auf dem Hochschulsektor” zu warnen sei, ,,solange nicht
ist auch eine Bestatigung dafiir, da in der gewerkschaftlichen Praxisdie Technik der Organisationsgrad wesentlich erhoht, die Erfolge nicht noch wesentlich deut-
endgliltig nicht mehr als unabanderlicher Faktor angesehen wird, dem sich der licher, die Forderungen nicht noch wesentlich préaziser und verstandlicher ge-Mensch nur noch anzupassen hatte.

’

worden sind".”?

ple DGB-Tagung ,Humanisierung der Arbeit" am 16/17. 5. 1974 in Munchen |
by ruse, daB die Gewerkschatten zukiinftig nicht mehr zu Das Bremer Beispiel

]

arungen um den Preis gesundheitsgefihrdender Arbeits-
Sita 8erschwernisse bereit sind, daB sie also nach dem Prinzip ,.kein Verkauf von

Die Kooperation von Wissenschaftlern und Studenten der Universitit Bremen mit
Gesundheitsschaden” handeln werden. Die Tagung analysierte die Folgen der

Vertrauensleuten und Betriebsraten der Bremer Arbeitskammer liefert manche
verschérften Rationalisierung und allgemeinen Arbeitsintensivierung. Diese Bei- Hinweise darauf, wie die Zusammenarbeit in wissenschaftlichen und wissen-
spiele zeigen, daB die Zeiten, wo das Thema Humanisierung der Arbeit" lediglich schaftspolitischen Bereichen entwickelt und dem gewerkschaftlichen Anspruch
AnlaB fiir Sonntagsreden war, vorbei sind. Die Gewerkschaften sehen die ord auf EinfluBnahme auf die Hochschulen praktische Geltung verschafft werden
besserung der Arbeitsbedingungen als echte Kampfaufgabe an, die von anderen kann. Diese Zusammenarbeit, vom maoistischen KSB als ,perfide getarnter An-
Forderungen nicht zu trennen ist.”

’

griff* auf Arbeiter- und studentische Interessen verteufelt”, findet schwerpunkt-
Daraus ergeben sich auch Konse i i

:

7 | maBig in solchen Bereichen wie Arbeitsmedizin, Betriebsverfassungsrecht u. a.

politischen Bereich. Die es ras eenwyges: statt. Ziel ist sowohl dieProjektbezogenheitder Arbeit an derHochschulewie die
ren” — und damit den Unternehmern — das Recht streitig, zu aati Erarbeitung von Kenntnissen fiir die betriebliche Praxis der Arbeiter. Die halb-
ein optimaler Arbeitsablauf ist, sondern siebeanspruchen auch die Beteili ene paritatisch aus Hochschulmitgliedern und Gewerkschaftern Zusammengesetzie
an entsprechenden wissenschaftlichen Arbeiten und FOrSTangEte ara ng Kooperationskommissiondiskutierte die Aufgaben fiir die Hochschule wie folgt:
stellt Vetter in einer Kritik am Programm der Bundesregierung zur Humanisieru In den wissenschatftlichen Projekten muB ausgegangenwerden von einem Inter-
der Arbeit" fest, daB eine umfassende Beteiligung der Gewerkschaftenfehlt ps Satensosnsnsalz auisclion ber ine Vopital, Fil Borie;srgiiienjrerden/izy;das Vorhaben offensichtlich nur auf die Gutwilligkeit der Unt

un
gunsten der abhéngig Beschéitigten. DGB-Vorsitzender Schmidt (Bremen) in einer

liere.” nternehmer speku- Sitzung der Kooperationskommission: ,Es ist ein Anliegen der Arbeiterklasse,
Gegenmacht aufzubauen gegen das Kapital.’ Dabei miissen die wissenschaftlichen

v EA . Ausarbeitungen helfen."”
69 » erklarteEL der IG Chemie, Werner Vitt, daB eine h

Nachstehend sei nochaus einer Einladung zu einer Tagung von Universitat undDiogu cig he parititische Mitbestimmung der Arbeiter und’ Angestelitenung Arbeiterkammer zitiert, die im Mai 1973 unter dem Thema , Sicherheit am Arbeits-
Ao or ere alien iesJ,ua I= DeaNorsizende Vetter stellte fest, platz und Unfallschutz* stattfand: ,

Die Aussage derUnfallforschung, daB 60 bis

Reisund don JuivatuirschattichenKonkuren:méchaniamis moglieh sein wi, sie 80 Prozent der Arbeitsunfalle ,selbstverschuldet seien, bedarf einer besonderen
n:

70 NS 0,8.TTA,erat fir Al

¢ 3 i “ i Vel. ‘mlutsitie: Volts

| 72 Auf dem KongreB ,Was wird aus der Hochschulreform?" 1973 in Bonn — Deutsche
nach dem2. Weltkriog SR  reahung » gegriindet 1924, wiedergegriindet Volkszeitung, 5. 7. 1973.

.71 Frankfurter Rundschau, 17. 5.1974. ©", ..analytische Arbeitsbewertung". 73 ,Unter dem rotenBanner", 20. 4.1973. i

74 ,Kooperation®, Zeitschrift von Universitat und Arbeiterkammer Bremen, Nr. 1, 19. 3. 1973.
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ALTHOSE/KELLER ARBEITERKLASSE UND WISSENSCHAFT

a ohJigPia,ob dieUnfallursachennichtvielmehr Eiir die Berufsausbildung heiBt das zum Beispiel, eine breite Grundlagenaus-

md inlpd egriindet sind, in der der Profit und pildung zu sichern, die dem Arbeiter eine groBtmdgliche Disponibilitat verleiht

Jat die Bedeutung der i . E ine solche Aufgaben- und Fragestellung und die Uber den Rahmen der bisherigen Bildung und Ausbildung hinausgeht.

aire 2 ver Seon pl
ar elt aFinomen klarhervortreten. Die Ein-

|
Eine allseitige und praxisnahe Ausbildung aber kann nur auf Grundlage eines

ay
gung ging an alle Beffiebs- und Personalrite im Lande umfassenden polytechnischen Unterrichts gewéhrleistet werden. Die Entwicklung

Erfolge solcher Zusa 3 ) !

der menschlichen Produktivkraft stoBt hier deutlich an die Grenzen des kapitali-

me, ammenarbeltliegen im fachlichen und politischen Interesse stischen Systems. Die herrschende Klasse ist deshalb — nicht zuletzt wegen der

E
ul zon an ererseits den Arbeitern und ihren Organisationen. Fortschritte im sozialistischen Lager — zu AnpassungsmaBnahmen gezwungen,

Sszeigt sich, daB auch die Arbeiterklasse und die Gewerkschaften ihre Positio- die jedoch nur Vorgriffe von Teilqualitaten der sozialistischen Produzenten sein

nen nicht schon auf der Grundlage irgend welcher Postulate, sondern erst in der kénnen. Mit anderen Worten: Das Kapital ist gezwungen, der Arbeiterklasse in

realenAuseinandersetzung auf der Basis konkreter Forderungen erringen. Des- héherem MaBe Fahigkeiten zu vermitteln, die sie objektiv in die Lage versetzen,
halb besteht eine Aufgabe der demokratischen Studentenbewegung und beson- die industrielle und gesellschaftliche Entwicklung zu erkennen und planend zu

ders des MSB Spartakus darin, geeignete Formen institutionalisierter Zusammen- gestalten. ,Nicht nur die vertiefte Allgemeinbildung, ein breiteres Wissen, ein
arbeit mit gewerkschaftlichen Organisationen zu suchen und zu praktizieren. héherer Grad an Rationalitit und Denkfahigkeit sind Qualifikationen, die den

Wie allergisch die Unternehmerverbande auf jeden Ansatz einer Wissenschaft im Arbeiter kritischer und einsichtiger machen kénnen; durch das Erfordernis von

Interesse der arbeitenden Menschen reagieren, ist in Bremen sehr deutlich zu
| Selbstandigkeit, Urteils- und Kritikfahigkeit selber wird der Boden bereitet fiir

spliren. Mit allen Mitteln wird versucht, Forschungsauftrage an die Universitat politische Aufklarung, fiir die Einsicht in die Aufhebbarkeit der Widerspriiche,
Bremen zu verhindern, die thematisch den Produktionsbereich auch nur tangie- die dem Kapitalverhaltnis geschuldet sind."” Der Anpassungsdruck, dem der

ren.’”* Imperialismus angesichts der Entwicklung in den sozialistischen Staaten ausge-

An Hand der Erfahrungen in Bremen 148t sich auch die Frage beantworten, wer
setzt ist, verbessert also die Kampfbedingungen der Arbeiterklasse, wiewohl er

die Kontrolle Uber Wissenschaft, Bildung und Ausbildung ausiiben soll. Mit einer nicht automatisch zu Verbesserungen fihrt.

.kritischen Offentlichkeit” im Habermasschen Sinne ist es hier offensichtlich nicht Die Herrschenden sind sich der ihnen drohenden Gefahren sehr wohl bewuBt.

gelan, Ole Interessen und Bedurfnisse der Werktétigen bzw. der energische Wider- So propagieren sie zwar eine Form des polytechnischen Unterrichts, der jedoch

Ta er Unternehmerverbande machen deutlich, daB die gesellschaftliche Kon- jeglicher politisch-ideologischer Inhalte enthoben sein soll. Peege z. B. erklért:

rolle nur durch die Arbeiterklasse und ihre Gewerkschaften wirkungsvoll ausgeiibt ,Gelingt es, die polytechnische Bildung... ihrer ideologiebezogenen Inhalte zu

werdenkann. Nur wenndie Forderung nach Kontrolle der Wissenschaft sogestellt entkleiden, so kann die dadurch entstehende Konzeption einer ,reinen‘ polytech-

rd, gewinntsie eine antimonopolistische StoBrichtung, nur dann ist sie geeignet, nischen Bildung einen fruchtbaren Beitrag zum padagogischen Problemkreis der

le fortschrittlichen Wissenschatitler und Studenten in die demokratische Bewe- Hinfilhrung der Schiller zur Arbeitswelt leisten und damit Modelicharakter fiir die

ory miteinzubeziehen.
!

Arbeitslehre in der Hauptschule erhalten.”

Soria| elt otfiepagenar den.Wirkungsméglichkeiten fiirdie fort- Wieviel Sprengstoff die Auseinandersetzung um die berufliche Bildung enthalt,

im Interesse der Arbeiterklasse liegt im oe en Wissenschattliche Tatigkeit erweist sich gegenwartig an der hysterischen Reaktion berufsstandischer Kreise

und Wissenschaftlers, der den ar on elbaren Interesse jedesStudenten auf die geringsten positiven Ansdtze des neuen Berufsbildungsgesetzes. Den

dieses Systemes oot oe Be Boneh Shige Anspruch und Wirklichkeit Unternehmern ist zudem jedes Mittel recht, bis hin zur Verweigerung der Aus-

SL gis
issenscl atticsArbeit an den Interessen des bildung und Reduzierung der Lehrstellen, um die berufliche Bildung weiterhin

werkttlg 0 es zu orientieren beginnt’® Diese Arbeit wird um so leichter, ihren Interessen unterordnen zu kénnen.
je eindeutiger die Anspriiche der Arbeiterklasse und der Gewerkschaften an i

i 4 i

Forschung, Lehre und Studium gestellt werden.
Auch darf nicht davon ausgegangen werden, daB der ,technischeWandel allein
zur qualitativen Weiterentwicklung der Ausbildungssysteme fuhrt. Die Berufssta-

—

stistik widerlegt z. B. die Annahme, daB mit der Differenzierung der Produktion
Mit den Gewerkschaften fiir eine demokratische Bildungspolitik und Er geistigen Arbeit der ungelernte Arbeiter vollig verschwinden

Das Interesse der Arbeiterklasse an Planung, Kontrolle und Verwertung von Wis-
wiirde. Wie unzulanglich die Zugestandnisse der Herrschenden im Bildungsbe-

senschaft korreliert mit bestimmten Anforderungen an den Bereich derBildung reich sind, auch wenn sie den langfristigen Anforderungen des Kapitals entspre-

und Ausbildung. So muB vor allem der wachsenden Bedeutung der Qualifika-
chen wollen, erweist sich gerade heute im Hochschulbereich.

tionsinteressen Rechnung getragen werden.
!

| 7 Projekigruppe utenaion AR)SO siiikation: Bildungsreform vom Standpunkt des Ka-

4 RCi 1974, ,,Torpedos gegen Wissenschaftler. 78 FE K. Peege: Polytechnische Bildung als Modell fir die Arbeitslehre in der Hauptschule,
in: Wirtschaft und Berufserziehung 1970, S. 187.
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Die ookarsainiion tragen dem Widerstand und der Hinhaltetaktik inzwischen pie Wortfiihrer des bestehenden Zustandes haben gar nicht so unrecht: hier

[ors art le nung: UmBildungsreformen muB ebenso gekampft werden wie um sollen und werden Weichen fiir eine langfristige Verdnderung gestellt...

_ ja ot oe und Mitbestimmung im Betrieb, Bildungsfragen sind Machtfragen Wenn die gegenwartige Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zu verandern ist,

ap
© AE wie sie z. B. auf dem Essener BildungskongreB des dann in den Betrieben und in den Schulen.” Sicherlich soll hier nicht der Ver-

Deshalb sir gezogen wurde. @ lagerung von Klassenauseinandersetzungen von den Betrieben in die Schulen

pA sin i ungspolitischeForderungennur dann im Interesse der Arbeiter- das Wort geredet werden. Vielmehr werden hier Stellenwert und Bedeutung bil-

Se, wenn sie perspektivisch aufdie Beseitigung der gegenwartigen Macht- dungspolitischer Probleme innerhalb gesellschaftlicher Auseinandersetzungen
verhltnisseabzielen. Reformen sind nicht schon fortschrittlich, wenn sie den angesprochen.
Asa Bedingungen durch die Produktivkraftentwicklung folgen. Wissen- Fir den Anspruch der Gewerkschaften im Bildungsbereich sind vor allem zwei

schaft und Ausbildungbedirfen der gesellschatftlichen Kontrolle. Erst dadurch Beispiele zu nennen, die zugleich eine Zielangabe fiir den weiteren bildungs-
wird dem Kapital die Moglichkeit entzogen, die Bildungspolitik noch starker seinen politischen Kampf der Gewerkschaften sind.

pai nieressen gE Sumer um der angeblichen Gefahr von ,Fehiquali- Der DGB fordert eine grundlegende Anderung der Berufsausbildung. In der Stel-

ha ee mangeln er Systemintegration vorzubeugen. Die Monopole sind lungnahme zu dem am 2. 9. 1969 in Kraft getretenen Berufsausbildungsgesetz

ge BraorJonisile in erhdhtem MaBe zu effektivieren. Darum heiBt es: ,Das neue Gesetz festigt die alten Privilegien. Die Arbeitgeber haben

3

ig »
die sic in allen entscheidenden Fragen ihre Machtposition behauptet. Es sind ihre Kam-

= gegen eine direkte Kontrolle der Hochschul- und Berufsausbildung durch mern, die fiir die Regelung und Uberwachung der Berufsausbildung zustandig

Kapitalvertreter, sind... Nach wie vor sind die Motivationen und Interessen der einzelnen Betriebe
— gegen eine Verlagerung der industriellen Forschung in die éffentlichen Hoch- die ausschlaggebenden Faktoren im ,Bildungsbereich Berufsausbildung'. Die Bil-

schulen (Drittmittel-, Auftragsforschung), dungsanspriiche junger Menschen oder objektive gesellschaftliche Bediirfnisse

— gegen eine Ausgliederung der Bildung und Ausbildung aus dem bffentlichen und Notwendigkeiten werden ,vermarktet'. Und die Marktgesetze sind hier weit-

Bildungswesen (Privatakademien usw.) gehend Betriebsgesetze."*
richten und die statt dessen eine gesellschaftliche Planung und Kontrolle anstre-

9Jism Abschon! Hochschule Sash SiSsseschel or 2[Thissen Tediseit,
ben, dazu geeignet, den EinfluB des Monopolkapitals wesentlich zu schwachen. 2 a fordert or ich Sis SN nai pp er iegran) a
In diesem Zusammenhang soll kurz auf einige wichtige Positionen von DGB und

OCHSChLS.. wr en = mit a em
h
achduckiengecsn, § © RcRung

Einzelgewerkschaten eingegangen werden. Bei der Entwicklung gewerkschaft-
ndadurch zu unterlaufen, aB Teilbereiche von Bos un fs i gel)

licher Forderungen zum Bildungsbereich (die im Grunde erst mit dem Grund- becheahuisn Susgaalisder aus dem osu hessia! >Hoghachy genes sy
satzprogramm des DGB beginnt”) sind besonders die Forderungen des DGB- geklammert oder in Sone hecho SAHe Ses Mackin
Bundesvorstands (23 Thesen) zur Hochschulreform® hervorzuheben. |

Finanzierung von privaten Hochschulen lehnt der DGB entschieden ab.

In den letzten Jahren ist eine eindeutige Bestimmung der Forderung nach Demo-
Eine solch eindeutige Stellungnahme kann nicht hoch genug bewertet werden

kratisierung des Bildungswesens als gewerkschaftlicher Grundforderung zu ver- angesichts der Tatsache, daB die GroBkonzerne die Mdglichkeit der Ausgliederung
zeichnen. In den Vorbemerkungen zu den 23 Thesen heiBt es: »Aufgrund ihres

mehr und mehr ins Auge fassen. So fordert dieBundesvereinigung Deutsche)
gesellschaftspolitischen Auftrags beanspruchen die Gewerkschaften eine fiihrende Arbeitgeberverbande (BDA), ,daB Reformen zu leistungstahigen uid Isisiungs-
Rolle bei der Diskussion und Durchsetzung der Bildungsreform. Fir den Hoch-

orientierten Bildungsinstitutionen mit hohem wissenschaftlichem Niveau fihren und

schulbereich bedeutet dies, daB die Reform von den Interessen der Arbeitnehmer 82 DGB-Bundesvorstand: Berufliche Bildung, Sonderausgabe o.J. S. 3 f., zitiert nach
bestimmt sein muB.... Forschung und Lehre miissen... dem Grundgesetz demo- Werner Petschick: Gewerkschaften und Bildungsreform, in: Gewerkschaften — Standort

kratischer Kontrolle unterworfen werden. Dies folgt aus dem gesellschaftlichen undPerspektive, fim. 1971. 181.
”Auftrag und der Ve we

s Erlauterung ist folgendes anzumerken:

i : id erantwortung der Hochschulen gegeniiber der Gesellschaft und Fir die bundesdeutsche Berufsausbildung ist das sog. ,duale System" charakteristisch,
allgemeinen Demokratiegebot des sozialen Rechtsstaates. bei dem fiir 4/5 der Ausbildung -die Unternehmer zustandig sind, fir das restliche

Auf dem Bildun i ;
Finftel die — offentliche — Berufsschule. Die Ausbildungsrichtlinien und die Abnahme

to , gas des DGB in Essen formulierte H. O. Vetter eine ,,dop-
|

von Priifungen sind abhéngig von Industrieverbanden und Handwerkskammern. Die
pelte Kampfaufgabe", namlich die

, paritatische Mitbestimmung und dieBildungs- durch das Berufsausbildungsgesetz angestrebte hohere Effektivitat (Systematik, relativ
reform durchzusetzen“.® Er erlduterte:,Ansatze fiir ei

| hoheres theoretisches Niveau, Komprimierung der Grundausbildung) trifft sich mit
»Ansatze fir eine grundlegende Reform id . Tne : } y

des Bildungswesens gefihrden den unkontrolli : \

den Interessen derjenigen Betriebe, die die Ausbildung zu groBen Teilen in Lehrwerk-
ntrollierten EinfluBbereich der wenigen. | statten und mit besonderen Ausbildern vornehmen, fiir die also direkte Kosten bei der

Thal}
Ausbildung entstehen, im Gegensatz zu den Betrieben, die ,en passant’ ausbilden.” —

o eschiosse pulCs a. 0. BundeskongreB in Diisseldorf, 21./22. 11. 1973.
|

Sabine Gensior/Beate Krais: Zur Diskussion um die Berufsausbildung, in: Blétter fur

Dene osser a hd Bundesvorstandssitzung des DGB vom 8. 5. 1973, abgedruckt in: dt. und int. Politik, 6/1973, S. 641.
' Vo i Dies ist ein weiteres Beispiel fir den Versuch staatsmonopolistischer Planung, die

81 Deutsche Volkszeitung, 15. 11. 1973. wissenschatftlich-technische Revolution im Interesse der Monopole zu bewaltigen.
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in die Wirtschaft wie in die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche leistungs- kann nur in dem MaBe vorankommen, wie Bildung, Ausbildung und Erziehung
willige, qualifizierte Absolventen entlassen werden. Leistungs- und Qualitétsver- Zug um Zug der Unterordnung unter die Macht- und Profitinteressen der Multi-

luste dirfen nicht der Preis fiir sogenannte progressive’ Schul- und Hochschul- milliondre und Ristungskonzerne entrissen und der demokratischen EinfluBnahme

reformen und ideologisierte Mitbestimmungsmgdelle sein, die allein um der ,Pro- des arbeitenden Volkes und seiner lernenden und studierenden Jugend unter-

gressivitat' willen oder aus einem verfehlteniheraus ver- stelit werden."®
wirklicht werden sollen."® Als Konsequenz dieser Einschatzung forcieren die pie DKP liefert nicht nur Sofortvorschlége fiir die Verbesserung desBildungs-Monopole private Akademien und Universitéten, die Aus- und Weiterbildung in wesens”, sondern nennt auch die Bedingungen ihrer Realisierung. Auf diese
der GroBindustrie. So berichtet die Zeitschrift des Stifterverbandes

,Wirtschaft Weise wird nicht nur eine Konkretisierung erreicht, sondern auch den Versuchen
und Wissenschaft" (Méarz/April 1972) von weiteren Aktivititen der Wirtschaft, der Herrschenden entgegengewirkt, die Interessen derverschiedenenBevblke-Abiturienten direkt nach der Schule, ohne den fiir die Wirtschaft oft unproduktiven rungsgruppen gegeneinander auszuspielen und die Reformvorschiége in ihrem
Umweg Uber Universitdten in die Unternehmen aufzunehmen und sie dort selbst sinne umzudeuten. Deshalb sind die bildungspolitischen Alternativen der DKP

auszubilden.* stets mit einer klaren Angabe der Ziele und Inhalte und dem Nachweisder
Ein aktuelles Beispiel fiir die Herausverlagerung von Bildungskompetenzen sind Finanzierungsmaglichkeiten verbunden. Uberhaupt sind dieVorschlage 180ein-
die ,revolutionéren Alternativen” des baden-wiirttembergischen Kultusministers deutig formuliert, daB es dem Monopolkapital nicht méglich ist, sie in seinem

Hahn — die Berufsakademien. Forciert von Unternehmen wie Daimler-Benz und sinne umzufunktionieren. Dadurch wurde auch eine Abgrenzung zuProgrammen
Bosch, soll hier ein Ausbildungsgang (staatlich anerkannter Betriebswirt) unter und Modellen vorgenommen, die sich als fortschrittliche ausgeben, tatsachlich
industrieller Kontrolle eingefiihrt werden. In einer Planungskommission finden aber das spatkapitalistische System stabilisieren”.*®
sich 14 Industrievertreter neben je einem Vertreter von DAG und DGB. Ein mobiles Grundlegende Veranderungen lassen sich nur im Zusammenwirken aller demo-
Ausbildungsspektrum sowie Ubergangsméglichkeiten von einer Stufe der Aus- kratischen Krafte erzielen. Die DKP erklart dazu: ,Die demokratische Bildungs-
bildungzur anderen sind nicht vorgesehen. reform liegt im gemeinsamen Interesse und ist die gemeinsame Aufgabe aller
Der DGB hat die geféhrlichen Auswirkungen dieses Modells schon bald erkannt arbeitenden und lernenden Menschen und ihrer Organisationen.“®” Die Auffor-
und seine Mitarbeit in allen Gremien des Kultusministeriums im Januar dieses derung zum gemeinsamen Handeln richtet sich besonders auch an die Studenten.
Jahres gekiindigt. Der in Stuttgart zustindige DGB-Vertreter Ragg erklarte: ,,Die Die Nutzung der Wissenschaft im Interesse der Arbeiterklasse sollte als eine
Berufsakademien laufen allen gewerkschaftlichen Grundforderungen der beruf- wichtige Méglichkeit gesehen werden, dieser Aufforderung zu entsprechen.
lichen Bildung zuwider. Diese gegenldufige Tendenz wiirde unterstiitzt..., wenn

- OR > . :

ein ,Alibi-Vertreter' des DGB in den Gremien mitarbeiten wiirde. Es gilt nun, die Die von uns genannten positiven Beispiele diirfen nicht den Eindruck SEI
geplanten Berufsakademien auf politischer Ebene zu bekampfen, als sei das Biindnis zwischen Arbeitern und Studenten in dieser Frage

prachtig gediehen, das sich doch in Wirklichkeit erstvereinzelt undunter groBen
DKP mit klarer Kampfperspektive Miihen zu entwickeln beginnt. Ziel dieses Aufsatzes ist es, einige Bardiche nig:
Die bildungspolitische Aktivitat der Gewerkschaften wird durch die Forderungen licher Dussmmenzthelssuizizelgan, naciziwgisen, S88 srsMsaiies 1) 48
der kommunistischen Partei gewiB nicht hinfallig, wie sie andererseits das Pro- Tat vorhandensind. Sicherlizhbes een . hrt unvollstandige, idealistische und
gramm der Kommunisten nicht ersetzen kann. Auch im Kampf fiir eine bessere gegentiber ,denStudenten Aio- nit a ’

Bildung und Ausbildung braucht die Arbeiterklasse eine richtungweisende poli- falsche Vorstellungen in derStudentenschaft gibt.
i

tische Kraft. Neben der vorrangig 6konomischen und politischen Solidaritatmit derArbeiter-
Fir die DKP ist der Kampf um Wissenschaft und Bildung ein wichtiger Teil der klasse kann besonders auch die wissenschatftliche Arbeit dazudienen, das Biind-

Gesamtstrategie zur Zuriickdrangung und schlieBlich Uberwindung der Macht nis zwischen Arbeitern und Studenten zu erweitern und zu festigen. Denn auch
des GroBkapitals. Deshalb ist auch die demokratische Bildungsreform, die die der dichteste ideologische Nebel, den Regierung und Unternehmer zuverbreiten
DKP anstrebt, nur als Teil des Kampfes um eine demokratische Alternative zur suchen, kann der Arbeiterklasse nicht den Blick dafirverstellen, das die Ein-

gesamten Politik der Herrschenden denkbar. Bildungsfragen kénnen also nicht | kaufstaschen schmaler, die Arbeitslosenzahlen gréBer, dieArbeitsbedingungen
.gemeinschaftlich’ gelost werden. ,,Der Kampf um die Demokratisierung des Bil- | schlechter und die Bildungsschranken fester werden. In diesenFragen fur die
dungswesens ist Klassenkampf. Er muB gegen den totalen Machtanspruch des Arbeiter Partei zu ergreifen und wissenschaftliche Enthillungen zu liefern, ist

Monopolkapitals, gegen die Vorherrschaft des Profitprinzips gefiihrt werden und | gewiB eine lohnende Aufgabe fiir die Studenten.
iti iese: i o i i i

-
— Zukunft, S. 11 f.

.

OE nan Famiatan 4g NeonfsstoreSlcmgmenen 58 Sly~Sosalochal ZSAL, arndlogond nu gestaen, UZ
2/1973, 8. 176. 9.7. 1974.

84 Ebd,, S. 178. 88 Bildung — Gesellschaft— Zukunit, S. 34.
85 Deutsche Volkszeitung, 23. 5. 1974. | 89 Ebd., S. 34f.
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Die Méglichkeiten, in dieser Hinsicht fir die Arbeiterklasse aktiv zu werden, wolfgang Adamczak
sind noch lange nicht ausgeschopft, obgleich sie in besonderer Weise geeignet
sind, die Studenten zu vereinen und an die Arbeiterklasse heranzufiihren. Im
Hauptreferat des 3. Bundeskongresses heiBt es dazu: ,,Wenn wir dieses Heran- i 1 i

gehen stérker beachten, werden wir groBere Moglichkeiten zur Einbeziehung der Zur ideologischenAuseinandersetzung
o edi B A =

* :

Studenten in den antimonopolistischenKampf und ihrer Befahigung zum bewus- im Wissenschaftsbetrieb
teren Handeln an der Seite der Arbeiterklasse haben. Gleichzeitig liegen hier

Shs Omen a go frbelterklasseunsere, auch in ihrem Interesse liegenden Ankniipfend an die dritte These iiber Feuerbach’ schrieb Heinemann in Facit 30:

pele vers ance J mec en.
s

Der Kampf far eineWissenschaft und Bildung Marxisten werden in der ideologischen Arbeit an den konkret erfahrbaren Wider-

Re or und Studenten erweist sich damit als ein Zugang zum spriichen, an den Aktionen und spontanen Bewegungen ankniipfen, denn die An-

pt. eignung des Marxismus durch die Studenten bedeutet eine BewuBtseinsverénde-

90 Protokollbuch, S. 37. rung, die oft gegen tiefsitzende Uberzeugungen und Haltungen, Produkte einer

piirgerlichen Erziehung, auf die Personlichkeit einwirkt. Diese Verénderungen las-

TTT sen sich leichter in der eigenen Praxis, in der aktiven Veranderung der Umwelt

| vollziehen."*
BE S T ELLS C HEI N Diese Aussage kann nicht nachdriicklich genug unterstrichen werden, beinhaltet

sie doch zwei Punkte, die von prinzipieller Bedeutung fiir unsere ideologische Ar-

Ete ET— ER———————— aEE beit sind. Zum einen werden wir in der ideologischen Auseinandersetzung nicht

den Marxismus ,,an sich“ propagieren oder die biirgerliche Ideologie ,,an sich"

<r. AbORNEMENt facit (5 Hefte) = 10,~ DM + Porto ab Nr.
............

kritisieren, sondern wir werden dort ankniipfen, wo sich im Wissenschaftsbetrieb

Expl. Facit Nr. 35,
Probleme auftun. Téglich stoBen wir doch darauf, daB die biirgerliche Wissenschaft

wenn EXPL. Facit Nr. 35, 34, 33, 82, 31, 29, 27, 26, 25, 24, 22/23, 21 auf viele Fragen keine oder nur unzulangliche Antworten geben kann, sehen wir,
wenn. yiNternationaler Klassenkampf”, facit-Reihe 5; 5,— DM + Porto wie durch die Unterordnung der Wissenschaften unter die Profitinteressen des

on facit-Reihe 6: 1,— DM + Porto
GroBkapitals ,,an die Stelle uneigenniitziger Forschung (...) bezahlte Klopffech-

Th terei, an die Stelle unbefangener wissenschaftlicher Untersuchung das bose Ge-

wn nEVOIUtion und Revolution”, facit-Reihe 7; 6,— DM + Porto wissen und die schlechte Apologetik" tritt.> Auch das Erstarken der marxistischen

ensue wAtelterklasse gegen Faschismus (Dimitroff), 3,50 DM + Port
Krafte und des realen Sozialismus bringt, wenn auch meist bruchstiickhaft und

nr arto

| verzerrt, eine Alternative zur biirgerlichen Ideologie in die Diskussion vieler Stu-
wennnFUtUFOlOGIE™ (Prof. D. Klein), RK extra 7; 2,50 DM + Porto denten und Wissenschaftler.

wenn SDS iN Sofia..." facit-Reihe 3; 1,— DM + Porto Zum anderen ist marxistische Kritik keine akademische Angelegenheit, die sich in

comune wPTOMOKOII des 1. Bundeskongresses des MSB Spartakus
der Seminarkritik und dem Abfassen von Traktaten durch die Marxisten erschépft.

Taschenbuch — 308 Seiten, 6,— DM + Porto Wenn sich, wie bei Heinemann zitiert, die Auseinandersetzung mit der biirger-

Siete Verkh i -

lichen Wissenschaft und die Aneignung des Marxismus gegen die gesamte bis-
wns ST@EIS Verflechtungen mit dem Imperialismus®, facit-Reihe 12, 48 Seiten, 2,— DM herige Sozialisation richtet, dann ist der Hinweis von Marx, daB ,,das Zusammen-

ween. DOF Kampf gegen den Antikommunismus in der Schulpolitik und Analyse fallen des Anderns der Umsténde und der menschlichen Tatigkeit oder Selbst-
der biirgerlichen Padagogik in der BRD, facit-Reihe 13, 88 Seiten, 2,50 DM veranderung (...) nur als revolutionére Praxis gefaBt und rationell verstanden

Mra, FT, y |

werden“ kann®, um so bedeutsamer. Aufgabe der Marxisten ist es also, die
ween. BeItrége zur sozialistischen Literatur der Weimarer Republik, 148 Seiten, 6,— DM |

ideologische Auseinandersetzung zur revolutionaren Praxis zu machen, d. h. Stu-

Pegs Soe en SERRE premereee denten und Wissenschaftler aktiv in den Kampf der Ideen miteinzubeziehen, so daB

der ideologische Kampf ihr eigener wird und die Verénderung der Umsténde mit

Bestellungen an:
der Veranderung der eigenen Persénlichkeit zusammentféllt.

Weltkreis-Verlags-GmbH, 46 Dortmund, Briiderweg 16 1 Karl Marx
,,Thesen iiber Feuerbach" MEW 3, S. 6ff, Berlin/DDR.

2 Karlheinz Heinemann ,,Marxismus kontra biirgerliche Ideologie FACIT 30, S. 32, Dortmund.
3 Karl Marx ,,Das Kapital" MEW 23, S. 21, Berlin/DDR.

EEE EE ==, | 4 Karl Marx
,,Thesen (ber Feuerbach" MEW 3, S. 6, Berlin/DDR.

|
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IDEOLOGISCHER KAMPF IN NATURWISSENSCHAFTEN

Maglichkeiten der ideologische
"

S n Auselnandersetzung senschaftler, wenn sie es ernst meinen mit ihrer Wissenschaft, und nicht ,be-
Wenn auch die Notwendigkeit der ideologischen Auseinandersetzung abstrakt an- Jahlte Klopffechterei” betreiben wollen, nicht vorbeikommen, muB von uns offen-

Sine wird, so féllt es teilweise noch schwer, konkrete Ansatzpunkte zu finden siv in die Diskussion um die, Natur” des Menschen getragen werden.

ME punaBiss giltganz besondersfiir Berelche, die mit dem ,,Odium* der Gerade diese Diskussion erméglicht es, die Uberlegenheit des Marxismus als wis-

Wenn =e dine ingungen* umgeben sind, "wie z. B. die Naturwissenschaften. senschaftliche Weltanschauung deutlich zu machen. Sie ist als einzige Weltan-
es

gungen zweifellos auch anders sind als z. B. in den Gesellschafts- schauung in der Lage, Erkenntnisse {iber die menschliche Geschichte und natur-

donniials Lehre so wird damitkeineswegs der Marxismus ,,auBer Kraft" gesetzt, wissenschaftliche Erkenntnisse richtig zu interpretieren und zusammenzufassen
aaden allgemeinstenBewegungs- und Entwicklungsgesetzen und eine Perspektive fiir die weitere Entwicklung des Menschen zu weisen, die

pe vorman Ses Sonat und des Denkens ist er allgemeingiiltig. Es missen nur sich nicht notwendig in Fatalismus oder Apologetik bestehender Zusténde er-

rin) on el ingungenauf ihre Méglichkeiten konkret untersucht werden. schopft, sondern den Weg fiir eine menschliche Gesellschaft frei von Ausbeutung

oa
imolgenden einige Beispiele skizziert werden, die exemplarisch Ansatz- und Unterdriickung 6ffnet.

punkte fiir die ideologische Auseinandersetzung aufzeigen sollen.

Die ,,Natur” des Menschen Umweltschutz
.

iteres Beispiel fiir die vielfaltigen Méglichkeiten, die ideologische Ausein-
Gerade an vita

nel :

Sa ion ZunenmendenAttraktivitatdes realen Sozialismus, ange- andersetzung auch in vermeintlich ,.ideologisch unterentwickelten Bereichen zu

Ei avo sn; befreiter, schopferischer Menschen wird fithren, ist die Diskussion um Umweltverschmutzung und Umweltschutz.
chgera © .

kann, was nicht sein darf. In js oh vor anong nachzuweisen, daB nicht sein Die Einbeziehung aller natiirlichen Ressourcen in den ProduktionsprozeB im glo-

setzung wird mit mehr pi Salil °
arfenden ideologischenAuseinander- balen MaBstab wirft fiir die Sachwalter der Monopolinteressen in den kapitalisti-

die ,,Natur* des Menschen als andi o-wissenschaftlichen Mitteln versucht, schen Landern nicht nur ékonomische Probleme auf. Einerseits behindert die

des Menschen durch Ausbeutung hen Sarzustellen und die Deformationen durch Profitgier bedingte riicksichtslose Ausbeutung von Luft, Wasser, Boden,

schaftsformationen gem#B sind, als nat er hot ung, die bestimmten Gesell- Bodenschatzen usw. die Reproduktionsbedingungen des Kapitals ganz erheblich

hinzustellen.® ! naturgegeben und damit nicht veranderbar und macht MaBnahmen erforderlich, andererseits besteht die Notwendigkeit, der

Angesichts der ba i

Lo , )

durch die Umweltverschmutzung betroffenen Bevolkerung denSystemcharakter
i achoaner onen Verbrechen des US-Imperialismus in Indochina, an- dieser gewaltigen Schaden zu verschleiern und sie auf neue Belastungen im ,,In-

fragen sich viele Menschen aat on en Metropolen des freien Westens" teresse eines funktionierenden Umweltschutzes" vorzubereiten.
Beherrschtwerden wirklich zur BR a sens Herrschen und Dabei werden die in den sozialistischen Landern bestehenden und historisch zu

Um diese Zweifel auszurdumen, setzt deraT des isnscher gehdren. | verstehenden Schwierigkeiten beim Umweltschutz benutzt, um auch auf diesem

Typ eines Ardrey, Morris, tens und seiner Schull ue Seine Lohnschreiber vom Gebiet die Konvergenztheorie voranzutreiben. Da sind dann nicht die gesellschaft-

schen AnalogieschiiissenVerhaltensweisen rus dor 2 die mit platen und tal- lichen Verhaltnisse, unter denen produziert wird, die Ursache fiir die Umwelt-

iibertragen. Sie miissen dabei den oo omposi aufden Menschen verschmutzung, sondern es wird dieses Phanomen zu einem notwendigen Bestand-

und Menschen iiberdecken, wiirden sie doch
BYSC ed 2wischen Tieren teil der sich entwickelnden Technologie interpretiert. Nicht die Profitgier der GroB-

Im Gegensatz zu allenTieren aBt sich
Sons rey Auiftrag nicht gerecht. konzerne, sondern der ,,Moloch Technik" treibt Raubbau mit den natiirlichen

Umweltbedi
pabt sich der Mensch nicht passiv wechselnden Ressourcen und der Gesundheit des Menschen

7
edingungen an, sondern umgekehrt pat er seine Umwelt durch Arbeit

:

3

seinen Bediirfnissen an. Nicht mehr die biologische, sondern die kulturelle Evol
Mit den zunehmenden Erfolgen bei der Erhaltung und dem Ausbau einer lebens-

tion ist das entscheidende Kriterium der Entwicklung des Menschen. Der ail . werten Umwelt, in der der Mensch sich schépferisch erholen und entwickeln kann,

macht" also, vermittelt Giber die Arbeit, seine eigene Entwicklung.
: S50 wird solchen Theorien der Boden entzogen. Dafiir werden gerade in der letzten

Diese Auffassung, die sich immer wieder in der menschlich |

Zeit immer mehr Stimmen laut, die auf der Grundlage der zunehmenden Industria-

weisen 1a8t, die schon Friedrich Engels in sei

chlichen Geschichte nach- lisierung eine Erschépfung der natiirlichen Ressourcen prognostizieren und als

der Menschwerdung des Affen** eh aputa: »AnteilderArbeit an | Weisheit letzter SchluB die ,,Grenzen des Wachstums" fordern.” Hierzu werden

+ an der auch birgerliche Wis- die verschiedensten technizistischen Modelle konstruiert, die nur das eine gemein-

5 Siehe hierz A

logie von idren naamaiak onefigrenz oder die Entwicklung der Etho- 7 Siehe hierzu als hervorragenden Vertreter Dennis Meadows ,Die Grenzen des Wachs-

des Ethologen Lorenz die Apologetik bestehender Z 5-114, Dortmund, wo am Beispiel tums" Reinbek bei Hamburg 1973. Es ist der Bericht {iber eine Studie, die im Auftrag

rien aufgezeigt wird.
ender Zustdnde durch biologistische Theo- des ,.Club of Rome", einer Vereinigung von Spitzenmanagern in Walkmen, Forsings

6 Friedrich Engel i

"

zentren oder internationalen Wirtschaftsorganisationen, am MIT durchgefiihrt wurde un

455, BorlinDBR. »Antell der Arbeit an der Menschwerdung des Affen MEW 20, S. 444— den anmaBenden Titel Weltstudie tragt. Se zeigt, und darin besteht wohl ihr einziger
Wert, daB das, was man in einen Computer reinsteckt, auch wieder herauskommt.
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jo Pr ~~, heensae seis herangehen und Entwick- Friedensfeindliche Forschung
3 aftsformationen eigen sind, auf den :

i 5 :

WeltmaBstab ibertragen. Ziel solcher ,Nullwachstums-Theorien” ist heute, das im Studentenaktionsprogramm des MSB Spartakus schreiben wir, da ,die Ee

krisenfreie kontinuierliche Wachstum der sozialistischen Lander zu diskreditieren griffe der Mathematik und Naturwissenschaften (...) den Studenten oft als vonein-

und iber diesen Umweg auf die Entwicklung des Sozialismus EinfluB zu gewinnen, ander isolierte mit einem Eigenleben ausgestattete Wesen gegenibertreten, ,.die
einen EinfluB, den man auf seine eigene, kapitalistische Entwicklung in nur sehr weder einen Bezug zur objektiven Realitét noch eine mit der gesellschattlichen
begrenztem MaBe hat. Auch diese Variante biirgerlicher Ideologie ist nicht sonder- |

Entwicklung verbundens Geschichle haben.” Disss sich uisdchlich in der Tren.

lich originell, ist sie doch nichts anderes als eine Neuauflage der Theorien des | nung von Kopfarbeit und Handarbeit begriindende idealistische Ansicht ist auch

englischen Geistlichen und Okonomen Malthus, der behauptete, daB aufgrund
| @rundlage der Ideologie der Wertfreiheit derWissenschaften.

ewiger Naturgesetze der Bevélkerungszuwaths immer schneller vor sich gehe
Die .Wertfreiheit" der Wissenschaften gerit aber da am offensichtlichsten ins

als der Nahrungsmittelzuwachs. wanken, wo sie am dringendsten zur Rechtfertigung benétigt wird, z. B. in der

Aufgabe der Marxisten muB es sein, in der Diskussion um diese Probleme den Kriegsforschung. Wenn auch der im naturwissenschaftlichen Experiment gewonne-
unwissenschaftlichen und apologetischen Charakter dieser birgerlichen Theorien ne Fakt, das Naturgesetz ideologiefrei bzw. ,wertirei" ist, so ist damit dem Wis-

aufzuzeigen. Sie sollen davon ablenken, daB die Zerstérung einer lebenswerten senschaftler keineswegs die Verantwortung genommen, in wessen Interesse dies

Umwelt systembedingt ist und durch die anarchische und profitbedingte kapita-
Erkenntnis verwandt wird, ob aus den Gesetzen des Atomzerfalls der Bau von

listische Produktionsweise erst zu einem AusmaB gefihrt hat, die die Reproduk-
Kernreaktoren zur Erzeugung von billiger Energie oder der Bau von Wasserstoff-

tionsbedingungen des Kapitals selbst in Frage stellt.SchiieBlich entwickelt sich die | bomben folgt, ob aus Erkenntnissen der Okologie die Abwehr von Schadiingen
Technologie nicht ohne den Menschen, und Menschen entscheiden uber ihren fiir Nahrungsmitiel des Menschen oder die Entlaubung ganzer Regionen zur Be-

Einsatz. In den sozialistischen Léndern ist der MaBstab aller Dinge allerdings die
kampfung des ,Vietiong" folgt.

werktatige Bevolkerung und nicht der Profit einiger weniger. Zu ihrem Nutzen, und
Die Ideologie der Wertfreiheit hilft nicht, wie sie vorgibt, die Wissenschaft von

dazu gehért eine menschenwiirdige Umwelt, wird auch die materielle Grundiage ihr ,fremden* Einflissen freizuhalten, sondern sie ist ein Instrument der herr-

der Gesellschaft weiterentwickelt und eingesetzt. Deshalb muB das Beispiel des schenden Klasse, um den Einsatz der Wissenschaften im Interesse des Friedens

realen Sozialismus auch im Bereich des Umweltschutzes, trotz bestehender und des Fortschritts zu verhindern und sie weiterhin zur Maximierung der Profite

Schwierigkeiten, propagiert werden.
'

der GroBkonzerne einzusetzen. Dieser Pervertierung der Wissenschaften missen

Jeder Tag gibt dabei den Marxisten erneut Gelegenheit, die liigenhafte und dreiste
wir die humanistischen Traditionen biirgerlicher und marxistischer Forscher ent-

Behauptung zu widerlegen, da ,,die soziale Marktwirtschaft (. .) sich auch im Hin- gegenhalten, die Tradition eines Virchows, eines Joliot-Curie, eines Einsteins, die

blick auf die Losung der Umweltprobleme gegeniiber anderen Wirtschaftssyste- ihr wissenschaftliches Werk nicht isoliert vom gesellschaftlichen Fortschritt, son-

men als leistungsfahiger erweisen‘* wird.® dern als Bestandteil desselben verstanden haben.

Unter Naturwissenschaftlern herrscht vielfach noch die Illusion, daB Umweltschutz Diese unvollsténdige Angabe von Beispielen zeigt auf, da die Maglichkeiten und

nur eine Frage der wissenschaftlichen und technologischen Erkenntnis sei. Die Notwendigkeiten, die ideologische Auseinandersetzung in allen Bereichen zu fih-

Klaranlage in der chemischen GroBindustrie wird aber nicht deswegen nicht ge- eriseichichemMarenorienten sid.
baut, weil die Kenntnisse fehlen oder weil die ,Fachleute" ungeniigende Rat-

schiége gegeben haben, sondern weil der Profit davor steht. Diese Illusion ist Das Herangehen an die ideologische Auseinandersetzung

Bnaaasngthuns oni gens sore ches Uberlegungen oder der Ideolo- Nun reicht es allerdings nicht, die Méglichkeiten des ideologischen Kampfes zu

] ©

standigenden Technologie. erkennen, wenn es nicht gleichzeitig gelingt, das Falsche, Beschrénkte, Einseitige
Auchhier miissen Marxisten die ideologische Auseinandersetzung fiihren, dad der birgerlichen Wissenschaft und den allumfassenden, perspektivischen, wissen-
deutlich wird, daB die

, fachspezifischen Kenntnisse nur dann adquat durchge- schaftlichen Charakter des Marxismus deutlich zu machen.

setzt und angewendet werden kdnnen, wenn sie in den Rahmen der gesamtgesell- Die oben angefiihrten Beispiele von Strdmungen der biirgerlichen Ideologie haben
schaftlichen Klassenauseinandersetzungen gestellt werden. Die Lésung der Um- eines gemeinsam, daB sie selten in reiner und konzentrierter Form in der Aus-

weliprobleme liegt nicht im ,Zuriick zur Natur’, sondern im ,Vorwarts zum Sozia- einandersetzung erscheinen. Allzuoft tun wir aber so, als ob das der Fall ist. So

lismus'. ist es zwar richtig, den ideologischen Kern bestimmter Strémungen herauszuar-

8 Betrifft: ,,Umweltprogramm der “ . . ; 5

beiten, um sie besser und gezielter bekdmpfen zu kénnen. In der Praxis aber

9 ere oY a
Dn Offenlcheltarbet des Bundesinnen- miissen wir diese Erkenntnisse auf die konkreten Erscheinungsformen anwenden.

fragen 1. 8 4)Si UTSSink sion na Linvelbrite HaneoipoiiinmGysenyans: Die Erscheinungsformen aber sind bruchstiickhaft, verzerrt, sind eklektische Misch-

ikMigtsianenNulvwsshstumsisesiogen und zeigt die Perspektiven des Umweltsohutzes 10 Programm fiir das gemeinsame Handeln der Studenten, Marxistischer Studentenbund

Spartakus, Bonn.
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formen. Es reicht eben nicht festzustellen, daB man es im Seminar mit Konvergenz- Bel der Propagierung des Marxismus an richtiger Erkenntnis biirgerlicher
theoretikern zu tun hat, sondern es ist konkret das Ungeniigende, Falsche, Eklek- wissenschattler ankniipfen

]

If

tische an dieser Position aufzuzeigen und klarzumachen, daB es eine umfassende, Wenn wir uns mit der biirgerlichen Ideologie auseinandersetzen, stellen wir immer Iteinheitliche Weltanschauung gibt, die die bearbeiteten Phanomene und ihre Ur- jeder fest, daB biirgerliche Wissenschattler durchaus zu richtigen Ergebnissen |
sachen richtig wiedergibt. ¥ a auch wenn sie alles andere als Marxisten sind. Es kann hier nurunter-enwrdony was Heinemann im oben angefiihrtenAufsatz zum Nerndine |
In der Einzelfrage die Neugier auf das Allgemeine wecken von Wissenschaft und Ideologie sagt: Anis Ums/asdbung der op ap) Led |

ne

‘

das biirgerliche Klasseninteresse, das in die Gewinnung der Erkenntnis eingDoch genau, wie wir die biirgerliche Ideologie nicht als abstraktes Denkgeb&ude |
und so Ideologie produziert, bestimmt ihren Klassencharakter. Sicher beeinflut

bekémpten, sondern in ihrer konkreten Erscheinungsform, so vermitteln wir den
ihr Interesse auch die wissenschattliche Methode und bestimmt so dauerhaft den

Marxismus nicht als abstraktes Lehrgebaude, sondern an konkreten Problemen. Charakter der Wissenschaft, dies jedoch unterschiedlich in den verschiedenenDie Feststellung, ,.die Lehre von Marx ist allméchtig, weil sie wahr ist", ist rich- Erkenntnisgebieten, da das Interesse der Bourgeoisie anderWissenschaft eintig, fihrt an diese Erkenntnis aber keinen Deut heran. Die Vermittlung einer dia- durchaus widerspriichliches ist." Die richtige Erkenntnis burgerlicher Wissen-lektischen Kategorie, das Heranfiihren an das konkret-historische Arbeiten kann schaftier muB von uns als Ankniipfungspunkt zur Propagierung des Marxismus,deraber, zumal wenn das Interesse dafiir schon akut ist, in der Einzelfrage die Neu-
ja auch diese Erkenntnisse verallgemeinert, genutzt werden. Der Hinweis Lenins

gier auf das Allgemeine, den ,,ganzen" Marxismus wecken, der auch in der Einzel- in seiner Rede an die Jugendverbénde™, daB es irrig ware, ,,zu glauben, daB es

frage schon seine Méglichkeiten ,,bewiesen” hat. Die Erkenntnis, daB der Marxis- l geniige, sich die kommunistischen Losungen, die SchluBfolgerungender kommu-mus die Wissenschaft von den aligemeinsten Entwicklungs- und Bewegungs- nistischen Wissenschaft anzueignen, ohne sich jene Summe vonKenntnissen an-

gesetzen von Natur, Gesellschaft und Denken ist, ist fiir den, der in der konkreten zueignen, deren Ergebnis der Kommunismus selbst ist", ist nicht nur als historischeAuseinandersetzung vielleicht zum ersten Male mit dem Marxismus konfrontiert Weisheit, sondern als standige Aufgabe zu verstehen.
wird, nicht nachvoliziehbar und daher kein Erkenntnisgewinn. Sie ist fiir ihn eine

In der westdeutschen Ausgabe des Buches ,Zufall und Notwendigkeit* des fran-
Behauptung wie viele andere auch, die ihn kaum zum weiteren Studium des

ssischen Molekularbiologen J. Monod hebt der westdeutsche Physikochemiker
Matha y 9sh sss en wird.

en die zentrale Aussage des Buches, die sich gegen die Entwicklungsprinzipien
Der Nachweis aber, das Kategorien des dialektischen oder historischen Materia- ch dialektischen Materialismus richtet, in der Vorrede auf.Er stellt dort klar, ,.daBlismus es im Gegensatz zur biirgerlichen Ideologie erlauben, die Ursachen von die ,Notwendigkeit' gleichberechtigt neben den ,Zufall’ rit," wohingegen MonodPhénomenen der objektiven Realitét zu erkennen und zu interpretieren, kann das den Zufall als entscheidenden Faktor der Evolution verabsolutiert. Dieser Wider-Interesse fiir ein systematischeres Herangehen an den Marxismus wecken. Wenn spruch kann genutzt werden, um aufzuzeigen, daB derhervorragende Biochemi-
in der ideologischen Auseinandersetzung auch kaum so platt argumentiert wird, ker Monod als Philosoph falsche Verallgemeinerungen aus seiner Wissenschaftso soll damit der Kern eines Argumentationsstils aufgezeigt werden, der in jeder zieht (vor allem, um den Marxismus zu widerlegen), daB aber gerade der Marxis- |

Diskussion, weil er die Einheit des Marxismus ,wahren" will, notwendig einen
mus die Kategorien entwickelt hat, die zur richtigen Interpretation des Evolutions-

Abstraktionsgrad verwendet, der in der konkreten Situation inhaltsleer wird. geschehens notwendigsind.
Gerade im naturwissenschaftlichen Bereich ist die Frage nach dem Verhiltnis von Doch gerade das Ankniipfen an richtige Erkenntnissebiirgerlicher anPhilosophie und Einzelwissenschaft wichtig. Denn die Anwendung dialektischer macht es um so notwendiger, ihren bedingten, eingeschrénktenCharakter deutliclKategorien bedeutet nicht unvermittelt schnellere oder bessere Erkenntnis. Ein zu machen und den Charakter des Marxismus als wissenschaftliche Weltanschau-
»instrumentales” Verstandnis des Marxismus kann zu dem MiBversténdnis fihren, ung, die die Praxis als Kriterium der Wahrheit nicht zu scheuen braucht, herauszu-
daB die Anwendung dialektischer Entwicklungsgesetze z. B. chemischeReaktio- | stellen.nen beschleunigt. Diesem platten MiBverstandnis ist entgegenzutreten. Der Mar-
xismus kann einzelwissenschaftliche Forschung nicht ersetzen, als Erkenntnis- Ideologische Auselnandersetzung ist Verénderung des BewuBtseins durch dlefhgsyisdiont er der Veraligemeinerung einzelwissenschaftlicher Erkenntnisse. In- elgene Praxissofern bestatigen naturwissenschaftliche Erkenntnisse z. B. in der Frage der Ent-

Lo 3 : ideologische Kampfstehung des Lebens oder der Evolution den Marxismus und tragen dor bei, ihn ln ge Einleitung diesesfretsWS orewerden,
| weiterzuentwickeln. Auch als allgemeine Methodologie tragen die Verallgemeine- so zu fiihren ist, daB Studenten un

rungen wissenschatftlicher Einzelerkenntnisse durch den Marxismus dazu bei die
i : : : :

.

: 12 Karlheinz Heinemann a. a. O. S. 39.
a s. 275, Berlin/DDR.Entwicklungsrichtung einzelwissenschaftlicher Forschung bestimmen zu helfen. =A AutgabenderJere5. XIV a’ Jacques Monod ,Zufall und

11 W.1. Lenin,Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus" LW 19, S. 3, Berlin/DDR. Notwendigkelt", Miinchen 1871.
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es in der Praxis zur Veranderung der Umstinde und des eigenen BewuBtseins pamit ist natiirlich nicht gesagt, daB alle diejenigen, die in der ideologischen Aus-
kommt. Auch fiir diese These sollen einige Beispiele genannt werden. einandersetzung mit fortschrittlichen Ideen in Kontakt kommen,diesen Ideen ge-

n
- maB handeln oder gar Marxisten werden. SchlieBlich haben wir es bei der Intelli-So wurde versucht, die oben angefiihrten Probleme des Umweltschutzes anhand enz gerade mit einer Schicht zu tun, die schwankend ist und deren weiteresder Arbeit an einem konkreten Projekt zudigkutieren. Die Ansiedlung einer Alu- lis in hohem MaBe von dem sich entwickelnden Kampf der Arbeiterklasseminium-Hiitte, bei deren Produktionsaufnahme Fluoride freiwerden, die schadlich abhingig ist. Gerade das macht aber die kontinuierliche ideologische Auseinander-fiir Mensch, Tier und Pflanze sind, bot reichlich Gelegenheit, die verschiedenen

etzung um so notwendiger, macht das Propagieren der Ideologie der Arbeiter-Aspekte zu bearbeiten. Ziel der Arbeit sollte zum einen ein Einspruch im Geneh- as und die Auseinandersetzung mit der wissenschafts- und arbeiterfeindlichenmigungsverfahren sein, um staatliche Auflagen zur Erniedrigung der Fluor-Emis- piirgerlichen Ideologie auf immer hoherem Niveau notwendig, um angesichts dersionen zu erreichen, zum anderen sollte ein Beitrag fir die Entwicklung einer | sich verscharfenden ideologischen Auseinandersetzung die Intelligenz zu einemUnterrichtseinheit ,,Umweltschutz* an der Universitit geleistet werden. Diese kon-
festen Biindnispartner der Arbeiterklasse werden zu lassen und dem Klassenkampfkrete Arbeit fithrte zur Auseinandersetzung mit verschiedenen biirgerlichen Theo-
neue Impulse zu geben.rien, deren Rechtfertigungscharakter um so durchschaubarer wurde, je deutlicher

es gelang, die Diskussionen um Méglichkeiten des Umweltschutzes anhand der
Alternative des realen Sozialismus zu fiihren, ohne die dort noch bestehenden
Schwierigkeiten zu verharmlosen.

Ein anderes Beispiel ist die Auseinandersetzung mit einem reaktioniren Anthro- |
pologen gewesen, dessen wichtigste ,,Aufgabe' es war, Lehrerstudenten mit Ideo-

“logien zu berieseln, die dem Faschismus als Rechtfertigungsbasis dienen. Als das |

Unbehagen einiger Hérer seiner Vorlesung sich in dem Wunsch nachDiskussion Deutsche Volkszeitung
artikulierte, filhrte seine Weigerung nicht zu dem von ihm und einigen anderen
Mitgliedern des Fachbereichs erwiinschten Eklat, sondern unter Anleitung von
Marxisten zur Aktivitat vieler Studenten. In vielféltigen Diskussionen in Gruppen

. iund auf Vollversammlungen wurde eine Dokumentation und Wirdigung der Ar- ein demokratischesWochenblatt—
beiten dieses Lehrbeauftragten angefertigt, mit dem Ziel, die Aufhebung des Lehr- unentbehrlichauftrags zu erreichen. Aufgrund guter Bundnispolitik wurde dieses Ziel auch er-reicht.

|
fiir den kritischen Zeitgenossen

Eine weitere Aufgabe, welche die Erfahrungen der beiden obigen Beispiele weiter-
fihrt, ist der Versuch, eine Orientierungsstufe fiir Studienanfénger durchzufiihren.
Hier wird es notwendig sein, Stellung und Bedeutung der Wissenschaft in der Ge-
sellschaft, erkenntnistheoretische Grundlagen, Rolle und Verantwortung des Wis- Probeexemplaresenschaftlers anhand konkreter Erfahrungsbereiche zu diskutieren.

| unverbindlich und kostenlos durch
Alle angefiihrten Beispiele haben eines gemeinsam. Die ideologische Auseinander-
setzung wurde nicht abstrakt gefiihrt, sie wurde nicht einer vorhandenen Bewe-
gung aufgepfropft, sondern sie war Bestanditeil einer Auseinandersetzung, die von

|den Interessen vieler Studenten und Wissenschaftler ausging. Sie war nicht aka- MONITOR-VERLAG GmbH
demisch, d. h. zum Seminarmarxismus degeneriert, sondern sie war Bestandteileiner praktischen Aufgabe. Vor allem aber wurde die Auseinandersetzung mit der DEsséidorkiOstsizatslics
biirgerlichen Ideologie nicht nur von Marxisten geleistet, sondern auch die ande- Postfach 5707
ren Teilnehmer betrachteten diese Auseinandersetzung als ihre eigeneAufgabe.

| be belSo hat ein Projekt wie die Erstellung einer Orientierungseinheit ja nicht nur Be- Anforderungskarten liegen dieser Ausgabe bel

deutung fiir die Konfrontation von Erstsemestern mit fortschrittlichen Ideen. Auchdiejenigen, die diese Einfiihrung entwickeln und damit bestehende Umsténde &n-
dern wollen, lernen dabei und veréndern damit nicht nur die bestehendePraxis,sondern auch ihr eigenes BewuBtsein. °

.
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Holger Brandes und nach 1945 wurde das Gespenst vom ,,akademischen Proletariat" genutzt, um

die Bildungsprivilegien der eigenen Klasse zu rechtfertigen und die Kapazitéten

u
noherer Schulen und Hochschulen moglichst gering zu halten. Die ,Lehrer-

Kein Bedarf an Lehrerstudepten? schwemme* als Variante dieses Arguments ist selbst auch mindestens so alt wie

Ursach d Hi |
der Lehrermangel. Die Hintergriinde fiir das Gerede von der , Lehrerschwemme*,

sachen und Hintergriinde der Zweckliige von der ,,Lehrerschwemme* das zeigt auch die historische Kontinuitét, liegen nicht in irgendwelchen ,Rechen-

.
CL

fehlern der Bildungsplaner, sondern im grundsétzlichen Charakter des kapitalisti-
In den sechziger und noch Anfang der siebziger Jahre wurde in der BRD auf schen Bildungssystems.
bildungspolitischem Terrain die Diskussion unter Schlagworten wie ,»Bildungs-
katastrophe und ,,Biirgerrecht auf -Bildung” und in Richtung auf notwendige Die Bildungspolitik des GroBkapitals

Reformen und Expansionen des Bildungswesens gefiihrt. Vor dem Hintergrund Bildungskosten sind im Kapitalismus ,faux frais", stellen Abziige vom gesell-

der vinschaitichen und cise Erfolge der sozialistischen Staaten schaftlich produzierten Mehrwert dar und driicken auf die Profitrate der Konzerne.
er wirtschaftlichen Rezession in der BRD wurden die im internationalen peshalb wird Lehrerarbeit als ,,unproduktive”, d. h. dem Kapital keinen Mehrwert

Vergleich zu geringenAbiturientenzahlen und der fast sprichwértliche Lehrer- verschaffende Arbeit, aus dem Kalkiil des Kapitals heraus nur insoweit aufge-

For)a fauptindiz Seogveriehiten Bildungspolitik und eines Bildungs- pracht, wie sie unbedingt notwendig ist zur Aufrechterhaltung der Reproduktions-
,

das nicht nur den Bedirfnissen der Bevolkerung zutiefst widersprach, pedingungen des Kapitals. In diesem Sinne wird die Qualifikation des gesell-
sondern inzwischenselbst das GroBkapital um seine langfristige internationale schaftlichen Gesamtarbeiters nur in dem MaBe gewéhrleistet, wie es notwendig
Konkurrenzfahigkeit fiirchten lieB. ist zum stdrungsfreien Ablauf der kapitalistischen Produktion. Die Arbeitskraft

Im Gefolge dieser Diskussion hatte nach dem erklérten ,,Reform-Willen” der Herr- wird lediglich als ,,LiickenbiBer” der Maschine der Struktur der objektiven Pro-

schenden (Strukturplan 70, Bildungsbericht 70) eigentlich folgendes geschehen duktionsfaktoren angepaBt, wobei die qualifikationsbestimmende Maschinenstruk-

sollen: Expansion des gesamten Schulwesens, Einrichtung integrierter Gesamt- tur schon so konzipiert ist, daB sie, ergénzt durch entsprechende arbeitsorganisa-
schulen, rigorose Verkleinerung der Schulklassen, Ausbau der Vorschuleinrichtun- torische MaBnahmen, nur minimale Qualifikationen unbedingt erfordert.
gen wie der Hochschulkapazitéten. Fir das Kapital als Kaufer und Verkdufer von Arbeitskraften ist das Bildungs-
Demnach hatte der Lehrerberuf zu der wohl krisenfestesten (lohnabhéngigen) system unter dem Gesichtspunkt seiner unmittelbaren Rentabilitat und, allgemei-
Tétigkeit werden miissen, die in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem denkbar ner gefaBt, auch unter dem Gesichtspunkt der Gefahr aufgebaut, die eine wirk-

ist. liche Entwicklung der Kapazitdten der Arbeiter fir die kapitalistische Herrschaft

Den Reformanspriichen entgegen hat sich bis heute an der traurigen Bildungs- darstellen wiirde. Die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Produktionsverhalt-

realitét der BRD wenig geandert. Im Gegenteil: Die Politiker und Planer der herr- nisse verlangt in erster Linie den Abbau (herv. H. B,) des Aufwands an Bildung
schenden Klasse ibertrumpfen sich gegenwartig in Argumentationen, die sich und Erziehung, um die Profitrate um so mehr hinauftreiben zu kdnnen. Sie setzt

gegen Reform und Ausbau des Bildungswesens richten, die das Abschreiben des auch voraus, daB das Bildungssystem ein Rahmen fiir die Vermittlung der herr-

Bildungsgesamtplanes rechtfertigen und den Lehrermangel zementieren sollen. schenden Ideologie ist."
Mit massenhaft verbreiteten diisteren Prognosen von der ,drohenden Lehrer- Dem Interesse des Kapitals an méglichst billiger und beschrénkter Qualifikation

schwemme* und vom ,,AkademikeriiberschuB* soll das offensichtliche Scheitern der Werktitigen diametral entgegengesetzt ist das Interesse der arbeitenden Be-

der kapitalistischen Bildungsreform vertuscht und die Festschreibung der beste- vélkerung, fiir die eine umfassende Qualifizierung entsprechend den Mdglichkei-
henden Méngel ideologisch abgesichert werden. Gleichzeitig dienen diese ,,Pro- ten der Produktivkraftentwicklung und eine Ausbildung, die sie die gesellschaft-
gnosen* als Instrument indirekter Bildungsplanung: durch Abschreckung sollen lichen Verhéltnisse durchschauen und bewuBt gestalten 14Bt, eine unverzichtbare

Abiturienten vom Lehrerstudium abgehalten werden. Forderung darstellt.

Wenn die Finanzminister aller Lander’ angesichts des bestehenden Lehrerman-
Die spezifischkapitalistische Antwort auf die gesellschaftlichen Bildungsprobleme

gels feststellen: ,,Bis 1985 gibt es einen UberschuB von mindestens 195 000, még-
kan aber assy diese Probleme |Ssen, noch nnaAeT ST orSchte Fos

licherweise sogar 300000 Lehrern",’ dann benutzen sie ein géngiges Argumen-
fungeniden BevBiksung geniigen. Die gegenwirtige Entwicklung stellt einen

tationsschema imperialistischer Bildungspolitlk. Schon in der Weimarer Republik SchicdendenBewsis datiiar,

1 Und nicht nur die: So prophezeit der ehemals groBe ,Bildungsreformer” von Oertzen
Die Widessprlichs Im Bildungswesen verschirien sich

iIkSansa. is der theiniang-niizische KuMi Vogel (CDU), Gelder und Erwartungen in bezug auf das Bildungswesen drosseln: Dies ist, vor

als Mitunterzeichner des A auftischt, als die, die er noch 1973 dem Hintergrund verstérkter Profitgier der Konzerne, der Kern der gegenwartigen
2 Nech bie 5/74. 3 Boccara u. a., Der staatsmonopolistische Kapitalismus, Fim. 1872, S. 231.
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Bildungspolitik der Herrschenden. Die Reform und Expansion des Bildungswesens, | — Gescheitert ist diese Reform am kapitalistischen Profitsystem, an den groBen

vor wenigen Jahren angesichts der iberdeutlichen Bildungskrise von biirger- | Konzernen, die das fur Bildung notwendige Geld in Form von Subventionen und

lichen Politikern selbst zum Programm erhoben, wird nun unter dem Druck der | Rstungsausgaben verschlingen. Gescheitert ist sie an der grundsétzlichen Un-

Konzerne fallengelassen. Der im Juni 1% verabschiedete Bildungsgesamtplan| féhigkeit des Systems, eine langfristige Bildungsplanung im Interesse der Bevolke-

(BGP) als bisher umfassendster gesamtstaatlicher Regulierungsversuch iberhaupt, rung vorzunehmen.

muB jetzt von den biirgerlichen Politikern abgeschrieben werden, die ihn selbst | Mit dem Einfrieren der Reform werden die bestehenden Mangel im Bildungs-

unterzeichnet hatten. Beifall bekommen sie dabei von Springers ,Welt", die das system nicht nur zementiert, sondern weiter verschérft. Die Kluft zwischen den

,,Begrébnis einer Utopie* feiert. 4 Erfordernissen der Produktivkrafte und dem Leistungsvermogen dieses iberal-

Die ,,Utopie” BGP ist der Endpunkt eines Versuchs, im Rahmen dieses kapitalisti- terten klassenmiBig strukturierten Bildungssystems wéchst; es wachst auch der

schen Systems das Bildungswesen so zu gestalten, daB — ohne gesellschaftliche Widerspruch zwischen dem Interesse der Bevdlkerung an umfassender Ausbildung

Besitz- und Machtstrukturen zu gefdhrden — die grébsten Mangel und Ungerech- und der immer schmaler werdenden Schmalspurausbildung an unseren Schulen,

tigkeiten beseitigt sind. Der Reformversuch war notwendig geworden, da die offen- | Berufsschulen und Hochschulen.

sichtlichen Widerspriiche, die zwischen grundgesetzlich verankerten Bildungsrech- Als Begriindung dienen Berechnungen, nach denen die Geburtenzahlen rapide

ten und der Realitat bestanden, mit Worten allein einfach nicht mehr zu verklei- | 2uriickgehen und damit ab 1975 auch die Schilerzahlen (allein die Zahl der

stern waren. DaB es nun doch bei leeren Worten geblieben ist, zeigt, daB grund- Grundschiiler bis 1982 um mehr als 40 Prozent), wéhrend bei gleichbleibendem

legende gesellschaftliche Reformen auch im Bildungsbereich einfach nicht még- | Trend die Zahl der Bewerber fir Lehréamter sich fast verdoppelt. ,,Besorgt" miissen

lich sind, wenn man nicht die Macht der Monopole angreift. so die Finanzminister feststellen, ,,daB spétestens ab 1978 bei weitem nicht mehr

Hierin und nicht in irgendwelchen zufalligen Planungsfehlern, liegt die Ursache alle Lehramtskandidaten auf Einstellung in den Schuldienst rechnen kdnnen'.

fiir das Scheitern eines BGP, der iiber bescheidene Reformansétze selbst kaum Ab 1985 finden wir — bei unveréndertem Trend, also Riickgang der Schiilerzahlen

hinauskommt. um 40 Prozent und Verdopplung der Lehrerzahlen — dann die kolossale ,Lehrer-

Die Realisierung des BGP wire aber den Interessen der Bevélkerung entgegen- | Schwemme' von 300000 Lehrern vor.

gekommen: Vorsorglich haben sich die Finanzminister dabei schon gegen mogliche Gegen-

Nach seinen Zielsetzungen sind 1985 720 000 Lehrer notwendig (derzeit gibt es argumente abgesichert: Der Versuch, ,,den Lehrerbedarf angebotskonform mani-

etwa 400000); dies bei angestrebten Schiiler-Lehrer-Relationen von 19 bis 23:1 pulieren zu wollen, etwa durch PflichtstundenermaBigungen oder durch Senkung

im Primarbereich, 18 bis 20:1 im Sekundarbereich | und 12 bis 14:1 im Sekundar- der Klassenfrequenzen Uber das im Bildungsgesamtplan vorgesehene ohnehin

bereich Il. Eine Studentenquote von 22 bis 24 Prozent des jeweiligen Altersjahr- | schon maximale MaB hinaus" ist ,gesamtgesellschaftlich nicht vertretbar und

ganges (1970 waren es 14 Prozent) wurden angestrebt.® wiirde ohnehin nicht ausreichen, um den befiirchteten LehreriiberschuB doch

Dieser BGP wird von den Herrschenden jetzt zusammengestrichen, da angeblich noch unterzubringen".®
die Zielwerte fiir 1985 nicht zu realisieren seien ,,ohne unrealistische starke Ein- Nach den Berechnungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kann

schrankungen auf anderen Gebieten'.* von einer prognostizierten ,Lehrerschwemme* keine Rede sein, ebenso nicht
Eine ,,Verlangsamung® der bildungspolitischen Schritte sei deshalb notwendig, von der mdglichen Realisierung des BGP auf der Basis des verabschiedeten

weil man das Wohl der jungen Leute im Auge habe und ,Unsicherheiten im Finanzhaushaltes. Vielmehr miiBten bei Durchfilhrung nur der allerdringendsten

Bedarf von Akademikern* entsprechend beriicksichtigen miisse. Reformen heute bereits 710 000 Lehrer zur Verfiigung stehen. Es fehlen also zum

gegenwartigen Zeitpunkt schon ca. 300000 Lehrer. Nicht beriicksichtigt ist dabei

Verschleierung der Situation und Verfestigung der Misere osSi des 10. allgemeinen Schuljahres, der dringend notwendige 2. Be-

. ;

rufsschultag usw.

it dem Behsiasrsument vonder wAkademiker- und Lehrerschwemme" soll ver- Auf welcher Grundlage basieren nun die Prognosen der Finanzminister?
ischitwsrion Worm osgiJentich gent: Der anarchische Charakter der kapitalistischen Produktionsweise erschwert —

— Es geht um das Scheitern einer dringend notwendig gewordenen Bildungs- auch im staatsmonopolistischen Kapitalismus — eine langfristige Planung in allen

reform. Notwendig ist sie im Interesse der Bevolkerung; der Arbeiter, die besser gesellschaftlichen Bereichen. Gesichertes Zahlenmaterial — das eine politische
qualifiziert werden wollen, der Kinder, die nicht weiter in Uberfillten Klassen Entscheidungsfindung legitimieren kénnte — ist von den biirgerlichen Planungs-
verdummen diirfen und der Lehrer, die unter den gegenwartigen Bedingungen wissenschaften kaum zu erhalten. Auf der Basis des Informationsdefizits birger-

ihren Aufgaben gegeniiber Eltern und Kindern in keiner Weise gerecht werden licher Bildungsplanung sind die Berechnungen der Finanzminister eher ideologi-
kénnen. scher Bestandteil einer Strategie gegen die mittel- und langfristige Bindung von

5 Vgl. bie 6/74. 7 Nach pad. extra (Magazin f. Erziehung, Wissenschaft u. Politik) 8/74, S. 8.
6 NRW-FiMi Wertz (SPD) nach: Ebenda. 8 Ebenda.
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Ressourcen fiir den Bildungssektor. Anders ist es nicht zu interpretieren, daB die verewigt werden, der dann noch 1985 von den Konzernen als Argument gegen
Finanzstrategien ,allseits gegen Rechnungen der Entwicklung des Bruttosozial- die Durchfiihrbarkeit dringend notwendiger Reformen gebraucht wird.
produkts bis 1985 einwenden, daB Prognosen liber einen Zeitraum von 2 bis 3 Die Ausrede: Wir méchten ja gern, aber wir haben doch nicht gentigend Lehrer’,
Jahren kaum gegeben werden kénnten, (aber) die Bevélkerungsentwicklungs- wird dann wieder allen ,Gutwilligen' einleuchten.""”
vorausschau bis 1985, weil es eben ins KonZ&pt paBt, fiir bare Miinze genommen*"! In der Auseinandersetzung um Mangel und Schwemme von Lehrern soll von seiten

wird, der Herrschenden vertuscht werden, daB es hier ganz simpel um fehlende Plan-
Aus dem profitgebundenen Erkenntnisinteresse der Minister heraus wurden bei stellen, um fehlende Gelder fir den Bildungsbereich geht.
den ,Warnungen aus dem Kaffeesatz""? einige Entwicklungsfaktoren geflissent-
lich Uberinterpretiert, andere dagegen vollstandig libersehen! Uberinterpretiert pemokratische Sofortforderungen aufstellen

vara2 Boispiel der sogenannte ,Pillenknick", der selbst bei groBziigiger Be- Das ,,Problem der Lehrerschwemme* ist also ein Problem gesellschaftlicher Prio-

V t

g 9 es zu erwartenden Einflusses kaum derartige Auswirkungen zei- [itatensetzung und kein Problem der Regelung von Hochschulzugéngen.igendite, Ws Sh einen langfristigen Geburtenriickgang von 40 Prozent. Losungsméglichkeiten fiir diese Frage finden sich deshalb auch nicht im indivi-
Nach Meinung Fristers ‘war gegenlber den so gewonnenen Voraussagen ,das duellen Bereich irgendwelcher Lehramtskandidaten, die sich durch die ,,Besorg-
Orakel von Delphi ein Prézisionsinstrument.”

nis” ihrer Landesvater gendtigt sehen, Abstand vom Lehrerberuf zu nehmen und
Die Prognosen der ,,Lehrerschwemme* sind also kaum haltbar und haben ledig- nun bei Post, Bahn oder Finanzamt anzufangen versuchen — wenn sie iberhaupt
lich die Funktion, heute Studenten vom Lehrerstudium abzuhalten und die mono- noch einen Job bekommen.
polistische Bildungskonzeption zu legitimieren. Denn gleichzeitig mit der Versf- Die Entscheidung dariiber, ob wir mehr Lehrer ausbilden als bisher, ob die Ziel-
fentlichung des Zahlenmaterials sind z. B. in allen p&dagogischen Instituten NRW werte des BGP zumindest realisiert werden, ist vielmehr nur im kontinuierlichen

Zulassungsbeschrénkungen ab WS 74/75 erlassen worden. politischen Kampf fir die Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Einstellung aller
In die gleiche Richtung wie die Versuche der Minister laufen die Untersuchungen Hochschulabsolventen zu fillen. Und diese Frage der finanziellen Mittel ist nur im
der Bundesanstalt fiir Arbeit, gerade richtig fiir die Studienanfanger des W 74/75 Kampf gegen das GroBkapital zu Idsen.
herausgebracht: Die véllig iiberlaufenen Lehrerseminare in allen Bundesldndern Die Bedingungen dafiir sind nicht schlecht: Bei immer groBeren Kreisen der Be-
werden hier als abschreckende Folge der ,Lehrerschwemme* dargestellt und vélkerung wéchst die Erkenntnis, daB auch in der Bildungspolitik das GroBkapitalnichtals das, was sie eigentlich sind: Indiz einer verfehlten Bildungspolitik, Indiz die Wurzel allen Ubels ist. ,,Die meisten Lehrer und Eltern haben sicher einmal
zu geringer Planstellen in einem vom Lehrermangel geplagten Land.

,Die Situation gemeint, groBe Lerngruppen, hohe Klassenfrequenzen also, kénne eigentlich kei-
mutet fast grotesk an“™, heiBt es. ,Die Differenz zwischen Stellenangeboten und ner wollen. Inzwischen wissen viele: Das hat System. Denn — wider besseres
Bewerbungsgesuchen nahm in diesem Jahr gegeniiber den Vorjahren deutlich Wissen und Kénnen der Lehrer — zum Stillsitzen und Gehorchen erzogene Kinder
2u, Zuletzt standen 2234Stellenangebote 4506 Bewerbungsgesuchen gegeniiber."” | verlernen schneller das Fragen, auch das Fragen nach Tatsachen, Zusammenhéan-
Diese Feststellung fir die Gesamtheit derHochschulabsolventen entspricht ge- gen und Interessen in der Gesellschaft. Hohe Klassenfrequenzen und wirklich-

rap gs Basulieilungvane lberfliter Lehrerseminare. ,,Gro- keitsferne Lerninhalte haben etwas mit der uralten Herrschaftsweisheit zu tun: LaBt

Be La a
em die Realitat an unseren Schulen gegeniibersteht: die Kinder nicht auf dumme Gedanken kommen — es kdnnten die richtigen sein.“

ort sin
I ehrer angelware, fallen notwendige Schulstunden aus, dort quilen Die Zuspitzung der Widerspriiche auch im Bildungsbereich als Folge der allge-sich Schiller in lberfillte Klassen, in denen sie z. T. von Lehrern unterrichtet wer- meinen wirtschaftlichen und politischen Krise des Systems vergréBert die Mog-

den, die sich haben Uberreden lassen, trotz Pensionierung weiter auszuhelfen. lichkeiten fiir breite antimonopolistische Biindnisse zur Durchsetzung bildungs-
Die Versorgung mit Lehrern soll augenscheinlich, so E. Frister, den gleichen Ge- politischer Forderungen. Um zu verhindern, daB durch das Gerede von der Lehrer-

setzméBigkeiten unterworfen werden, ,wie sie in der europaischen Wirtschafts- schwemme die tatséchlichen Probleme verschleiert werden und die Proteste und

gemeinschaft fur den Zyklus von Mange! und UberschuB auf den Gebieten der Aktionen einzelner Gruppen (wie der Studenten) ins Leere laufen, ,muB der sub-
Schweine- und Rindfleischproduktion iiblich sind". jektive Faktor positiv beeinfluBt werden durch diejenigen, die den Weg der gesell-
Der Lehrermangel wird sich keineswegs in eine Lehrerschwemme umkehren. Im schaftiichen Entwicklung kennen".” D. h., dem Gerede von der Lehrer
Gegenteil soll durch den Abschreckungseffekt des Geredes von der Lehrer- schwemme" miissen demokratische Sofortforderungen entgegengestellt werden,
schwemme" auf potentielle Lehramtskandidaten der gegenwartige Lehrermangel die angeben, wie der Lehrermangel wirksam zu bekampfen ist und woher das

a poe ex. 8/74, 8. 8. 18 Nach: Frankfurter Rundschau, 2. 7. 74.

13 i i GEW-Bundeskongred, nach: Erziehung u. Wissenschaft 4/74, S. 3. Eo SS3 rgioiins Lernen in der Gesamtschule”, Hrg. H-G. Rolff u. a. Hamburg

ie 58380, Znechrit der Bundesanstalt fir Arbeit, Nr. 6, Juni 74, S. 18/19. 19 ie Asvorstangsizgung des MSB Spartakus, Juni 74, Dokumentation rb 19, S. 5.
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Geld kommen soll, von dem die neuen Plansteilen zu bezahlen git oes Eien Wolfgang Bartels

opel der Herrschenden ist klipp und klar als I LL Dei eheben und die n
. . . .ri PeOrae, inVarapennimmt. Fiir eine Berufsausbildung im Interessen 8 Blke-

. ©re als konsequenteste Vertreterin der In eressen derarbeitenden eg derArbeiterjugendDlDO Gemokratisoho Forderungen auigestellt, die angeben, wie die bestehen

Be zu Iésen sind. In dem Sofortvorschlag der DKP fiir bessereKinder-
|

a Schulen heiBt es:
- | Die Berufsausbildung in Betrieben und Verwaltungen ist fiir ca. 80 Prozent derng ist eine Wende auch inder Sidtpaspaih be ee eran Bevélkerung die Hauptform der beruflichen Qualifizierung. In der Bundesrepublikder arbeitenden Menschen konnen i fe 8 ns Es kommt jetzt darauf gibt es etwa 1,3MillionenLehrlinge,derenLehrzeit drei bisvier Seis)betragt’,angeblicher Finanzknappheit beiseite gescho a

Mb lichkeiten fir die Durch- und etwa 50 000 Anlernlinge, die ein bis zwei Jahre »angelernt werden.”Dariiberan, das die demokratischen Krafte die i)ilea erleichtert die hinaus gotge, fog 363 000 ingalerite,berufsschulpflihtige Jugendliche®, diei rderungen erkennen uni 2

tan. ohnejede Berufsausbildung ins Berufsleben gehen.an fir die Bildung. Die Ponerinae fier eh Der bei weitem groBte Teil der schulentlassenen Jugendiichen findet keinen Aus-
den Menschen an die GroBunternehmer und Ban zu konzentrieren, sind bildungsplatz, der auf eine sichereberufliche Perspektivevorbereitet, soweit dies
jetzt gelingt, die Kréfte fiir die Losung von Via Lornbedingungen. Deshalb in der kapitalistischen Krisengesellschaft liberhaupt méglich ist. Im Jahre 1972Erfolge méglich... Zum guten Lernen gehdren gu miissen her, auch fir die | waren nur etwa 14 Prozent der Lehrlinge inGroBbetrieben beschaftigt, also inSchluB mit der Uberfiiliung derKlassen. Mehr Lehrer

sen. Es ist jetztvordring- Bereichen, die wenigstens die technischen und materiellen Voraussetzungen fiir
Durchsetzung demokratischer Reformen im Bildungswesen. eine relativ qualifizierte Ausbildung zur Verfiigung haben. Etwa 45 Prozent der
lich durchzusetzen:

.

Lehrstellen waren im Handwerk zu finden und etwa 41 Prozent im privaten Dienst-
3 Ber als 25 Schiller bei vollem Unterricht durch Fachlehrer; leistungsgewerbe und in éffentlichen Betrieben und Verwaltungen.*=Ksihe Kiasss gréfies

8 darfs auf dieser Grundlage sowie ent- Die in GroBbetrieben ausgebildete Minderheit der Lehrlinge erhélt eine den Um-— Festsiflung das Saisialiene pine auslandischer Arbeiter, den Haus- sténden entsprechende bessere fachliche Ausbildung und ist nicht in erster Liniesprechand dem volien Untsroitil fF Kn eo emeinen 10. Schuljahr, zu Ganz- billiger Hilfsarbeiter. Jedoch auch die Ausbildung in GroBkonzernen weist grund-aufgabennachmittagen, dem Ubergang2m A

s
legende Mangel auf, da sie nur auf die Verwertungsinteressen des Kapitals, nichttagsschulen und zu regelmaBiger Weiterbildu 9.

ne aber auf die allseitige Entwicklung der Perstnlichkeit abgestimmt ist. Den Kon-
— Einstellung aller ausgebildeten Lehrer und Erzieher.

zernen geht es vor allem darum, ,integrationsfahigen* Nachwuchs fiir ihre Stamm-
UZ 9.7.74 belegschaft heranzuziichten. Zu diesem Zwecke werden die Lehrlinge ,,auf dieZoipizchiUZ, 2.7.04

besonderen betrieblichen Belange getrimmt“.?® Gleichzeitig bemiihen sich die- Konzerne, den EinfluB der Gewerkschaften und Arbeiterjugendorganisationen-.
Schentlich, Preis 1,— DM ) abzublocken, indem sie die Lehrlinge zu ,,konzernverbundenen Mitarbeitern er-rote blatter Erscheint vierw: 2 ziehen wollen.Die Kongerssind inder bags,aus einer roseszal vonBeuer.ern die ihnen am geeignetsten erscheinenden Lehrlinge herauszufiltern. stOrgan desBundesvorstandes ass ss SPARTAKUS die Zahl der Bewerber drei- bis viermal so groB wie die Zahl der zur VerfiigungSPARTAKUS-Poiitik aus erster Han

l
. stehenden Lehrstellen in den GroBbetrieben. Darilber hinaus ist zur Zeit bei derInformation — Dokumentation — Argumentation — Theorie Ausbildung in den GroBbetrieben eine ricklaufige Tendenz festzustellen, wihrend

An allen SPARTAKUS-Biichertischen oder direkt bestellen bei:
rade 73  Sotiieik3570a Lm 5 Prozent groBeres Ausbildungsplatzangebot als im

Bundesvorstand des MSB SPARTAKUS, 53 Bonn,Sternenburgs' .

1, Arbeits- und sozialstatistische Mitteilungen“, Bonn, Beilage zu Heft 3/1974.iermi
i

= Expl. von rote blatter Nr. .......... 2 .Bildungsbericht 70, Bonn, Sonderdruck, S. 60.0 Hiermit bestelle ich...
. 3 Val. hierzu:

,Zur Situation der Jungarbeiter”, zusammengestellt von der Abteilung Jugendi i iere ich ...... Expl. rote biatter ab Nr. ....... des DGB-Landesbezirks Baden-Wiirttemberg, 15. 8. 1973.0 Hiermit abonni
4 Probleme der beruflichen Bildung" — Ergebnisse der Bundesarbeitstagung der Gewerk-ANSON icici mss sss schaftsjugend im Mérz 1973 in Solingen, DGB-Bundesvorstand, Abteilung Jugend, S. 3.NAME...
5 FrankfurterAllgemeineZeitung, 2.10. 1973.UNEEISCRIITL ....cocinriicsmmunss sisson sss sssssssssmstrsssssess 6 asian » Bundesminister fir Bildung und Wissenschaft, Bonn, Nr. 16/74, 11. 7. 1974,Ee——————eeeEEE
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Im verstarkten MaBe ist eine fehlgeleitete berufliche Qualifizierung zu beobachten. per schulische Teil der Berufsausbildung, der Berufsschulunterricht, ist mehr

Ein groBer Teil der Lehrlinge, die in Handwerksbetrieben und -berufen ausge- oder weniger ein Anhéngsel der betrieblichen Berufsausbildung. Schon von daher

bildet werden, findet nach der Lehre weder im ausbildenden Betrieb noch im ist der Begriff ,duales System“, mit dem die Unternehmer ihr System der Berufs-

erlernten Beruf einen Arbeitsplatz, weil er wakgend der Lehrzeit vorwiegend als ausbildung gern verbrémen, nicht im mindesten gerechtfertigt. 47 Prozent aller

billige Arbeitskraft miBbraucht wurde und dann, wenn er Anspruch auf volle Be- Berufsschiiler mlssen sich mit wéchentlich finf bis sieben Stunden Unterricht

zahlung hat, eben durch neue Lehrlinge ersetzt wird. Ein wachsender Teil der zufriedengeben.’ Allein um nur den gesetzlich vorgeschriebenen Berufsschul-

jungen Gesellen, Facharbeiter und Angesteliten ist gezwungen, noch einmal neu unterricht von acht bis neun Stunden geben zu kénnen, fehlen in der Bundes-

mit einer beruflichen Qualifizierung zu beginneh oder als Hilfsarbeiter bzw. An- republik 15000 Berufsschullehrer. Der Berufsschulunterricht lduft véllig isoliert

lernling in die Industrie zu gehen. Den Konzernen sind solche, mit bestimmten und unkoordiniert neben der betrieblichen Ausbildung her. Fir den Lehrling be-

Grundfertigkeiten vertraute, obrigkeitshérige und wenig von den Gewerkschaften steht oftmals kein sichtbarer Zusammenhang. So wie die Arbeiterorganisationen

beeinfluBte Hiliskrafte willkommen, ja sie legen es durch die Knapphaltung ihrer von der Mitbestimmung in den Fragen der betrieblichen Ausbildung ausgeschlos-

eigenen Lehrplatze geradezu darauf an, das Handwerk alsHilfsarbeiter-Reservoir sen sind, genauso wenig EinfluB haben sie auf die schulische Berufsausbildung.

fir die GroBindustrie zu nutzen. Eine jingste Untersuchung der Bundesanstalt Die Kammern dagegen, die das Prifungswesen in der Hand haben, besitzen

fir Arbeit hat ergeben, daB nur die Halfte aller Manner, die eine betriebliche entscheidende Einflisse auf die Berufsschule, die iiber von den Unternehmer-

Berufsausbildung haben, nach AbschluB ihrer Ausbildung lénger als ein Jahr in verbanden eingerichtete ,Arbeitskreise Schule/Wirtschaft* noch verstérkt

ihrem Ausbildungsbetrieb verbleiben kann. Im Handwerk sind es zwei Drittel, werden."
die ihren Betrieb innerhalb des ersten Jahres nach der Prifung verlassen Die Misere in der Berufsausbildung wird deutlich, wenn man die zahlreichen wis-

missen.” senschaftlichen Untersuchungen, die in den letzten Jahren zur Situation der Be-

Zur Misere in der Berufsausbildung tragen Zersplitterung der Lehrberufe und rufsausblidung erstellt wurden, zur Hand nimmt. So ist dort zu erfahren, daB

veraltete Ausbildungsverordnungen bei. Nach Angaben der Bundesregierung zwischen dem véllig ungeniigenden Berufsbildungsgesetz und der Wirklichkeit

stammten im Jahre 1971 mehr als die Halfte der 535 anerkannten Lehrberufe auch noch eine groBe Liicke klafft. Weniger als die Halfte der Lehrlinge hatte

aus der Zeit von vor dreiBig Jahren. Fir sieben der dreiBig am stérksten besetzten den fir ihren Beruf vorgeschriebenen Ausbildungsplan. Drei Viertel bis die Halfte

Berufe, darunter Berufe wie Maschinenschlosser, Werkzeugmacher, Schlosser und | aller Lehrlinge erhalten im Lehrbetrieb keinen theoretischen Unterricht. Nur ein

Feinmechaniker, wurden die heute noch gilltigen Ausbildungsordnungen in den Drittel erhdlt einen Teil seiner Ausbildung in besonderen Einrichtungen des

Jahren 1936bis 1940 erlassen.® Betriebes, beispielsweise Lehrecken und Lehrwerkstatten. Nur die Hélfte der

Gesetzliche Grundlage fiir die betriebliche Berufsausbildung ist das Berufsbil- Auszubildenden wird von einem hauptamtlich fir die Ausbildung zusténdigenAus-
. 3

bilder betreut. Mehr als ein Drittel macht regelméBig gesetzlich verbotene Uber-
dungsgesetz aus dem Jahre 1969.” Obwohl ein solches Gesetz von der Arbei

stunden. Fast ein Finftel der Lehrli de ei

terbewegung jahrzehntelang gefordert worden pi ste gee Somer Berueo auigrand betrieblicher Umstande fon Borfeaohuluririont mh area oS
dungsgesetz auf den entschiedenen Widerstan fer ewerkschaften un roer-

Halfte aller Lehrlinge wird zu ausbildungsfremden Hilfs- ky ;

terjugendorganisationen,well mit diesem Gesetz diebestehendenMiBstande fest- gezogen. Als Vertretung bei Urlaub ne romewird {naNebenarbelien mera
geschrieben wurden. Auf einer Protestkundgebung mit {iber 10000 Lehrlingen Lehrlinge eine vollwertige Arbeitskraft ei "

erklirte damals Georg Benz vom Hauptvorstand der IG Metall: Dieses Gesetz ge Arbeitskraft eingesetzt.

ist schlechter als gar keines."” Mit diesem Gesetz wurde die Unternehmerall- In

macht in der betrieblichen Berufsausbildung verankert. Die Durchfiihrung der 5 . . )

betrieblichen Berufsausbildung obliegt Unternehmereinrichtungen, den sogenann- on skandalésen Zustanden in der Berufsausbildung hat die Arbeiterjugend schon

ten ,
Kammern“. Mit Hilfe dieser Kammern herrschen die Unternehmer inallen er langem den Kampf angesagt. Mit zahireichen Aktionen wéhrend der letzten

Fragen der betrieblichen Berufsausbildung und haben entscheidenden EinfluB pr haben Gewerkschaftsjugend,SDAJ und andere Arbeiterjugendverbande ihre

auch in der schulischen Berufsausbildung, die formal dem Staat obliegt. Die
4

ernativen zum Ausdruck gebracht und eine breite Bewegung fiir bessere Bil-

Mitbestimmungsforderungen der Gewerkschaften haben im Berufsbildungsgesetz Sas) undBetussaustiiung initiiert.Angesichtsder sich immer mehr zuspitzenden

von 1969 nicht einmal ansatzweise Niederschlag gefunden. ee zwischen wissenschattlich-technischer Entwicklung und unzurei-
ildungssystem, angesichts des Beispiels der sozialistischen Lander

7 Presseinformation der Bundesanstalt fir Arbeit, Niirnberg, Nr. 24/74, 26. 4. 1974.
)

11, Solidaritat — Monatszeitschrift fir gewerkschattliche Ju ip

i

— ten, Prioritaten, Bundesminister fir 12 . gendarbeit”, Nr.6/1974,S. 4 ff.
8 Rang unger ember oT en, Prio

. Shee der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbénde 1973, Kéln,

il ,
Bundesgesetzblatt |, Bonn, 14. 8. 1969, S. 1112. nformationen der Sozialdemokratischen Fraktion Di .

> CHDor orton und Sozialpolitik”, Frankfurt, Nr. 7/1969, S. 17. Tagesdienst 733, 14. 11. 1973,
des Deutschen Bundestages, Ausgabe:
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mit ihren zukunftsweisenden Bildungssystemen, angesichts sich verscharfendes SDAJ, der im Mai 1974 in Hannover tagte, hat den Kampf um die Verabschiedun:

Angriffe der Herrschenden auf die Grundrechte der Jugend, sind Fragen der eines ‘fortschrittlichen und demokratischen Berufsbildungsgesetzes, in dem id
Bildung und Berufsausbildung brennend aktuell. senschaftliche Bildungsinhalte, Mitbestimmung der arbeitenden Menschen und

Die Aktionen fiir bessere Bildung und Berufsaugbildung fiihrten in der Arbeiter- ihrer Organisationen sowie Finanzierung durch die Unternehmer und aus dem

jugend zu grundsétzlichen Uberlegungen liber die zu fordernden Alternativen zur Riistungsetat verankert sind, als Schwerpunkt fiir die nachste Zeit festgelegt.”

kapitalistischen Bildungspolitik. Es dauerte einige Jahre, bis sich in der Gewerk- In ihren Vorstellungen zu Bildung und Berufsausbildung 148t sich die SDAJ vo
schaftsjugend einheitliche Auffassungen iiber ein kiinftiges demokratisches Bil- folgenden Prinzipien leiten:

dungssystem unter EinschluB der Berufsausbildung durchsetzten. Dieser Willens- mo | . }

bildungsproze8 hat mit der Bundesarbeitstagung der Gewerkschaftsjugend am
- plisetigrelt: Bildung muB der Entwicklung allseitig entwickelter Persnlich-

10/11. Mérz 1973 in Solingen einen vorlaufigen AbschluB gefunden." Mit ihrer _ Einheitlichkeit: Ein cinheitiich ne )

,Schwerpunktaktion Berufsbildung” ist nun die Gewerkschaftsjugend dabei, die lich, das vom Kinder arten nd onyischysies Bildungssystem Ist eriOxierc

Beschliisse dieser Tagung in die Tat umzusetzen.” demokratischehlpt) Soe ibendis Sinneiichgosialicis
Die Grundziige der Vorstellungen der Gewerkschaftsjugend fir eine bessere Be- rufsbildung und Fachschulen bis EaBsus, ie Je Be.
rufsbildung, die sich weitgehend mit den DGB-Vorstellungen decken, lassen sich bildet. Es darf weder Sackgassen noch verschiedenwerti py e Einheit
so zusammenfassen: Integration von aligemeiner und beruflicher Bildung (auch geben. ge Bildungsgange

die betriebliche Berufsausbildung soll in ein einheitliches Bildungssystem einge- — Wissenschaftli i i
.

gliedert werden); Mitbestimmung der Gewerkschaften in allen Fragen; Orientie- mitEE una oo,
rung der Bildungsinhalte an den Interessen der Lohnabhéngigen; Finanzierung die die Lernenden befihigen, gesellschattliche, wirtschaftliche, a
der Bildungsreform durch die Unternehmer und durch die 8ffentliche Hand zu naiirwissenschaliiiche Pracesss in snren Gesetzméigkeiten Rs pa und
Lasten des Riistungsetats. und ihr Leben nach den erkannten Realitéten zu gestalten.

fy srivsesp

Die Integration von allgemeiner und beruflicher Bildung soll auf der Grundlage — Unentgeltlichkeit: Bildung ist fir den Lernenden kostenlos. Die Kosten der

der Gleichheit der Bildungschancen und der Demokratisierung des Bildungswe- Bildung sind durch den Staat aufzubringen. Die finanziellen Mittel sind erheb-

sens dazu beitragen, die traditionelle Unterscheidung und Diskriminierung der lich zu erweitern durch Klrzung des Riistungsetats und — insbesondere fiir die

beruflichen Bildung zu dberwinden. Bereits in der Sekundarstufe | (5. bis 10. Berufsausbildung — durch eine Ausbildungsabgabe der GroBkonzerne

Schuljahr) soll eine ,vorberufliche Bildung" vermittelt werden. Darananschlieen — Offentliche Verantwortung: Bildung ist eine Aufgabe, fiir derenErfiliun der
soll sich als 11. Schuljahr und damit erstes Jahr der Sekundarstufe 11 ein Berufs- Staat verantwortlich ist. Die Bildung ist — auch dort, wo sie im Betrieb et
grundbildungsjahr, in dem die fachbezogene Bildung gegeniiber dem allgemein- findet — freizuhalten von Unternehmerinteressen und nach demokratischen

politischen Teil nicht Uberwiegen darf. Dieses Jahr soll keinen berufsqualifizie- Prinzipien zu gestalten.

renden AbschluB haben, sondern Grundlage fiir alle weiteren Bildungswege sein, — Demokratie und Mitbestimmung: Demokratische Lehrinhalte und demokrati-

die durchgangig sind und den Weg zum Studium 6ffnen. Zu diesem Zweck mul scher Aufbau des Bildungssystems gehéren zusammen. Die Mitbestimmung

der schulische Bereich der Berufsausbildung ausgebaut und der betriebliche Be- der Lehrenden und Lernenden in allen Fragen ist unverzichtbarer Bestandteil

reich der Herrschaftsgewalt der Unternehmer entzogen werden. eines demokratischen Bildungssystems.
*

Die SDAJ I4Bt sich in ihren bildungspolitischen Vorstellungen von den ,,Finf Diesen Prinzipien muB nach den Vorstellungen der SDAJ ein demokratisches

Grundrechten der Jugend" leiten, beschlossen vom Ill. BundeskongreB der SDAJ Berufsbildungsgesetz im Interesse der Arbeiterjugend verpflichtet sein.™

1972." Dort wird das Grundrecht der Jugend auf demokratische und fortschritt-
:

liche Bildung und Berufsausbildung formuliert: ,Die Jugend will wissen, wie sie nL.
ihre Zukunft bewuBt gestalten kann. Hierzu bendtigt sie, wie alle arbeitenden Eine Orientieru . s

Menschen, eine Bildung und Ausbildung, die 1. zunehmend von ihren Bediirfnissen den Arbeitern feA adioErfordornissedor Zukunft die es

bestimmt ist, 2. sie in die Lage versetzt, die moderne Wissenschaft undTechnik duktionsbedingungen und neuenQualifikationsanforderun en fasch ¢=
immer besser zu beherrschen und 8. ihr durch wachsende Einsicht in die gesell- setzt die Planung der Wirtschaft und der gesamten a PANE
schaftlichen Entwicklungsgesetze immer mehr Maglichkeiten gibt, ihre Interessen im Interesse und durch die Arbeiterklasse voraus. Der Ub

en niwie lung
in Betrieb, Staat und Gesellschaft durchzusetzen.” Der IV. BundeskongreB der

Una

- Der Ubergang zu einer neuen

| ; .

»Im einheitlichen Handeln die Grundrechte der Jugend erringen”, Tétigkeitsbericht an

14 Posloms dorprinBngi © Yt en

16 Fant Grundrechieder Jugend’,beschlossenwor 1, byndeskonared der SDAJ, 31. 8. sssDiskussion Uber ein neues Berufsbildungsgesetz, SDAJ-Bundesvorstand,
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Gesellschaftsordnung, dem Sozialismus, wird unumgénglich méglich und not- seine Arbeit gut verrichten kdnnen, sondern auch noch die ,richtige” (d. h. Unter-

wendig. nehmer-)ldeologie im Kopf haben. Diese Ideologie heiBt , Leistungswillen” im |

Vor diesem objektiven Gang der Entwicklung haben die Unternehmer Angst. MuB- Interesse des Profits, ,,Integrationsféhigkeit” zur Festigung des Systems, ,,Lebens-
ten sie schon ihre jahrzehntelang rezitierte Lgsung Keine Experimente in der tiichtigkeit" als Ausbeutungsobjekt der Monopole.

) }

Berufsausbildung" aufgeben, wehren sie sich heute mit Handen und FiiBen gegen Bei der Bewiltigung der skizzierten Probleme treten zwischen verschiedenen
alle systemveréndernden Vorstellungen. Unternehmer-Sprecher Wolff von Ameron- Teilen der herrschenden Klasse durchausWiderspriiche auf,diefiir den Kampf
gen auBerte offentlich die Befiirchtung, daB ,,das radikal umgestaltete Bildungs- der demokratischen Krafte nutzbar zu machen sind. So lastsich ein Teil der
wesen zum Instrument der Gesellschaftsverandérung gemacht werden” soll. Ein Herrschenden von den langerfristigen Anforderungen der Systemsicherung leiten

anderer Unternehmersprecher, Handwerksprasident Wild, stellte klar:
, Eine Bil- und ist bereit, kurzfristige Profiterwartungen aufzuschieben und den kapitalisti-

dungsreform, die auf die Leistungsfahigkeit und den Bedarf der Wirtschaft keine schen Staat mehr fir solche Aufgaben heranzuziehen,dieeinerseitswachsende
Riicksicht nimmt, muB auf die Dauer alle weiteren Reformen in Frage stellen.’ Kosten mit sich bringen, andererseits aber im kapitalistischen Gesamtinteresse

Und der ehemalige Président der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber- unumgénglich sind. Andere Teile der Herrschenden lassen sich mehr von augen-
verbande, Friedrich, erklarte: ,Wir wenden uns gegen jede Reformabsichten auf plicklichen Profiterwartungen leiten, lehnen jedes staatliche Eingreifen in die

dem Gebiet der Berufsausbildung, die auf Systemverdnderung hinauslaufen."?' petriebliche Berufsausbildung ab und wollen den direkten Unternehmereinflu

Gleichzeitig bemiihen sich die Unternehmerverbinde jedoch, in der Offentlichkeit sogar noch verstérken. Auf diesem Hintergrund sind die unterschiedlichen Vor-

den Eindruck der Reformfreundlichkeit zu erwecken. Das fallt ihnen gar nicht stellungen zur Berufsausbildung von SPD, Bundesregierung und fihrenden Mono-

einmal schwer, denn angesichts der wissenschaftlich-technischen Entwicklung polen auf der einen Seite, CDU/CSU und groBen Teilen der reaktionaren Unter-

sind selbst die Unternehmer heute nicht mehr zufrieden mit einer veralteten nehmerverbénde auf der anderen Seite zu verstehen. Einig sind sie sich jedoch
Berufsausbildung. Es gibt jedoch noch weitere tiefere Ursachen, die heute sogar alle in den grundsatzlichen Fragen der Erhaltung und Absicherung des kapitali-
die Unternehmer von ,Reformen” in der Berufsausbildung reden lassen: Zum stischen Systems und der AbwehrderArbeiterforderungen.
einen ihre Versuche, die Arbeiterjugend besser in den Griff zu bekommen und in
das kapitalistische System einzugliedern, aber auch die Angst, durch unzurei- Iv.
chend ausgebildete Arbeitskréfte Nachteile im internationalen Konkurrenzkampf Um den langfristigen Anforderungen der Monopole gerecht zu werden, hat die
hinnehmen zu miissen. Die Systemauseinandersetzung mit dem Sozialismus und Bundesregierung am 15. November 1973 ihre ,,Markierungspunkte® zur Reform

die Ausstrahlungskraft der Berufsausbildung in der DDR und anderen sozialisti- der beruflichen Bildung verabschiedet. Gleichzeitig wurde jedoch erklart, daB

schen Staaten sind, neben den anwachsenden Aktivitdten der Arbeiterjugend im nicht beabsichtigt sel, die berufliche Bildung ,,von heute auf morgen" zu erneuern.

eigenen Land, weitere Momente, die die Unternehmer bewaltigen wollen. Die Diese Erneuerung miisse mit ,Realismus und in zeitlichen Stufen angegangen
Unternehmer sind gezwungen, nach neuen Methoden zu suchen, um das alte werden. So werden fiir die Verwirklichung einschneidender MaBnahmen Zeit-

Ziel, hochstméglichen Profit, zu erreichen. Dabei sind die technokratischen Re- raumebis 1985 und dariiber hinaus anvisiert.*
formvorstellungen der Unternehmer natiirlich &uBerst eng durch die notwendige | Zu messen sind die Markierungspunkte an den Forderungen der Gewerkschaften

Sicherung ihres Herrschaftssystems begrenzt. Von diesen Anforderungen der und Arbeiterjugendverbande, die ja gerade in der Frage der Berufsausbildung
Unternehmer ist schon das seit 1969 geltende Berufsbildungsgesetz gepragt, auf eine groBe Einmiitigkeit gefunden haben. Mit diesen grundsétzlichen Forderungen
dessen Grundlage einige neue Ausbildungsordnungen und Stufenbildungsplane stimmen die Markierungspunkte nicht tberein. Ist auch hier und da einmal ein
erlassen wurden. begriiBenswerter Ansatz enthalten, so geht auch dieser nicht iiber Unverbindlich-

Dabei kommt es den Unternehmern aber nicht nur auf eine bessere fachliche lisiisn hinaus. Offensichtlich sind an den Markierungspunktenauigrung messy
Qualifizierung wenigstens bei einem Teil der Arbeiterjugend an. Der oben schon EinfluBnahmeder Unternehmerverbinde noch vor der Verabschiedung durch die

zitierte BDA-Président Friedrich stellte an gleicher Stelle fest, daB es einem Teil Bundesregierung entscheidende Verénderungen zugunsten der Monopole yore

der Jugend an ,Leistungswillen, Integrationsfahigkeit und Lebenstiichtigkeit® Jenommer Worden.Sokam id Bundgaverhandger Dstiischen adusifia 2, S81

mangele. Er erklarte: ,Wir sind in den Betrieben bereit, so gut wie eben méglich Feststellung, okdieverabschiedeten Markierungspunkte im Vergleich a gn

die Irrlaufer falscher gesellschaftlicher Vorstellungen in das Arbeits- und Lei-
Sision Eames »Verbesserungen in einigen fiir die Industrie wesentlichen

stungsgefiige zu integrieren."** Der
,,moderne" Facharbeiter soll also nicht nur Puniten™ enthalten.: p :

Die Markierungspunkte beabsichtigen keineswegs, den Unternehmerkammern jede
19 ,Berufsbildung aut dem Wege in die Zukunft", KongreBbericht, Miinchen, 20./21. Januar Zustandigkeit auf dem Gebiete der beruflichen Bildung zu entziehen. Ganz im

1972, Kuratorium der Deutschen Wirtschaft fiir Berufsbildung, Bonn, S. 58 ff.
20 Ebenda, S. 57. 23 ,,Grundsédtze zur Neuordnung der beruflichen Bildung (Markierungspunkte)”, Bundes-
21 Ebenda, S. 30. minister fiir Bildung und Wissenschaft, Bonn, folgende Zitate aus dieser Quelle.
22 Ebenda, S. 30. 24 Frankfurter Rundschau, 20. 11, 1973,
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Gegenteil. Gleich an mehreren Stellen wird erklart, der ,Sachverstand und die der Arbeiterforderungen. Zudem kamen jetzt die Widerspriiche zwischen den

Praxisnihe* der Unternehmer seien weiterhin zu nutzen und das , Engagement urzfristigen Profitinteressen der Einzelkapitale und dem langfristigen Interesse

der Wirtschaft soll optimal gefordert werden".Dafiirfallt das Wort ,,Gewerkschaft" des Gesamtkapitals an der Systemabsicherung zum Ausdruck. Bereits im Sep-

in den Markierungspunkten nicht ein einzigegp Mal. Die Kammern der Unter- tember 1973 drohte der Spitzen-Unternehmerverband Deutscher Industrie- und

nehmer sollen weiterhin fiir eine Reihe ny Fragen zusténdig bleiben, u. a. Handelstag", daB bei weiteren Forderungen nach besserer Berufsausbildung ,,die

fir die ,,Mitwirkung" bei der Zulassung von Ausbildungsstatten, fiir die Fiihrung Ausbildungsmiidigkeit in den Betrieben anwachse".* Als im Februar 1974 der

des Verzeichnisses der Ausbildungsverhéltnisse, fiir die Geschéftsfiihrung der Bundeswissenschaftsminister auf der Grundlage der Markierungspunkte einen

Priifungsausschiisse und einiges mehr. Es witd:jedoch beabsichtigt, bestimmte vorentwurf fiir ein neues Berufsbildungsgesetz vorlegte,” erklarte DIHT-Président

Zustandigkeiten und Kontrolirechte mehr in die Hande des kapitalistischen Wolff von Amerongen: , Die Wirtschaft kann — sollte dieser Gesetzentwurf reali-

Staates zu legen, ohne den Gewerkschaften wirksame Mitbestimmungsrechte siert werden — keine Verantwortung mehr fiir die Ausbildung der Jugendlichen

einzurdumen. iibernehmen."* Die Unternehmer schickten eine Fachzeitschrift, das ,,Drogisten-

Als Ziele der Berufsausbildung nennt die Bundesregierung, dem einzelnen eine fachblatt”, vor, das einen offenen Aufruf zu einem ,Ausbildungsstreik verdffent-

.bessere Einfiigung in den wirtschaftlichen ProzeB* zu ermdglichen und ihm die lichte.” Die CDU/CSU lieB durch ihren Berufsbildungssprecher, Dr. Georg Gol-

Chance zu eréffnen, ,,den Leistungsanforderungen der modernen Industriegesell- ter, erklaren: ,Der Gesetzentwurf im Papierkorb — dies wiirde der immer mehr

schaft gerecht zu werden”. Weiterhin sollen also die Bildungs- und Ausbildungs- um sich greifenden Ausbildungsverdrossenheit entgegenwirken."*
interessen der Jugendlichen den Kapitalverwertungs- und Profitinteressen der Und die Zahl der Ausbildungsplatze geht tatséchlich zuriick — ein Trend, det

Monopole untergeordnet bleiben. schon seit etlichen Jahren zu verzeichnen ist. Die Bundesanstalt fir Arbeit ver-

Die Frage der Finanzierung der Berufsausbildung lassen die Markierungspunkte sifentlichte im Februar 1974 Zahlen, nach denen der Index der Angebote an

offen. Inzwischen wurde jedoch der Bericht einer von der Bundesregierung ein- Berufsausbildungsstellen von 100 im Jahre 1960/61 auf 58,6 im Jahre 1972/73 zu-

gesetzten Sachverstandigenkommission zur Finanzierung der beruflichen Bildung riickgegangen sei. So hétten im Jahr 1971/72 noch 492000 Lehrstellen zur Verfii-

vorgelegt, der empfiehlt, daB die Unternehmer Abgaben in einen Fonds zu
| gung gestanden, wéhrend es ein Jahr spéter nur noch 371 400 gewesen seien. Die

errichten haben, aus dem die berufliche Bildung finanziert wird* Zur Zeit ist Bundesanstalt erkldrte, das starke Absinken werde weiter anhalten.”

eine heftige Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Teilen der Bourgeoisie Die Folge dieser Entwicklung, die die Unternehmer jetzt auch noch zu Erpres-

um die Form dieses Fonds entbrannt. Unternehmerverbande wie CDU/CSU lehnen sungsversuchen miBbrauchen wollen: Immer mehr junge Menschen sind gezwun-

einen zentralen Fonds fiir alle wirtschaftlichen Bereiche ab und fordern fiir die gen, mit schlechten Ausbildungsplatzen vorliebzunehmen —falls sie berhaupt

von ihnen angestrebte Zersplitterung des Fonds die ,Selbstverwaltung der Wirt- einen Platz erhalten. Der Président der Bundesanstalt fir Arbeit, Stingl, kiindigte

schaft”. Die Bundesregierung und weitsichtigere Teile der Bourgeoisie lehnen bereits Jugendarbeitslosigkeit an, da in den néchsten Jahren geburtenstarke

eine Zentralisierung des Fonds nicht ab, wollen jedoch auf jeden Fall die Gewerk- Jahrgéinge ins Berufsleben dréngen.” Zusétzlich verschérft wird die Lage durch

schaften von einer wirksamen Mitbestimmung iiber die Verwendung des Fonds den Numerus clausus an den Universitaten, da nun Abiturienten in die Lehrbe-

abhalten, streben also eine technokratische Losung im Interesse der Erhaltung rufe dréngen und durch ihre bessere Vorbildung gerade bei den qualifiziertesten

des Unternehmereinflusses an.
Lehrplétzen im Vortell sind. Die Herrschenden rechnen damit, nunArbeiterjugend

Verbalen Erkldrungen in den Markierungspunkten, die ,,Mitwirkung und Mitbe-
und Studenten gegeneinander ausspielen zu knnen, um den gemeinsamen

stimmung der beteiligten Gruppen gesetzlich sicherzustellen®, folgen keinerlei Kampf von Arbeiterjugend, Schiilern und Studenten fiir bessere Bildung und Be-

konkrete Aussagen, wie die Mitbestimmung der Gewerkschaften und Arbeiter- rufsausbildung zuverhindern. . .

jugendorganisationen aussehen soll. AufschluBreich ist es auch, welche Aufgabe
AufschluBreich ist das Verhalten derBundesregierung angesichts desLehrstellen-

die Bundesregierung der von ihr angestrebten Schein-Mitbestimmung zuweist: boykotts der Unternehmer. Der damalige Bildungsminister Dohnanyi hatte im

Durch die Mitwirkung und ,,Mitbestimmung" der Beteiligten ,sollen die Erfah-
Miz 1974 ene Aussprache mit dem BDA-Présidenten undeinflubreichen Epie-

rungen und Interessen der in der Wirtschaft Tatigen fiir das staatliche Handeln cher derGrogindustris, Sehleyer. Als Sehieyer zu verstehen gab, da die Wirt
nutzbar gemacht werden".

schaft kiinftig nicht mehr in der Lage sein wird, den Erfordernissen derPraxis

Gieichzeitig om derVersffentlichungderMarkierungspunkte begannendie un- > QiNeoh em piRNTTT (BBIG), Stand 20. Fe-

ternehmerverbénde eine massive Kampagne gegen jede tiefergehende Verénde- bruar 1974, als Manuskript herausgegeben vom Bundesminister fir Bildung und

rung in der Berufsausbildung. Offensichtlich fiirchteten sich die Unternehmer vor
os a oniey

der in Gang kommenden odffentlichen Diskussion und der wachsenden Resonanz 29 das Arogisten-fachblatt Darmstadt,Nr.6/74, 15. 3. 1974, S. 8.
30 CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages, Pressereferat, Bonn, 13. 3. 1974.

25 nachrichten”, Bundesminister fir Bildung und Wissenschaft, Bonn, Nr. 5/74, 7. 8. 31 dpa-Dienst fir Kulturpolitik, 25. 2. 1974, S. 7.
1974, 8.1.

32 Stiddeutsche Zeitung, 14. 3. 1974, Handelsblatt, 26. 3. 1974.
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entsprechend auszubilden®, war Dohnanyi sofort bereit, zuriickzustecken.® Auf statigte Schmidt die Orientierung seiner Regierung auf das angeblich so bewéhrte

anschlieBenden Unternehmertagungen verkiindete Dohnanyi, sein Gesetzentwurf system der beruflichen Bildung unter ,Verantwortung von Staat undWirtschaft".
werde zuriickgestellt* — so wie es die Unternehmer in ihrem Organ ,,Ruhr- von der Mitbestimmung der Gewerkschaften in der Berufsausbildung, von der

Wirtschaft formulierten: ,Das Steuer der Beryfsbildungspolitik muB herumge- dringend notwendigen Finanzierung durch die Konzerne und von neuen fort-

rissen werden... Auf ein neues Pent kann verzichtet werden." schrittlichen Bildungsinhalten vernahm man kein Wort aus dem Munde des neuen

Nachdem klar war, daB den Unternehmern ihr Erpressungsmandver gelungen Kanzlers. Die Forderungen der Arbeiterjugend sind auch fir dieseRegierung
war, spielten sie die Unschuldslammer. Plotzlich heuchelte sogar BDI-Prasident tabu. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande spendete Bei-

Sohl offentlich ,,seine Sorge (ber den starken: Rickgang an Ausbildungsplat- fall. In ihrer Stellungnahme zur Regierungserklarung heiBt es, die Unternehmer

zen".* Aber gleichzeitig drohten die Unternehmer nach wie vor unverhiillt, daB hielten es fiir richtig, wenn sich die Bundesregierung entschlossen habe, ,Refor- |

derjenige, der bessere Berufsausbildung fordere, sich nicht wundern darf, wenn men in der Berufsausbildung an den Erfordernissen der Praxis und nicht an uto-

die Ausbilder und die Betriebe nicht mehr wollen.’ pischen Zielen auszurichten"
Diese Erpressungstaktik stieB auf den entschiedenen Widerstand der Gewerk: Als der neue Bildungsminister Rohde sein Amt antrat, wurde deutlich, das auch

schaften und Arbeiterjugendorganisationen, die sich nicht erpressen lassen woll- fiir ihn der Auftrag der Konzerne zahit. Er verschob das Inkraitireten der Aus
ten. Der DGB-Vorsitzende Vetter nannte den Lehrstellenboykott ,Klassenkampf pilder-Eignungsverordnung, mit der einAusbilder veranlaBt werden sollte, einen

von oben". Die IG Metall protestierte ,entschieden gegen diesen MiBbrauch Qualifikationsnachweis zu erbringen.* Wenig spatererklérteRohde, er sinofie
wirtschaftlicher Macht. Ohne Riicksicht auf die im Grundgesetz verankerte soziale sich einen ,gesetzgeberischen Fortschritt noch in dieser Legislaturperiode”.
Verpflichtung des Eigentums nutzen die Unternehmer ihre Verfiigungsgewalt, Das bedeutet mit anderen Worten: Die Neufassung des Berufsbildungsgesetzes

um die Bundesregierung unter Druck zu setzen."* Die SDAJ forderte die Bun- soll erst Ende der 70er Jahre abgeschlossen werden.

desregierung zu SofortmaBnahmen gegen den Lehrstellenabbau auf, u. a. zur Gleichzeitig wurden neue Zahlen uber den Lehrstellenriickgang verdffentlicht.

Verpflichtung der GroBkonzerne, geniigend qualifizierte Ausbildungsplatze zur Im Juni 1974 gab das Bildungsministerium bekannt, daB die Zahl der Lehrstellen

Verfiigung zu stellen.® 1973 gegeniilber dem Vorjahr um 120000 oder 25 Prozent zuriickgegangen sei.

Die Regierungsumbildung im Mai 1974 war flir die Herrschenden die Chance, in Dagegen steige die Nachirage nach Ausbildungsplétzen kontinuferlich an.

der Bildungspolitik neue Zeichen zu setzen. Die ,Welt" berichtete iiber ein Ge- 1974 werde es wieder 45 000 oder 13 Prozent weniger Platze als im Vorjahr geben.
sprach zwischen dem neuen Bundeskanzler Schmidt und dem alten Bildungsmi- Die Forderungen der Arbeiterjugend nach schneller Verabschiedung eines Be-

nister Dohnanyi, die sich darauf einigten, ,,in dieser Situation einen neuen Minister rufsbildungsgesetzes entsprechend den Vorstellungen der Gewerkschaften und

zu bestellen. Dadurch kénnte eine Kurskorrektur in der Offentlichkeit deutlicher Arbeiterjugendorganisationen sowie die Forderungen zur Sicherung der Lehr-

gemacht werden." In seiner Regierungserklarung nannte Schmidt die Reform stellen bleiben nach wie vor aktuell. Lehrlinge brauchen eine bessere Berufsaus-

der Berufsausbildung als einen der Schwerpunkte fiir die Arbeit der neuen Bun- bildung jetzt und nicht erst am Sankt-Nimmerleins-Tag. So forderte die SDAJ von

desregierung.” Schmidt hiitete sich jedoch davor, konkret zu werden. Er hat ihrem IV. BundeskongreB aus die Bundesregierung auf, schnell MaBnahmen im

sich fur sein Regierungsprogramm die Losung ,,Kontinuitdt und Konzentration* Interesse der Arbeiterjugend zu ergreifen. Dazu gehéren die Bereitstellung von

gewahlt. Kontinuierlich soll offensichtlich die Misere in der Berufsausbildung 250 000 qualifizierten Ausbildungsplatzen vor allem durch die GroBkonzerne und

weitergehen. Helmut Schmidt will sich — wie sein Vorganger — auf die Interessen die Verabschiedung eines fortschrittlichenBerufsbildungsgesetzes.”
der Konzerne und nicht die der Arbeiterjugend konzentrieren. Ausdriicklich be- In den Beschliissen der demokratischen Jugendverbénde ist bei den Fragen der

Bildung und Berufsausbildung eine groBe Einmiitigkeit festzustellen. Jetzt gilt
ie Noees der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbénde, es, diese Gemeinsamkeiten in den Kampf fiir bessere Bildung und Berufsausbil-

34 Stiddeutsche Zeitung, 14, 3. 1974, Rede von Dohnanyi auf der Bundes-Bildungskonferenz dung einzubringen. Nur wenn die Jugendverbande gemeinsamhandeln, nuWans
der DAG in Braunschweig (7. 3. 1974), Manuskript/Rede von Dohnanyi auf dem Arbeiterjugend, Schiller und Studenten gemeinsam fiir die gemeinsamen Interes-

> NN Lveniincien Oamegseg JDusserciort (12. 3. 1974), Manuskript. sen eintreten, werden die Grundrechte der Jugend errungen.
36 BDI, 1.4.1974. 3

37 F. Conzen, Président der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels, am 4. 4. 1974 43 PDA — Pressedienst der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande, Kolin,
auf einer Pressekonferenz in Bonn, Manuskript. Nr. 19/74, 17. 5. 1974.

38 Frankfurter Rundschau, 25. 3. 1974. 44 Ruhr-Nachrichten, 6. 6. 1974.
i

39 Metall-Presse-Dienst, IG Metall, Frankfurt, Nr. XXI11/77, 2. 4. 1974. 45 Deutscher Bundestag, 7. Wahlperiode, 106. Sitzung, Bonn, Dienstag, den 11. Juni 1974,
40 SDAJ-Presseinfo, Nr. 20/74, 22. 3. 1974. Bundestagsprotokoll, S. 7246. ys
41 Die Welt, 14. 5.1974. 46 Informationen Bildung und Wissenschaft, Bundesminister fiir Bildung und Wissenschaft,
42 Deutscher Bundestag, 7. Wahlperiode, 100. Sitzung, Bonn, Freitag, den 17, 5, 1974, Bonn, 6/74, 20. 6. 1974.

Bundestagsprotokoll, S. 6595 ff. 47 ,\m einheitlichen Handeln die Grundrechte der Jugend erringen®, a. a. O.
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Rolf-Dieter Casjens Nur sechs Prozent der an den Universititen der BRD Studierenden sind

Arbeiterkinder; einen StudienabschluB erzielt ein noch geringerer Anteil.
— In den gangigen Lehrbiichern und Unterrichtsmaterialien findet sich noch

Zur Kritik gegenwartiger Reformkonzeptionen immer neonazistisches, revanchistisches und antikommunistisches Gedanken-

. - .
gut.

im Bereich der Lehrerausbildung _ Die Berufsausbildung, die sich an eine unzureichende Hauptschulbildung
anschlieBt (wobei Tausenden von Arbeiterkindern nicht einmal eine Berufs-

Vorbemeriung ! ausbildung im Rahmen einer Lehre ermdglicht wird), ist dem kurzfristigen

Der folgende Beitrag beschaftigt sich mit einem Teilbereich derzeitiger Diskussion quantitativen Bedarf der Monopole, deren Profitinteressen untergeordnet.’

eo Faintoathay ihn.wosemachatiohGrohramon Da das zorspliterte Bildungswesen der BRD, von den Herrechenden deraut
und damit auch zeitgleichen Ausbildung fiir alleLehrerstudenten An der Entwick-

angelegt, die Jugend im Inis/esss ohStabilisierung ges)Gberholien spétkapitali-
lung und Praktizierung eines Modells, demOldenburger/Osnabriicker Modeliver- siischon Systane, deg Profits ges Monopolkaphals und seinsaitidoniolgatisetion,
such, der im Sinne einer einphasigenund integrierten Lehrerausbildung konzipiert unsozislen, dsr Fiiaden in\Buropa geidirisncenZisles auszubilden pndigiman,
wurde sollen im Kontext der ministerialbiirokratischen Versuche einer bundesver- guises einerseits unter den Bedingungen und Frioraristen gas Disses
einheitlichenden Neuregelung der Lehrerausbildung und -besoldung die Bedin-

schaftlich-technischenFortschrittsobsolet, dh. 2ur objektivenProfitschranke fir
gungen und politischen Perspektiven fir den Kampf um eine demokratische Lehrer- Jas Monopolkapital Jewordsnlistglde/erselis die fortschrittlicheBewegung fo

ausbildung exemplarisch aufgezeigt werden. Dabei kann auf die einzelnen Léander- gine demolratische Bildungsreform kontinuferlich an Starke Zuni, hitufen sich

gesetze bzw. vorliegenden — Gesetzentwilrfe nur in ihrer bundesweit gemeinsamen dis ministeriellen Vorschiage zur Rsiom ges Bildungswesens, die den Druck

politischen Intention und ideologischen Ausrichtung eingegangen oan zwischen der Systemkonkurrenz mit den sozialistischen Staaten der demokra-

: tischen Bewegung und den Verwertungsschwierigkeiten des Monopolkapitals aus-
zugleichen trachten.

: Kein Kultusminister, kaum ein Sprecher einer Handwerkskammer, erst recht kein

Die Unertraglichkeit des Bildungswesens in der BRD ist fiir die arbeitende Bevol- Unternehmerverband, der nicht bereits einen Vorschlag zur ,,Bildungsreform* aus

kerung, fiir weite Teile der Lehrer und Studenten in zunehmendem Mage offen- der Schublade gezogen hat — alles Vorschlége, die in mehr oder minder differen-

sichtlich geworden; die Bildungsmisere verweist auf eine lange Tradition: zierter Form und mit unterschiedlichen Begriindungen versuchen, das Bildungs-

— Trotz des demagogischen und zynischen Zweckgespenstes einer ,Lehrer- system dem verénderten Arbeitskréaftebedarf anzupassen. Diese 6konomisch

schwemme ab 1978/80" fiihren chronischen Lehrermangel und Schulraumnot bestimmten technischen und sozialen Wandlungen, die Verénderungen in der

besonders an den Grund- und Hauptschulen zu einer fortwahrenden Beschrén- Struktur des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses und damit in der Qualifikations-

kung von Ausbildung und Bildung mit der Folge, daB annahernd 20 Prozent struktur des Gesamtarbeiters bedingen nicht nur einen Funktionswandel des

der bundesrepublikanischen Grund- und Hauptschiiler mindestens einmal i

Bildungswesens, sondern veréndern Uber die modifizierte berufliche Praxis des

wahrend ihrer Schulzeit erfahren miissen, das ,Klassenziel” nicht erreicht zu Lehrers auch den QualifikationsprozeB, dem der zukiinftige Lehrer wahrend seines

haben und z. B. in Niedersachsen fast jeder dritte Schulabgéanger ohne Haupt- Studiums unterworfen ist.

schulabschluB ins Berufsleben tritt. Die dkonomische Notwendigkeit einer verdnderten Lehrertatigkeit — sowohl in

— Der Selektionsmechanismus des bundesrepublikanischen Bildungssystems ihrer qualifizierenden als auch in ihrer ideologischen Funktion — stellt ein wesent-

funktioniert nach wie vor iiberzeugend. In dem MaBe, in dem der Terminus liches Motiv fiir die staatliche Forcierung der Lehrerausbildungs, reform" dar.
,,Chancengleichheit" mittierweile zum festen Vokabular biirgerlicherBildungs- )

!

polter und -experten avanciete, verschatt sich das Bidungsprivieg durch 2Dabo dartrch BoerGe aSoLaimusohonWal
sozialen Numerus clausus, restriktive Férderungsbestimmungen usw. standig: system einen AnpassungsprozeB der Qualifikationsstruktur der Arbeitskréfte an die ver-

anderten Verwertungsbedingungen des Monopolkapitals erforderlich macht, dieser je-

1 Am 24. Juni d.J. wurde von der BLK fiir Bildungsplanung in dem verabschiedeten doch unter der Herrschaft des Monopolkapitals widerspriichlich verlauft. Dies zeigt

Papier ,Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen zur Prognose des Lehrerangebotes 2B. die Auseinandersetzung zwischen dem DIHT und dem BMBW um den Referenten-

und des Lehrerbedarfs” wieder einmal ein Ausgleich des Lehrerbedarfs bis 1978, spé- entwurf eines neuen Berufsbildungsgesetzes, der, obgleich in ihm keine Forderung der
testens jedoch bis 1980 errechnet. Diese Daten, die an der Realitét vorbeigehen — die Gewerkschaften und der demokratischen Jugendverbande ihren Niederschlag gefunden

GEW stellte fiir die Durchsetzung von Teilen des Bildungsgesamtplanes bereits einen hat, flugs auf Intervention der Unternehmerverbénde zuriickgeschraubt wurde. Vgl. Nach-

Lehrerbedarf von 300000 fest — und in schéner RegelméBigkeit der Offentlichkeit pra- richten 3 u. 5/74.
~ }

sentlert werden, werden eingesetzt, die zunehmende Kritik an der Bildungsmisere zu
3 Bildung, Gesellschaft, Zukunft. Vorschlage der DKP fir ein demokratisches Bildungs-

dampfen. Siehe dazu den Artikel von Holger Brandes in diesem Heft. wesen, 8.7.
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I. Die Bedeutung dieser Hierarchisierungsfunktion tritt besonders in den Beratungen

Am 9. Oktober 1973 einigte sich die Kultusministerkonferenz auf ihrer 139. Plenar- und in dem abschlieBenden Vorschlag der Gemeinsamen Kommission der Konfe-

sitzung in Frankenthal auf ein Lehrerausbildungskonzept (,,Frankenthaler renzen der Innenminister, Kultusminister und Finanzminister der Lander (sog.

Beschliisse"), das in Verbindung mit den Aussagef im Strukturplan fiir das Bil- 12er Kommission) fiir eine Vereinheitlichung der Lehrerausbildung im Bundes-

dungswesen (1970) die Hauptrichtung der weiteren Diskussion um eine Neu- gebiet hervor.

regelung” der Lehrerausbildung bestimmte. In dieser Konzeption finden sich zwar In den Beratungen wurden drei prinzipielle Vorschlage behandelt:

einige Forderungen fortschrittlicher Organisationen an eine demokratische Lehrer- 1. das einheitliche Lehramt, gleichrangig und gleichwertig fiir alle Schulstufen,

ausbildung, so die von der GEW und vom vds'vertretene Forderung einer mit gleicher Ausbildungsdauer und gleicher Besoldung (Fiir diesen Vorschlag

Ablésung der Ausbildung nach Schularten, im wesentlichen bleibt sie jedoch im votierten allein Bremen und West-Berlin);

KompromiB stecken:
: 2. das zweigeteilte Lehramt mit gleicher Ausbildungdauer (sechs Semester) und

— keine Einphasigkeit der Lehrerausbildung, sondern eng aufeinander bezogene gleicher Besoldung fiir den Lehrer der Primarstufe und den der Sekundarstufe |,

zweiphasige Ausbildung mit Einfiihrung eines fir alle Lehrer gleich langen langerer Ausbildung (acht Semester) und besserer Besoldung fiir den Lehrerder
Vorbereitungsdienstes an besonderen Instituten;

Sekundarstufe II;

— Ausbildung fiir Schulstufen (Priméarstufe, zwei Sekundarstufen) mit unter- 3. das dreigeteilte Lehramt, nach Ausbildungsdauer und Besoldung in Primarstufe,

schiedlich gewichteten und verschiedener Studiendauer versehenen Lehrédmtern Sekundarstufe | und Sekundarstufe Il aufgeschiisselt (fir diesen Vorschlag

(Grundlehramt, sechs Semester — erweitertes Lehramt, acht Semester); votierten Baden-Wiirttemberg und Schieswig-Holstein, die Landesregierung von

— unterschiedliche Gewichtungen von fachwissenschaftlichen und erziehungs-/ Nordrhein-Westfalen hatte bereits kurz vorher einen Gesetzesentwurf fiir das

gesellschaftswissenschaftlichen  Studienanteilen je nach Schulstufe und dreigeteilte Lehramt verabschiedet);

Lehramt; Die Kommission einigte sich in ihrem Vorschlag schlieBlich auf das zweigeteilte

— Fort- und Weiterbildung sind zwar in plakativen Formulierungen, jedoch ohne Lehramt in der Form des Sondervotums der CDU/CSU-Bundesléander zum

— néhere Ausfiihrungen erwéhnt. Bildungsgesamtplan: Lehrer fir die Primarstufe und die Sekundarstufe | studieren

Obgleich der KompromiBcharakter und die technokratische Grundstruktur unver- sechs Semester, Lehrer fiir die Sekundarstufe II acht Semester, alle Lehrer haben

kennbar waren, polemisieren die von CDU und CSU regierten Lander gegen diese einen 18monatigen Vorbereitungsdienst zu absolvieren. Die Lehrer der Primar-

— von ihren Kultusministerien miterarbeiteten — Konzeption, insbesondere gegen
stufe und der Sekundarstufe | kommen in die Besoldungsgruppe A 13, die Lehrer

die Ausbildung von Stufenlehrern (KM Vogel: ,.Schmalspureinheitslehrer), und der Sekundarstufe Il in die Besoldungsgruppe A 13 plus Zulage mit automatischer
forderten die Konservierung der nach traditionellen MaBgaben dreigeteilten Durchstufung nach A 14.

Lehrerausbildung.
Entscheidend fiir dieses Vorum war die von den Finanzministern geauferte Auf-

Damit war eine Intention der KMK, dem FormierungsprozeB auf dem Hochschul- fassung, eine Reform der Lehrerausbildung mit der Zielsetzung des Bildungs-

sektor mit einer bundeseinheitiichen Regelung der Lehrerausbildung ein wichti- gesamtplanes lieBe sich nicht finanzieren. Somit haben sich die Finanzminister,

ges Instrument zu schaffen, vorerst gescheitert.
der Finanzplanungsrat, erneut als die eigentlichen Bildungspolitiker profiliert. Die |

In der nachsten Etappe schlossen dann die SPD-Kultusminister eine Ubereinkunft Widerstande gegen einegleichwertige Ausbildung fir alle Lehrer, das Abriicken
,Uber die gegenseitige Anerkennung von Lehramtspriifungen mit dem Ziel, eine von gon Zieiseraungen ges) Bildungsgesamtplanes, das Kunststiick, usjensi
Vereinheitlichung der Lehrerausbildung in den SPD-regierten Landern zu reali- Defizit von 300 000 Lehrern eine Lehrerschwemme zukonstruieren,dieBlockierung
sieren. Im wesentlichen wurden die Grundsétze der Frankenthaler Beschliisse —

der Lehrerbesoldung stellen sich als Mafnahmen einer konzertierten Aktion im

mit Ausnahme der Formulierungen iber die Weiterbildung — {ibernommen: Die
Interesse des Monopolkapitals dar.

Lehrerausbildung wird aufgeteilt in ein Grundlehramt (sechs Semester) und ein 1.

erweitertes Lehramt (acht Semester). Somit sind bereits in diese Ubereinkunft Gegeniiber dieser Zweiteilung der Lehrerausbildung nahm sich der vom BMBW
(Lffler-Papier) mit der Einfilhrung von Regelstudienzeiten und der Differenzierung mit 2,3 Millionen DM finanzierte Modellversuch der Universitat Oldenburg zur

nach Kurz- und Langstudiengangen wesentliche Passagen und Intentionen des einphasigen und integrierten Lehrerausbildung wie ein Fremdkdrper aus.

HRG eingearbeitet. Ausgehend von einer globalen Kritik an der momentanen Situation der Lehreraus-

An die Hierarchisierung der Ausbildung schlieBt sich folgerichtig die Hierarchisie- bildung, die in Form und Inhalt, ihrer Zweiphasigkeit, ihrer punktuellen und unver-

rung der Besoldung an: beides Instrumente, den einheitlichen Kampf der Lehrer mittelten Praktika, ihrer ,,
Theoriebezogenheit” der Lehre usw. nicht mehr ,,

dem

zu erschweren; vor ,.allem soll damit die Hierarchie im Bildungssektor gefestigt gegenwartigen Stand wissenschattlicher Diskussion entspricht, und einer ebenso

werden, die Hierarchie, die ja nur die soziale Hierarchie reproduzieren hilft.*
5 Zur Neuordnung der Lehrerausbildung an der Universitat Oldenburg, GA-Drucksache

4 Schafer, Probleme und Perspektiven der Studentenbewegung, facit 30, S. 14. 91/72, 8. 6.
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globalen Analyse des Verhltnisses von Schule und Gesellschaft entwickelten die Der zweite Studienabschnitt (4. bis 7. Semester) filhrt liber Unterrichtsvorhaben |

Planer des Oldenburger Modellversuchs auf der Grundlage von GEW-Forderungen in die Praxis ein, soll ,die Fahigkeit zur Entwicklung theoretischer Ansétze und

die folgenden wesentlichen Leitsétze fiir die Organisation der Lehrerausbildung:* Modelle zur curricularen Planung von Lernprozessen®’ entwickeln und fallt eine

. . Ld . .
Entscheidung {iber den Stufenschwerpunkt.

iL AlloLehrer orien, glokibrangiyuid usaf Sisson, ee Der dritte Studienabschnitt (8. bis 10. Semester) zielt auf die ,,Fahigkeit und Be-

schullehrer ein.
reitschaft, erworbene Kenntnisse und Erfahrungen schulstufenbezogen umzuset-

.

zen und curriculare Materialien zu entwickeln, zu erproben und zu{iberpriifen’
2. DieLehrerausbildung orientiert sich an Schulstufen und stufeniibergreifenden Diesen Studienabschnitten schlieBt sich ein Priifungssemester an. Das gesamte

Funktionen. Stufenorientierung bedeutet nicht die Beschrénkung der Lehrbe- Studienangebot wird einerseits unter systematischen Gesichtspunkten, in Kursen,
[

: phn" eineorganisaierisen abgegrenzte Schulstufe. andererseits prozeBorientiert, in Projekten, realisiert, dabei sollen Projekte
|

|
. Die Ausbildung umfaBt Studien in Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften, . . en

a

Fachwissenschaft und Fachdidaktik el berufspraktische Studien. Das 1. bezogen Soin gif dis ukinibgsBatuispsunis SEL)
Studium wird problembezogen, interdisziplindr und praxisbezogen organisiert

2. von einer relevanten geselischaitlichen Problemstellung ausgehen |

und in Projekten und in Kursen realisiert. 3. interdisziplinar und methodenpluralistisch angelegt sein.’ |

4. Die berufspraktische Ausbildung kann nicht als zweite Phase abgetrennt und Unter diesen Kriterien erhebt die Konzeption des Projektstudiums abstrakt den

auBerhalb der Hochschule institutionalisiert werden. Notwendig ist eine ein- Anspruch, sich gegen den Dualismus von Theorie und Praxis biirgerlicher Wissen- |

phasige Ausbildung, die bis zur vollen Berufsqualifikationfiinf Jahre dauert. schaft und gegenwartiger universitarer Ausbildung, als dessen konstruktive Kritik

5. Die Weiterbildung der Lehrer ist konstitutives Element der Lehrerausbildung. sie vorgetragen wird, zu wenden.
|

st .

Die Trennung von wissenschaftlicher Theorie und gesellschaftlicher Praxis, damit

Aut der Grundiage dieser Leitsétze, die — zum gleichen Zeitpunkt wie das auch das Auseinanderfallen von Ausbildung und Berufspraxis sind nur Ausdrucks-

Loffler-Papier formuliert — innerhalb des Prozesses der Hochschulformierung und formen der klassenmaBigen, fir kapitalistische Produktionsverhéltnisse kenn-

verstarkter politischer Disziplinierung der Studenten eine Ausnahmestellung zeichnende Teilung von Kopf- und Handarbeit. Erst die Aufhebung dieser Tren- |

beanspruchten, diese Ausnahmestellung im Bereich allgemeiner Formulierungen nung, wozu sich in den sozialistischen Staaten, durch die enge Verbindung von |
auch aufrechterhalten konnten, erhoben sich nacheinander Rahmenstudienord- Intelligenz und Arbeiterklasse und die systematische Qualifizierung der Arbeiter-

nungen, die im Zuge zunehmender Konkretisierung auch an restriktiver Klarheit Klasse, selbst Moglichkeiten erdfinen, wird die im Kapitalismus systematisch or-

gewannen: ganisierte Abspaltung der Wissenschaft von der gesellschaftlichen Praxis, die

War imersten Entwurf noch von einem Studium im erziehungs-/gesellschaftswis- Trennung des Studiums von der materiellen Produktion, endgilltig Gberwinden.

senschattlichen Bereich sowie in einem fachlichen Haupt- und Nebenbereich die Unter den einschrankenden Bedingungen kapitalistischer Produktionsverhéltnisse
Rede, iberraschte der zweite Entwurf, nach dem sich die Studienleistung, mit wolf muB eine wissenschaftliche Behandlung von Problemen der Berufspraxis in ihrer

Wochenstunden angegeben, auf den erziehungs- undgesellschaftswissenschaft- Bezishung zur materiellen Produktion notgedrungen eine theoretische bleiben.

lichen Bereich und auf die fachlichen Schwerpunkte im Verhaltnis 1:2 zu verteilen In diesem theoretischen Bezug der Wissenschaft auf gesellschaftliche Praxis liegt |
hat, durch die MaBgabe des Kultusministeriums, eine gleichgewichtige Zwei-Fach- auch der Fortschritt einer Projektkonzeption, die dber die Konfrontation mit den

ausbildung zu realisieren. Wenn sich auch nur ein Fach an einem Unterrichtsfach Erscheinungen der geselischaftlichen Bedingungen wissenschattlicher Arbeit die

auszurichten hat, das zweite aus dem Bereich der Sonderpadagogik, Berufsbil- Mbaglichkeit bietet, diese auf ihr Wesen zurlickzufihren und (ber eine solche

dung o. &. gewahitwerden kann,wird die fachliche Ausstattung und der weitere Analyse die objektive Parteilichkeit aller Wissenschaft verdeutlicht.
Ausbau der Universitét in der néchsten Zukunft einzig die ,.klassische” Zwei- Doch gerade diese wesentliche positive Méglichkeit des Projektstudiums wird

Fachausbildung (beide auf Unterrichtsfacher bezogen) zulassen. bei einer Projekidefinition reduziert, die ,ordentliche” Projekte nur anerkennt,

Nach diesem Entwurf gliedert sich das einphasige und — zu dem Zeitpunkt noch — wenn sie in ihrer zentralen Fragestellung ... auf die Erforschung der Vorausset-

integrierte Studium in drei Studienabschnitte: zungen der Berufspraxis des Lehrers gerichtet sind.’ Eine derart engeAnbin-
Der erste Studienabschnitt (1. bis 3. Semester) zielt auf eine allgemeine Orien- dung der Projekte (insbesondere der Orientierungsprojekte) an die Berufspraxis

tierung und soll dem Studenten Gelegenheit geben, seine ,,Studien- und Berufs- des Lehrers unterstellt bei dem ausgewiesenen Ziel, Theorie und Praxis zu ver-

vorstellungen zu {iberpriifen und eine bewuBte Entscheidung fiir das Berufsziel binden, daB die konkreten Erfahrungen der Berufspraxis unmittelbar in ihren

des Lehrers und die beiden fachlichen Schwerpunkte zu fallen” realen Bestimmungen die wesentlichen Einsichten in die determinierenden Be-

6 Zitiert nach: Ebenda, S. of.
dingungen vermitteln kénnten.

Rah rdn
i iengé a i

7 imme fie Loh-amisstuzisagisis (ROL), 2. uberarbeiteter Entwurf, Stand Januar 3Ehenes Poa 5:
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Soll das Projektstudium auch zentrale analytische Fahigkeiten vermitteln, etwa Lehramt mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe Ii einen elfsemstrigen Ausbildungs-

die Fahigkeit zur Analyse der Unterordnung der Einzelwissenschaften unter das gang fiir ein erweitertes Fach und ein Fach." Damit war das Niederséchsische

Kapital, und sollen im Projektstudium auch der Zusammenhang von wissenschaft- Kultusministerium auf die Vorschlage der 12er Kommission eingegangen und der

licher Entwicklung (etwa der zu studierenden ehriagher und gesellschaftlicher damalige Kultusminister Peter v. Oertzen, der in die Regierungserklarung die

Entwicklung behandelt werden, lassen sich die zu ver ittelnden Wissenschaftsin- Ankiindigung eines fortschrittlichen Lehrerausbildungsgesetzes hatte einbringen

halte nicht hinreichend durch die Erfordernisse der Berufspraxis des Lehrers, so- lassen, konnte einen weiteren negativen Posten in seiner Amtsbilanz aufweisen.
weit sie der unmittelbaren Anschauung zugénglich ist, organisieren. Ohne die Der Kultusminister bedauerte zwar, daB die Vorstellungen, ,wie sie in dem Ent-

Vermittlung der angesprochenen analytischen Fahigkeiten bleibt aber das pro- wurf eines Lehrerausbildungsgesetzes ihren Niederschlag gefunden haben, sich

blemorientierte, d. h., die Phasen der ,Problemfindung"”, ,Problemlésung® und nicht verwirklichen lassen, aber die ausgebliebene Einigung zwischen den

,Auswertung"™ durchlaufende Projektstudium formal und allein Vorbereitung auf Bundeslandern und die Kompetenz des Bundes sind, da die Besoldung ,gewis-
eine nicht hinterfragte Berufspraxis. sermaBen das Knochengeriist der Lehrerausbildung"' darstelit, ihmhinreichende
Wenn auch die Auseinandersetzung um die hier aufgezeigten theoretischen Méangel Erklarung fiir das niedersachsische Votum in der 12er Kommission fir eine

der Projektkonzeption, die die subjektive Erfahrung und die unmittelbare An- Zweiteilung des Lehramtes.

schauung fetischisiert, teilweise seminaristische Formen annahm, zeigte sich

doch in der Praxis der ersten Erkundungen, die integraler, berufspraktischer Be- wv.
standteil der Projekte sind, die Notwendigkeit einer derartigenAuseinanderset- Wahrend sich Niedersachsen den Vorstellungen der Finanzminister anpaste, ver-

zung. Entweder wurde im Rahmen der 12 angelaufenen Projekte die ,relevante” abschiedete die Bremer Biirgerschaft am 26. 6. 1974 ein Lehrerausbildungsgesetz,

Fragestellung entfaltet und vorangetrieben, dann erfolgte die Erkundung unver- das den Vorschlagen der 12er Kommission nicht folgte und sich nals das beste

mittelt und von der Projektthematik losgeldst, oder die Projektarbeit beschrénkte Lehrerausbildungsgesetz der Bundesrepublik? prasentierte. Dieser Gesetzes-

sich auf die (zumeist organisatorische) Vorbereitung der Erkundung und das text beinhaltet

Projekt blieb in der Phase der .Problemfindung* stecken. Letztlich trifftaufgis — die einheitliche, gleichrangige und gleichwertige Ausbildung fur Lehrer aller

Erkundungen in der durchgefiihrten Form genau der Vorwurf zu, den die Ver- Schulstufen

tretordos Modellversuchs ee die vormaligen Schulpraktika richteten: unver-
_ eine Mindeststudiendauer von 8 Semestern an der Universitat mit einem an- |

mittelte, theorielose Praxisanteile. schlieBenden 18monatigen Vorbereitungsdienst.

Neben diese konzeptionellen Mange! traten weitere organisatorische, die den A
i t oS et

Anspruch der einphasigen Lehrerausbildung, Theorie und Praxis der Ausbildung Der Optimists Pasters, gamiises bereits die Diskriminierung des Vorssohll
py . i h

Re
lehrers in Bremen iiberwunden"™, muB wohl als vorschnell bezeichnet werden.

miteinander zu verbinden, zumindest in der vorliegenden Konzeption in Frage Lo or . . eR

©
.

Sowohl die Einheitlichkeit der Ausbildung, die fiir die einzelnen Schulstufen unter-

stellen. In Ermangelung geeigneter Schulen, an denen die Erkundungen durchge- Co !
Sl

.

.
: ©

. . :
schiedliche Ausbildungsschwerpunkte, fiir die Sekundarstufe Il das Studium eines

filhrt werden konnten, bei wenigen Kontaktlehrern, die bereit waren, an diesen . . : . i
By

© © i Lo

Faches mit ,,fachwissenschaftlicher Vertiefung“ neben einem weiteren Fach ver- |

Erkundungen mitzuarbeiten, muBten diese teilweise 100 km vom Hochschulort Co
fn . ©

. .
. AT

langt, wie die in dem Entwurf angelegte Fachaufsicht und die Beibehaltung der

entfernt stattfinden. Zudem mach die Forderung nach 2 bis 3 mehrwdchigen Er- . LL . i i

: N . .
LY

Zweiphasigkeit machen deutlich, daB auch dieses Lehrerausbildungsgesetz erst

kundungen pro Studienabschnitt unter diesen Bedingungen das Studienjahr zur noch in der Praxis und in der Konfrontation der fortschrittlichen Kréfte mit dem

Faktizitat. Beides, Studienjahr und das Auseinanderfallen von Studien- und Praxis- Senat i Ort im Rahmen eine FE Bo torn

ort, bedeutet fiir die Studenten de facto eine Verschlechterung ihrermateriellen
r Buns 4 9

SN

nachzuweisen hat.
Situation.

Ist damit der erste Anspruch des Modellversuchs, die einphasige Lehrerausbil- V.

dung, in Frage gestellt, zumal kaum abzusehen ist, wie sich die Situation nach : .
. .

.

Ablauf des Versuchs darstellen wird, wurde der zweite, die integrierte Lehreraus- DieErfanrungen SEER,4) 381Lesoet he ine demokratische LshreiaLsbildins
bildung, vollstandig liquidiert. Im Mai 1974 teilte der Niederséchsische Kultus-

_—
vs Ga a tige Ausbildung und Besoldun aller Lehrer |

minister lapidar mit, daB ,,die Ausbildungsgénge im Modellversuch... nicht, wie
r © "9 rige Au 9 9

urspriinglich beabsichtigt, auf einheitlich 10 Semester festgelegt werden kénnen, 11 Schreiben des Nds. Kultusministers an die Universitat Oldenburg vom 16. 5. 74, abge-

... (sondern)wie folgt festzulegen (sind): Fir das Lehramt mit dem Schwerpunkt druck in AStA-Zeitung Extra, Oldenburg, 2.7.74.
Co

Primarstufe oder Sekundarstufe | einen neunsemestrigen Ausbildungsgang fiir
2BeIn abgedruckt in: Erziehung und Wissen-

ein Fach und einen Lernbereich der Primarstufe oder fiir zwei Fécher; fir das 13 E. Frister in einem Telegramm an W. Franke, Vorsitzender der SPD-Fraktion der Bre-

mischen Biirgerschaft, abgedruckt in: Erziehung und Wissenschaft, Nr. 8/74, S. 3.

10 Ebenda, Paragraph 8,7. 14 Ebenda.
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CASJENS
' LEHRERAUSBILDUNG

— fir demokratische Ausbildungsinhalte in Schule, und Hochschule
— Wissenschaftlichkeit (Derwissenschattlich-technischeFortschritt, die Entwick-

is lung der Wissenschaft zur unmittelbaren Produktivkraft macht nicht nur fiir
legen vetiassungswidiige Jeriserols

h ]

die Sicherung einer beruflichen Existenz ein breites Grundwissen und ein

gefiihrt werden muB, sondern sich auch gegen jene spontaneistischen Promed hochqualifiziertes Spezialwissen notwendig, sondern erfordert auch den Kampf
Konzeptionen zu richten hat, die derart nachdriickffch die subjektive Erfahrung um die friedliche Nutzung der Wissenschaft. Der Kampf um den gesellschaft-
des Lsignoe on Augean S8Y do ai A lichen Fortschritt als Voraussetzung fiir den wissenschaftlich-technischen Fort-

,emanzipierende Praxis" fir Lehrer und Schiller darin bestent, die ,,persol schritt macht die Forderung nach wissenschaftlicher und die nach demokra-

und potentiellen Erfahrungen in Anforderungssituationen als soziale auf(zu)arbei- tischer Ausbildung zu einer ae Einheit.)
ach del

ten und als Folge von Sozialisationsbedingungen” zu erkennen, denn die ver-
. | | i }

langte Fahigkeit, Uber ,eigene und fremde Gefihle; Einstellungen,Verhaltenswei- geniigen will, mus alsBestandteil des Kampfes umeinedemokratischeAlternative
sen, Bediirfnisse und Interessen... zu kommunizieren und sie in Frage zu stel- der gesamten Politik, als Bestandteil des antimonopolistischen Kampfes organi-

len", fiihrt im Unterrichtsalltag nicht dazu, Gber den antagonistischen Charakter, siert werden. Die Lehrerausbildung als Vorbereitungauf eine demokratische Be-

der sich in den einzelnen ,,Sozialisationszusammenhéngen' widerspiegelt, auf- rufspraxis, auf eine demokratischeSchulpraxis begriffen, muB seine inhaltiichen
zukldren, sondern sitzt genau den dem Kapitalverhltnis entstammenden ideolo- Bestimmungen erfahren »aus der Dialektik von konkreten Berufsbedingungen
gischen Mystifikationen und Fetischisierungen der realen Verhéltnisse auf.” Un)SaviEinaiising in Bes arpSor proeeriasse ane fires yorbinsus isi i

: Der Kam

Sowenig wie der Inhalt der in der Lehrerausbildung zu erwerbendenQualifikation fur Abriistung und a des ea der Kampf gegen pnd
aus 98a TO 3 Sram pS Nord kere sungswidrige Berufsverbote, fiir die materielle Absicherung des Studiums, gegen
wenig kann er aus einer Praxis, die sich auf die berufliche verkurzt, das HRG, Staatsaufsicht und politische Disziplinierung, stellt als Bestandtei
werden; herleiten lassen sich die Inhalte allein aus den ,,umfassenden politischen einer antimonopolistischen oo ry i und MaBstab Sui)
6konomischen und ideologischen Interessen der Studenten und dengleichgerich- kratischer Berufspraxis und demokratischer Ausbildung. Die Brechung des Bil-
teten Interessen der Arbeiterkiasse; kurz: aus den Anioderungen des antimono- dungsprivilegs als Kampfaufgabe, Schiller als kiinftige Lohnabhéngige umfassend

polistischen Kampfes inallen gesellschaftlichen Teilbereichen®.” Eine demokra-
zu qualifizieren ist nicht allein eine Frage fortschrittlicher Lehrinhalte, sondern

tische Lehrerausbildung, die den Forderungen nach davon abhéngig inwieweit es gelingt, den Lehrerstudenten zu zeigen, welchen
— Einheitlichkeit (Die Zersplitterung der Lehrerausbildung mit der erwéhnten Beitrag die Intelligenz an der Seite der Arbeiterklasse im politischen Kampf um

Funktion, den einheitlichen Kampf der Lehrer zu erschweren entspricht der die Zuriickdrangung der Macht des Monopolkapitals zu leisten hat.

Zersplitterung des Schulsystems, das — auch wenn es im neuen [Primar-,
! ; y !

Sekundar-Jstufengewand und mit verzégertem Selektionsmechanismus [Orien- 20 A. u. H.-R. Kaiser, Lehrerausbildung und politischer Kampf, in: SoPo, Nr. 20, 1972, S. 80.

tierungsstufe] auftritt — darauf ausgerichtet ist, die Mehrheit der Kinder im

Interesse des Monopolkapitals zu billigen und kurzfristig verwendbaren Ar-
aBT]

beitskraften zu qualifizieren. Die Forderung nach einem einheitlichen demo-

kratischen Bildungswesen mit einer zehnklassigen Gesamtschule, wie sie die AdelanteArgentinos!
DKP in ihrem Vorschligen fiir ein demokratisches Bildungswesen veriritt, ver-

langt gleichrangig qualifizierte Lehrer). Vorwirts, Argentinier! Das ist das aktuelle Buch des Jahres tber die dramatische

— Einphasigkeit (Die bisherige Aufteilung der Lehrerausbildung in eine Theorie- Entwicklung im lateinamerikanischen Pampasstaat. Endlich ein Bericht aus erster

phase unter Regie der Hochschule und eine Praxisphase unter Aufsicht der Hand: Hans-J8rg Hennecke, Chefredakteur bei elan, war in Argentinien. Er war auch

Schulverwaltung verhindert eine Verschrénkung von Theorie und Praxis und bei General Peron, dem Prasidenten Argentiniens — drei Wochen vor dessen Tod.

perpetuiert iiber die Praxisphase, die zur Berufspraxis sich verkiirzt, einen Be- Was ist Peronismus? Was wollen die Peronisten erreichen? Was tun die fortschritt-

griff von Praxis, der von dem gesellschaftlichen GesamtprozeB materieller lichen Kréfte Argentiniens fiir ,das befreite Vaterland auf dem Marsch zum Sozialis-

Tatigkeit losgeldst, zur beaufsichtigten, individuellen Tatigkeit wird und so mus“? Antwort auf diese Fragen und viele neue Informationen gibt dieses Buch. Damit

von der Erkenntnis- zur Disziplinierungsfunktion degradiert.) kann man einen ganzen Gruppenabend bestreiten! Und natilrlich auch verschenken!

15 I. Scheller, Segennints) Ziele und Organisation berufspraktischer Anteile... GA- Hans-Jérg Hennecke: Adelante Argentinos"! 128 Seiten, 5,80 DM. Bestellungen an:

Drucksache Nr: 3, Oldenburg, S. 3.

2 Lg Mutius, Wider den Spontaneismus, in: facit 32, 1973. Weltkreis-Verlags-GmbH, 46 Dortmund,Briiderweg 16

18 J. Priewe, Den Kampf um demokratische Ausbildungsziele als politischen Kampf fuhren!
facit 34, 1974, S. 56.

19 Ebenda.
:
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PSYCHISCHE PROBLEME

Uta Oetzel
setzungen fiir eine Globalsteuerung der wirtschaftlichen Prozesse. Das bringt mit

sich, daB gesellschaftliche Teilbereiche wie Bildungs- und Sozialpolitik zunehmend

den wirtschaftlichen Zielen, d. h. dem Profitinteresse, untergeordnet werden. Aus

. ue ¥
den Verlautbarungen des Bundesministeriums filr Arbeit und Sozialordnung* geht

Psychische Stoérungen bei Studenten —

eindeutig hervor, da Beratung als ein Lenkungsinstrument zur Anpassung des

Ursachen und Therapie Arbeitsmarktes an die Bedingungen der kapitalistischen Produktion, also an das

Profitinteresse des GroBkapitals, verstanden wird, wobei sie gleichzeitig der , hei-

/
lenden Bewiltigung der damit verbundenen Anpassungsprobleme’ dienen soll.

Vorbemerkung
} )

Im Strukturplan des Bildungsrates von 1970 heift es: ,Bildungsberatung hat im

In der BRD ist die Einsicht in die Notwendigkeit und MéglichkeitderBehandlung gegenwartigen System vordringlich zur Milderung der Méngel beizutragen, die

psychischer Stérungen wenig verbreitet, entsprechend unterentwickelt ist das durch geringe Durchléssigkeit verursacht wird... Konflikte zwischen Bediirfnissen

Versorgungswesen. Erst nach 1950 entstanden die ersten Schul- undErziehungs- der Gesellschaft und individuellen Interessen vermag das Bildungswesen nicht

peratungsstellen. Die Zahl psychischer und psychosomatischer Stérungen hat zu- aufzulésen. Sie konnen jedoch durch Berufsbildungsberatung durchsichtiger ge-

genommen, nicht zuletzt auf Grund verstarkter StreBfaktoren amArbeitsplatz. Da- macht und entscharft werden."

mit wird die Notwendigkeit ihrer Behandlung immer deutlicher. Problematisch

bleibt die Frage der Finanzierung: weitgehend wird eine psychologische Beratung Angesichts der Berechnung, daB ca. 20 Prozent aller an BRD-Hochschulen stu-

oder Psychotherapie als ein Luxus angesehen, der aus eigener Tasche zu bezah- dierten Semester durch Abbruch, Studienfachwechsel oder Verldngerung des Stu-

len ist. Als Gegenstand staatlicher Sozialpolitik ist sie ,faux frais“, tote Kosten, diums ,.verloren gehen (bereits im Zeitraum 1950—1967) — was einer finanziellen

d. h., die finanziellen Mitte! werden auf das MindestmaB reduziert, das im Interesse Belastung von 33 Mill. DM pro Jahr entsprach —’, kommt keine staatliche Pla-

des Erhalts bzw. der Wiederherstellung der Arbeitskraft notwendig erscheint. nung mehr an der Notwendigkeit der Beratung vorbei. Im Regierungsentwurf zum

In diesem Beitrag mdchte ich mich auf die psychotherapeutische Beratung und HRG heiBt es: ,,§ 15 Studienberatung."

Behandlung an denHochsehulen beschwiinken und Versuchen, BeBo es 1. Die Hochschule unterrichtet Studenten und Studienbewerber {ber die Studien-

fur die Haufung gaycnisches res, . ch sehr diiritig ist.
! méglichkeiten und (ber Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines Studiums; sie

Material zu diesem Problemkreis inhaltlich no gist unterstiitzt die Studenten in ihrem Studium durch eine studienbegleitende fach-

.

liche Beratung und sorgt fiir eine Betreuung bei persénlichen Schwierigkeiten im

Beratung Im Bildungsbereich. Historische Butwickiong und Perspekiiven
.

Studienverlauf. Die Hochschule soll bei der Studienberatung mit den fiir die Be-

Seit etwa 1954 wurde an den Hochschulenpsychologisch-psychotherapeutische rufsberatung und den fiir die staatlichen Priifungen zustandigen Stellen zusam-

Beratung eingerichtet, zuerst an den psychiatrischen Universitéatskliniken,dannals menwirken.

eigene Beratungsstelien.' Diese Beratung war vornehmlich auf psychologische
) } ) ] Ik

und psychotherapeutische MaBnahmen ausgerichtet. Ein Ausbau der Studenten- 2Die Lander tragen im Zusammenwirken mit den Hochschulen fiir eine Ver-
beratungsstelien erfolgte im Verlauf der antiautoritiren Studentenbewegung. sffentlichung der geltenden Studien- und Prifungsordnungen in der Weise Sorge,

Die Entwicklung des Beratungswesens im Laufe der sechziger Jahre bringt eine daB fiir die jeweiligen Studiengdnge und Priifungen ein Uberregionaler Vergleich

inhaltliche Ausweitung in Richtung auf Studienberatung mit sich, die in erster Linie der wesentlichen Ziele, Anforderungen und Verfahren méglich ist." Viele Berater

die Funktion haben soll, zur Bewdltigung der wachsenden Kapazitatsprobleme an stellen erfreut fest, daB ihre Tatigkeit, einschlieBlich der Betreuung bei persdn-

den Hochschulen beizutragen.” lichen Schwierigkeiten, hier endlich anerkannt wird. Aber wie sieht die Praxis aus?

In der Begriindung zu § 15 HRG wird als Ziel der Beratung ausdriicklich Effekti-

Notwendigkeit von Beratung im Bildungsbereich’ vierung des Studiums und Einhaltung der Regelstudienzeiten genannt.’
Die verstarkte Notwendigkeit, Berufsausbildung zu planen und zu steuern,ergibt 4 Fir die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik ergibt sich daraus eine doppelte Aufga-

sich aus den veranderten Kapitalverwertungsbedingungen am Ende der Wieder- benstellung: Forderung des technisch-ckonomischen Wandels einerseits sowie vorbeu-

aufbauphase. Die wirtschaftliche Entwicklung stagniert, Arbeitskrafte werden eT)a ayn! Anpassungsprobleme
knapp — nicht zuletzt deshalb, weil die DDR der Abwerbung qualifizierter Arbeits- 5 Ebenda. !

kréfte ein Ende bereitet hat. Die Stabilitatsgesetzgebung von 1867 schafft Voraus- 6 Dieter Bildungsrat/Bildungskommissior, Strukturplan fiir das Bildungswesen, Bonn

i
i 8 de! .

Stuttgart 1969. 7 W. Albert & Chr. Oehler, Die Kulturausgaben der Linder, des Bundes und der Ge-

}{i7U.Zalke 195), Paycbisihe Sirgen el Ton Rusbau des Bildungswesens im meinden Lint Ee
ET a  hel7 AG

Hochschulbereich nach 1970,Bonn, Oktober 1970.
| intima uns

8 Csatmanput der Bundesregierung fiir ein Hochschulrahmengesetz, Drucksache y

3giJosom Maal 2, onan, orang tasolireaininabi 9 Bund-Lénder-Kommission fiir Bildungsplanung, Bildungsgesamtplan, Bonn 1973.
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Finanzielle Austrocknung von psychologisch-psychotherapeutischer Beratung andere Lésung mehr méglich erscheint. Die Schatzungen der Therapiebedirftig-

Die Funktionalisierung der Beratung zur Anpassung der Hochschulausbildung an keit sind unterschiedlich: von 10 Prozent, 15 bis 20 Prozent bis zu 30 Prozent der

die Kapitalverwertungsinteressen und ihre gleichzeitige finanzielleVernachléssi- gesamten Studentenschaft.” Da es hier keine prézisen Erhebungen gibt, sind

gung fiihrt teilweise zu der Alternative Studienberat fio oder Psychotherapie". Auf Vergleichszahlen zu anderen Bevélkerungsgruppen kaum bekannt. Einen Anhalts-

der Strecke bleiben die Interessen der Studenten, deren psychische Probleme zu punkt kann die Zahl der Selbstmorde und Selbstmordversuche bieten:Studenten
einem betréchtlichen Teil Folge der Arbeits- und Lebensbedingungen an der liegen hier um ein Drittel ber der altersgleichen Bevélkerung, Studentinnen um

Hochschule selbst sind (was noch naher ausgefiihrt werden soll) und bestimmt das Doppelte.” Nach einer Untersuchung von Thomas befanden sich 43 Prozent

nicht durch eine Beratung, wie sie sich am besten:in das reglementierte Studium der Studenten, die seine Beratungsstelle aufsuchten, in Suizidgefahr. Als Motiv

hineinfinden, bewiltigt werden. Die Novellierung des Studentenwerksgesetzes in gaben 73 Prozent Ehe- und Liebeskonflikte an, 45 Prozent Studienprobleme.

NRW fiihrte zu einer forcierten Austrocknungder psychologischen und psycho- Die Zahlen zeigen, daB psychische Stérungen bei Studenten wesentlich héufiger

therapeutischen Beratung zugunsten der Studienberatung. So wurden z. B. in sind als bei Nichtstudenten gleichen Alters.

KéIn einige Psychotherapiestellen gestrichen mit der sinngemaBen Begriindung, Motive zum Aufsuchen der Beratungssteile: Moeller & Scheer'® nennen nach den

neurotische Studenten sollten das Studium eben aufgeben, es gébe sowieso zu- Erfahrungen der GieBener Beratungsstelle folgende relevanteProblembereiche
viele Studenten. (nach dem Urteil des Therapeuten):
Alternativen: Folgende Forderungen sind an eine Beratung im Interesse der Stu- Arbeitsstorungen 61 Prozent

denten zu richten:™ Kontaktstorungen 63 Prozent

— Studienberatung, Berufsberatung und psychologisch-psychotherapeutischeBe- Storung der kérperlichen Sexualfunktion 21 Prozent

ratung miissen integriert sein; Psychiatrische Einzelsymptome 40 Prozent

— Forschungsergebnisse und politische Entscheidungen im Bereich der Arbeits- Perversion 3 Prozent

markt-, Berufs- und Ausbildungsforschung missen offengelegt und den Be- Nach Angaben der Studenten sind folgende Beschwerden Grund fir das Auf-

troffenen verstandlich zugangig gemacht werden. Sie missen realistisch, von suchen der Beratungsstelle gewesen (in der Reihenfolge der Bedeutsamkeit):
ihren Interessen als (zukiinftig) abhéngig Arbeitende, ber die Berufs- und 1. seelische Probleme, 2. Méglichkeit, iiber Probleme zu sprechen, 3. mehr Klar-
Ausbildungssituation aufgeklart werden; heit iiber mich gewinnen, 4. Arbeitsschwierigkeiten, 5. méchte es im Kontakt mit

— Vertreter der Gewerkschaften und der Auszubildenden miissen maBgeblichen anderen leichter haben, 6. sexuelle Probleme, 7. Schwierigkeiten mit einem

EinfluB auf dieBeratung haben; A .

Freund/einer Freundin, 8. Schwierigkeiten mit meinen Eltern, 9. korperliche Be-

— die Beratung darf sich nicht nur auf das Kurieren der Folgen der Arbeits- und schwerden, 10. unsicher, ob ich mich fiir das richtige Studium entschieden habe.

Lebensbedingungen an der Hochschule beschranken. Sie muB die Ursachen Zahlen der Miinchener Beratungssteilen ergeben folgendes Bild:
der Stérungen untersuchen, prophylaktische MaBnahmen ergreifen und an der

1. Stérungen im Kontakt- und Sozialverhalten;
Beseiti der Storfaktoren arbeiten.

|

Gerade a eiaonamion banion Erforschung der Ursachen psychischer
2isolierteKonzentrations- und Lernstérungen; 3 3 i.

Stérungen bei Studenten und Prophylaxe — gibt es an einigen Beratungsstellen 3. dieUnfahigkeit, sich denwenig transparenten Erfordernissen der Universitat

schon vielversprechende Bemiihungen, z. B. Erhebungen ber Schwierigkeiten im
4 ay {esStadiums a

universitéaren Bereich und Zusammenhénge mit Problemen der Studenten im Stu- DieFig Ee en i— sate vonsmenderlaBN tard)
dienbiiro der Ruhruniversitat Bochum, Beratung von Lehrenden und Arbeitsgrup-

gia nsing Jdaicis

pen, Training in Arbeitstechniken,”SEA oo themenzentrierte oi . jiesshatearuiluen und dio Zusammensetzung derStudentenschaft unterschied-
Fragen wie Prifungsangst,Arbeitsstorungen, Kommunikationsformen, Sexualitat, A asiaContge
gsmeihsame O.ganisation des Saldiumeuen: menhang zwischen den genannten Konflikten und den Lebens- und Arbeits-

Psychische Stérungen bei Studenten bedingungen an der Universitat.
Haufigkeit: Insgesamt suchen etwa 2 bis 5 Prozent aller Studenten die psycholo-

:

schon Boratungstalln aut. Dae mut man berickschige, dab viele Bora id AyiTrinysgh bo
tungsstellen keinerlei Offentlichkeitsarbeit betreiben, da sie sowieso hoffnungslos ratung, Studentische Politik 6/7—1973; R. Schilling u.a., Psychotherapeutische Beratung

ubertastetsind, und fiir die meisten Studenten das Aufsuchen der Beratungsstelle nl Ho sctuliaigict. Uberlegungen zu Situation und Standort. Studentische Politik

eine grofie Uberwindung bedeutet, die sie nur auf sich nehmen, wenn ihnen keine 14 E.Lungershausen, Selbstmorde und Selbstmordversuche bei Studenten, Heidelberg 1968.

10 Vgl. Kohler, a. a. O., Seite 15. 15 M. L. Moeller & J. W. Scheer, Arbeitsprobleme bei Studenten in der Beratung, Stu-

11 7. Tatigkeitsbericht des Studienbiiros der Ruhruniversitdt Bochum, Bochum 1978. dentische Politik 3/4—1971.

12 Uschi EBbach, Vorilberlegungen zu einem Modell studentischer Selbsthilfegruppen, 16 M. KahleyB, Der Therapeut im Spannungsfeld zwischen Student und Hochschule, Stu-

Gottingen 1973. dentische Politik 3/4—1971.
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Ursachen psychischer Stdrungen: Die Ursachen vieler psychischer Stérungen Als Anregung fiir eine bessere Organisation des Studiums ergibt sich daraus die

lassen sich bis in die Kindheit zuriickverfolgen. Trotzdem ware es falsch, eine Forderung nach berufsfeldorientierten Studiengéngen. Ein breit angelegtes Grund-

eindeutige Determiniertheit der Persoénlichkeit durch Kindheitserlebnisse anzu- studium muB die Féhigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten vermitteln und einen

nehmen. Giinstige aktuelle Lebensbedingungen kéngen helfen, friihere Konflikte Uberblick Uber die wesentlichen Problembereiche geben. Darauf aufbauend ware

zu iiberwinden oder zumindest nicht akut werden Wasson, wahrend belastende ein Projektstudium zu empfehlen: Durch selbstandige und praktisch sinnvolle |

Bedingungen sogar bei stabilen Menschen zu psychischen Stdrungen fuhren kén- Arbeit ergibt sich die beste Arbeitsmotivation und eine realistische Erarbeitung

nen. Angesichts der Héufung psychischer Probleme bei Studenten ist daher aus- der Problematik. Eine kooperative Arbeit wird mdglich. Kleingruppenarbeit hat

|6senden und ursachlichen Bedingungen in der Situation an der Hochschule be- dabei erwiesene Vorteile, sowohl hinsichtlich der Effektivitat, als auch was die

sondere Aufmerksamkeit zu widmen. Méglichkeit zu selbsténdig-kreativer Arbeit und kollektivem Herangehen angeht.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die aus der Arbeit gewonnene These Die Problematik von Priifungen ist hinreichend diskutiert worden.” Priifungen

des Studienbiiros der Ruhruniversitat Bochum, daB die Probleme des Beratungs- fl6Ben irrationale Angste ein und dienen nicht einer objektiven Messung der

Klientels sich in geringerer Auspragung in der gesamten Studentenschaft finden Leistung. Eine Patentlésung fiir dieses Problem ist nicht in Sicht. Zur Verminde-

lassen.” Die meisten Studentenberater erkennen die ,Verantwortung der Univer- rung unndtiger Prifungsangst miBten folgende MaBnahmen durchgesetzt

sitat fur die ursdchlichen Faktoren und spezifischen Auspragungen psychischer werden:
. ie : ]

i

CpbelbasilPrandin eine Verantwortung der Uni-
— Aufhebung der beschrankten Wiederholbarkeit von Priifungen (woraus erfah- |

: rungsgemaB keine Mehrbelastung der Priifer resultiert);
Welche Hochschulbedingungen sind nun im einzelnen fiir psychische Stérungen — Aufhebung aller Prifungskoppelungen; |

verantwortlich zu machen? — Riicktrittsrecht ohne arztliches Attest.

Zentrale Probleme fiir Studenten sind Arbeit und Studium, wie auch die oben Das System sukzessiver Priifungen (d. h. statt einer ,groBen® Prifung am Ende

genannten Zahlen zeigen. des Studiums viele kleine" in jedem Semester, in jeder Veranstaltung) ist nach

Als belastend wird die uniiberschaubare Situation an der Universitat empfunden, Erfahrungen an der ,Reformuniversitét” Konstanz nicht zu empfehlen®: Die

in die der Studienanfanger hineingerat: In vielen Fachern ist der gesamte Aufbau Irrrationalitét der Priffung wird nicht abgebaut. Das gesamte Studium wird da-

des Studiums unklar: Verwirrende Studiengénge, Unsicherheit iiber die Berufs- durch bestimmt, daB nur noch fiir Prifungen gearbeitet wird, es herrscht eine
perspektive, mangelnde Ausrichtung des Studiums auf die Berufspraxis. Der permanente Leistungskontrolle und entsprechender StreB. ,,Priifung ist immer und

Student ist nicht nur tberfordert, die Anforderungen sind oft einfach nicht zu (iberall.“* Als eine Mdglichkeit erscheint hier das Projektstudium, die kollektive

erfahren. Die Riickmeldung, ob das Geleistete qualitativ und quantitativ zufrieden- Planung und Durchfilhrung praxisorientierter Arbeits- und Forschungsvorhaben,

stellend war, ist duBerst diirftig. Selbstindiges wissenschaftiiches Arbeiten kann wodurch sich eine Priifung eribrigen wiirde.

heute weder an der Schule noch an der Uni gelernt werden. Obendrein ist Diskutiert man diese und andere schadigende Bedingungen und Reformvor-

der Student, der mit dieser Situation konfrontiert wird, erheblichen Leistungs- schlage, muB man eine entscheidende Tendenz im Auge behalten. Die genannten

anforderungen ausgesetzt und erlebt auch subjektiv einen starkenLeistungsdruck. Problembereiche miissen vor dem Hintergrund eines sténdig wachsenden Lei-

Dieser chaotische Zustand, der in erster Linie fiir die Geisteswissenschaften stungsdruckes gesehen werden. Die Unterordnung auch der wissenschaftlichen

typisch ist, wird von vielen Beratern als ein Grund fir die hohen Abbruchquoten Ausbildung unter die Verwertungsinteressen des Kapitals fiihrt zu einer Verschar-

und auch fir die besondere Hé&ufung von Selbstmordféllen in diesen Féchern fung der Konkurrenz, einer Orientierung der Ausbildung an kurzfristigen Effektivi-

angesehen. Die Verschulung des Studiums, die im Zuge der staatsmonopolisti- tatsgesichtspunkten statt einer optimalen Ausbildung fiir den einzelnen. Eva Jaeggi

schen Hochschulreform weiter fortschreitet und in Fachern wie Medizin schon stellt fest: ,,... wird heute die Angst vor dem Numerus clausus zum existentiellen

léngst Ublich ist, 1aBt andere Probleme aufkommen: Uberforderung durch standige Problem. Da Leistung und Erfolg solch zentrale Kategorien des menschlichen
Leistungskontrollen, Desinteresse auf Grund reiner Wissensanhaufung usw. Das Lebens schon fiir das Kind und den Jugendlichen sind, werden dann, wenn auch

Studienbiiro der Ruhruniversitat Bochum stellte fest, da die meisten Klienten aus noch objektiv die Arbeitsbedingungen kompliziert sind, in vermehrtem MaB Arbeit

den amwenigstens und den am meisten verschultenFachern kommen.” Die 21 M. L. Moeller, Vielfaltige Prifungsformen bei freier Wahl, Frankfurter Rundschau
medizinische Fakultét liegt an der Spitze, was psychotische Stdrungen angeht.” 10. 9. 1970.

22 Vgl. W. R. Morgenstern, Praxis, Unterlassungen und Selbstverstandnis einer Psycho-

17 7. Tétigkeitsbericht des Studienbiiros der Ruhruniversitat Bochum, Bochum 1973. therapeutischen Beratungsstelle fiir Studierende — aufgezeigt am Beispiel Frankfurt/

18 H. Augenstein & M. Redelberger, Studienberatung als Institution. Zur Frage der Ein- Main, Studentische Politik 3/4—1971,S. 32.
bindung von Beratungsstellen in das Gefiige der Hochschulen, Studentische Politik 23 Barbara BraBe, Institutionelle Bedingtheiten psychischer Stdrungen bei Studenten —

6/7—1973. Aufgezeigt an Beispielen aus der Universitat Konstanz, Studentische Politik 6/7—1973.

19 7. Tétigkeitsbericht des Studienbiiros der Ruhruniversitit Bochum, Bochum 1973. 24 D. Hohenadel, Ansdtze zu einer hochschuldidaktischen Theoriebildung, Monographie
20 Albrecht & Ziolko in Ziolko, a. a. 0. lil, A, AHD, Konstanz, zit. nach BraBe, Barbara, a. a. 0.
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und Studium zu einem Feld von Angst und Stérungen."* Unter den Bedingungen [ Hilfe iiberwunden werden konnen, trotz der eigenen Einsicht, daB man sich

des Numerus clausus, der Regelstudienzeiten, der Kurz- und Langstudiengénge, andern mochte. Politische Aufkldrung ist daher fir den unter Leidensdruck

der verheerenden Ausbildungssituation auBerhalb der Uni wird das Studium zu stehenden Klienten wenig befriedigend, da sie ihm bei seinen akuten Problemen

einem Kampf um die Existenz, noch verscharft durcg de ungeniigende materielle nicht weiterhilft. Das wird ihn auch gegeniiber der politischen Aufklarung wenig
Absicherung des Studiums. Hier werden Reformen in¥Teilbereichen sicher nicht den aufgeschlossen machen.

gewiinschten Erfolg bringen und nicht die sich auch psychisch auswirkenden 2. Psychische Stérungen sind gesellschaftlich bedingt. Aber in der Regel sind die

Belastungen fiir die Studenten wesentlich vermindern. In einer solchen Situation Auswirkungen der kapitalistischen Herrschaftsverhéltnisse auf die menschliche

ist doch eine angstfreie Prifung gar nicht méglich, bleibt die Arbeit an einer persénlichkeit sehr vermittelt. Das Individuum erlebt sein Problem als ein indivi-

priifungsorientierten Anhaufung von Wissen orientiert, wird eine kollektive Grup- duelles, durch viele scheinbar zuféllige Faktoren zustandegekommenes. Es erlebt
penarbeit durch die objektiv bedingte Konkurrenz'verhindert, so daB auch z.B. Unterdriickung, aber dieses Gefiihl, z. B. von Eltern und Lehrern unterdriickt
die Arbeit in Kleingruppen nicht die an sie gerichteten Erwartungen erfiilit. worden zu sein, kann zwar einen Protest gegen autoritare Erziehung hervorrufen,

Voraussetzung fiir den Erfolg einzeiner streBabbauender MaBinahmen wére eine fiihrt aber noch nicht zur Einsicht in die tatsachlichen gesellschaftlichen Zusam-

grundlegende Verbesserung der Lage der Auszubildenden. Héufig genannte Pro- menhénge. Zum politischen BewuBtsein gehért doch nicht nur die Unzufriedenheit

bleme wie das Gefilhl der Hilflosigkeit gegeniiber einem undurchschaubaren mit der eigenen Lage, dazu gehért die Erkenntnis, wie man diese Lage verandern
Studienbetrieb und Passivitat und Desinteresse im Studiumwerdenletztlichdurch muB und daB ein gemeinsamer Kampf gegen das Kapital dazu notig ist. Diese
Informationen nur zum Teil abgebaut werden kénnen. Wichtig ist die Maoglichkeit Erkenntnis ist nach meiner Meinung Uber die Beschaftigung mit personlichen
echter Mitbestimmung, die eine aktive Gestaltung der Studienbedingungen und Problemen sehr schwer zu gewinnen.
-inhalte erméglicht. Das heiBt nicht, daB psychische Stérungen prinzipiell aus dem politischen Kampf

Ideologische Fragen im Zusammenhang mit Psychotherapie auszuklammern sind. In Fallen, wo der Zusammenhang zur Arbeitssituation auf

Die therapeutische Behandlung psychischer Stérungen ist als ein Bestandteil der der Hand liegt, ist das durchaus méglich — z. B. wenn psychosomatische St6-

Reproduktion der Ware Arbeitskraft zu begreifen, dessen Bedeutung immer mehr rungen auf Arbeitshetze und Wechselschicht zuriickzufiihren sind. Auch Fragen

zunimmt. Insofern ist sie der Gesundheitsversorgung gleichzustellen: Eine Finan- der Erziehung bieten da gute Ansatzpunkte — wenn z. B. Schulversagen durch zu

zierung durch Krankenkasse ist notwendig, auch wenn der von den Kassen ver- groBe Klassen und schlechte Arbeitsmoglichkeiten zu Hause bedingt ist, wenn

wendete medizinische Krankheitsbegriff fir psychische Stérungen nicht zutrifft, Kinder vernachlassigt werden, weil die Mutter arbeiten muB und kein Kinder-

denn Menschen mit psychischen Problemen sind nicht krank im medizinischen gartenplatz zur Verfigung steht. Entscheidend an diesen Beispielen ist, daB

Sinne. Zu begriiBen ist dagegen die Definition von Gesundheit, die die Weit- ein psychisches Problem im Zusammenhang mit der gesamten sozialen Situation

gesundheitsorganisation vertritt: ,,Gesundheit ist ein Zustand vollsténdigen phy- gesehen wird, wahrend manche psychischen Stérungen sich relativ verselbstan-

sischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht die bloBe Abwesenheit digt haben und auch im BewuBtsein des Betroffenen losgelést von den ihnen

von Krankheit oder Gebrechlichkeit. Der GenuB des héchsten erreichbaren Niveaus zugrundeliegenden gesellschaftlichen Ursachen erscheinen. In jedem Fall ist aber

von Gesundheit ist eines der fundamentalen Rechte jedes Menschen ohne Unter- tiber die Einsicht in die gesellschaftlichen Ursachen hinaus eine Behandlung der

schied von Rasse, Religion, politischer Uberzeugung, ékonomischer und sozialer psychischen Strung notwendig.

Stellung.” Das bedeutet, daB Therapie nicht nur das Ziel haben soll, die Arbeits- Fiihrt Therapie zur Anpassung und Unterordnung? Mit der Frage der politischen

fahigkeit wiederherzustellen, sondern auch Voraussetzungen fiir eine Entwicklung Agitation in der Therapie hangt das Problem zusammen, ob Psychotherapie der

der Persénlichkeit gewdhrleisten sollte. Entsprechend miiBten auch Therapie- besseren Anpassung an den kapitalistischen ArbeitsprozeB und damit der Ent-

formen aufbauend auf einem fortschrittlichen Menschenbild weiterentwickelt politisierung Vorschub leiste. Diese Position wird von vielen linken Kritikern der

werden. .
Psychotherapie vertreten®, und auch Sperling und Jahnke von der &rztlich-psy-

Politisierung ais Aufgabe der Therapie? Haufig wird die Meinung vertreten, daB chologischen Beratungsstelle Gottingen meinen: ,,Die politisch engagierten Stu-

Psychotherapie die Aufgabe habe, durch die Erkenntnis eigener Probleme (Auto- denten fiirchten unseres Erachtens zu Recht, daB ein methodisch-kritisches Infrage-

ritatsangste usw.) politische Herrschaftsverhaltnisse bewuBt zu machen,da schlieB- stellen von Handlungsmotivationen ihnen den politischen Schwung raube. Das

lich die individuellen Konflikte Ausdruck der gesellschaftlichen Verhaltnisse sind. 26 ,.Um die progressive Seite der Angst bewuBt erfahren und praktizieren zu kdnnen, ist

Dagegen ist meines Erachtens zweierlei einzuwenden: sicher ein MindestmaB an Ich-Starke erforderlich. Wenn dieses MindestmaB nicht ge-

1.Bring cio beste polche AKUMA nicht automatisoh de Bossiigung psychi DE aa
scher Storungen mit sich. Die Problematik dieser Stérungen liegt haufig gerade lingt die Therapie, so wird der Betroffene hinterher weniger Angst haben als vorher, er

darin, daB bestimmte Angste und Verhaltensweisen nicht ohne therapeutische wird zufriedener sein — und sich deshalb in den meisten Fallen leichter an die gesell-
schaftlichen Verhiltnisse anpassen. Die Angst wurde nicht genutzt, um ihm die Herr-

25 Eva Jaeggi, Die Therapie der Arbeitsstérung: Luxus fir Studenten? Studentische Politik schaft dieser Verhéltnisse liber ihn bewuBt zu machen.” Duhm, Dieter, Angst im Kapi-
6/7—1973. talismus, Lamperthejm 1972.
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wird natiirlich besonders dann der Fall sein, wenn unbewuBte Rachemotive die Claus Proft

Haupttriebfeder ihres Erlebens und Handelns darstellen."*
Dagegen muB man fragen: Was ist denn Ziel einer Psychotherapie? Nattirlich ist

als Ergebniskeineallseitig entfaltete sozialistischegPersoniehtet zu erwarten, Ein Jahr nach dem Putsch: i

diese Hoffnung ware utopisch. Das Therapieziel des ,realitatsgerechten” Ver- . . |

haltens wird oft als Unterordnung und Zufriedenheit mit der kapitalistischen Die Erfahrungen der Unidad Popular
Realitat angegriffen. Aber kann denn Unterordnung realitatsgerecht sein? Eine

|

solche Behauptung leugnet die objektive Widerspriichlichkeit der kapitalistischen Als am 4. September 1970 die Kréfte der Unidad Popular die Regierungsgewalt

Produktionsverhltnisse. eine Widerspriichlichkeit, die in allen Lebensbereichen ibernahmen, wurde innerhalb weniger Wochen praktisch unter Beweis gestellt,

deutlich hervortritt. Es hieBe doch denKapitalismus zu verharmlosen, wenn man daB die Einschriankung der Macht der multinationalen Konzerne, die beschleunigte

meint, daB seine Konflikte sich nur oder hauptséchlich im Bereich der psychischen Enteignung und demokratische Kontrolle der GroBkonzerne und des GroBgrund-

Stérungen manifestieren, und sind die einmal beseitigt, bestiinde kein Grund mehr besitzes entscheidende Méglichkeiten zur Verbesserung des Lebensstandards der

zur Unzufriedenheit! Die sich standig verschlechternde soziale Lage der Bevolke- Werktatigen, der Demokratisierung aller gesellschaftlichen Bereiche eréffnet. Der

rung und der Abbau demokratischer Rechte beweisen wohl das Gegenteil. Und Kampf des chilenischen Volkes um ein menschenwiirdiges Leben hangt untrenn-

ein
,
realititsangepaBter Mensch, der nicht durch Angste im Sozialkontakt, Min- par mit dem Kampf um die Verfiigungsgewalt liber die entscheidenden Produk-

derwertigkeitskomplexe etc. gequalt wird, ist sicher besser in der Lage, sich mit tionsmittel zusammen. Als im September 73 dieser revolutionare ProzeB durch

dieser politischen Situation auseinanderzusetzen und zu lernen, daB und wie man das Blutbad der chilenischen Faschisten unterbrochen wurde, atmeten die Herren

dagegen kampfen muB. der groBen Konzerne und Banken, die Vertreter imperialistischer Unterdriickungs-
Nach den mir bekannten Erfahrungen ist noch niemand, der politisch aktiv war, politik in der westlichen Welt auf. Es war vorldufig mit den Mitteln des &uBersten

durch eine Therapie unpolitisch geworden. Im Gegenteil bestatigen alle Erfah- Terrors gelungen, die Ausstrahlungskraft eines Prozesses zu unterbinden, in dem

rungen aus der politischen Arbeit, daB psychische Probleme die Genossen in ihrer sich die Arbeiterklasse Chiles als Bahnbrecher des gesellschaftlichen Fortschritts

politischen Aktivitat lshmen, die Gruppe belasten und in keiner Weise ,politischen und sich im Gegensatz zu GroBkapital und GroBgrundbesitz als fahig erwiesen hat,

Schwung* verleihen oder als ,revolutiondres Potential (Duhm) genutzt werden den anderen Schichten des Volkes, den Handwerkern, der werktatigen Intelli-

konnen. Von daher ist auch die Ideologie des Sozialistischen Patientenkoliektivs, genz, den Bauern, den kleineren Unternehmern eine politische Perspektive zu

die ,Krankheit zur Waffe" zu machen, widersinnig: Es ist nicht einzusehen, wie weisen.

man sexuelle Probleme, Schwierigkeiten in der Partnerbeziehung, Alkoholabhén-

gigkeit gegen den Kapitalismus richten will. Heute in Chile: Freiheit der Konzerne

Al diesen Positionen liegt der Irrtum zugrunde, das individuelie Leiden an der
In dem Entwurf einer Erklarung zu gesellschaftspolitischen Grundsatzfragen des

Klassengesellschaft, den sich in der Angst, im Symptom &uBernden Protest mit BDA heiBt Die Welt", 20. 8. 74 vat or t d ori Vi i
KlassenbewuBtsein zu verwechseln. KlassenbewuBtsein bedeutet jedoch die Ein- ol gs 0 le Vie a ). priva es igen! um un bivms er ugungs-
sicht in die Notwendigkeit des organisierten Kampfes gegen das Kapital mit dem gewalt neygis Bodiitionsmittel seienjdis pachhaltigsie Alsispskiai finde
Ziel der Uberwindung der Macht des Kapitals und der Errichtung der sozialisti- giiolossiche yeinindiing jyon|piveisq und Soziglem Nitetn Joie giozicle Ma

schen Gesellschaft. Diese Einsicht kann nur im gemeinsamen politischen Kampf jaiischary Sichersgheh Unies den modernen Bedingungen glen einzsinen ein

gewonnen werden. HochstmaB anFreiheit, eine Bedrohung der Marktwirtschaft heiBe deshalb auch

eine Bedrohung der freiheitlichen Gesellschaft. In den Tagen des blutigsten Ter-

27 Sperling, E. & Jahnke, J,: Zwischen Apathie und Protest. Bd. 1: Studentenprobleme und rors in Chile stellte sich die proimperialistische Presse in der BRD die Aufgabe, die
Behandlungskonzepte einer arztlich-psychologischen Beratungsstelle, Bern 1974. Skonomischen Folgen imperialistischer Einmischungsversuche und Repressalien

als eigentliche Folge einer Politik der ,,Ideologen” und ,,Dilletanten” der Unidad
Popular hinzustellen und die Riickkehr des ausléndischen Kapitals, den Macht-

antritt der Junta, den Krieg gegen das chilenische Volk, die Ermordung von Sal-

vador Allende und Tausender Patrioten als die Wiedererrichtung einer verfas-

sungsmaBigen Ordnung zu feiern (siehe ,,Die Welt", 13. 9. 74).

Wie die Parteigénger des Profitsystems ihre Vorstellung von Verfassung und Frei-

heit auf die Entwicklung in Chile anwenden, das entlarvt den Klasseninhalt dieses

Begriffs im Sprachgebrauch der rechtsgerichteten Presse. Diese ,Freiheit” be-

trifft nicht das Recht auf Leben, das Recht auf Bildung, das Recht, seine Persén-
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lichkeit zu entfalten, diese Freiheit ist die Freiheit des Profits, dessen Sicherung der GroBgrundbesitzer wurden schon in den ersten drei Monaten der Regierung
die Methoden faschistischen Terrors bei einer Zuspitzung der Klassenverhélinisse der Unidad Popular 90 landwirtschaftliche Betriebe mit einer Flache von 656 554 ha

einschlieBt. Die Freiheit der US-Konzerne, ihr Ausbeutungsfeld Chile zuriick- Land enteignet. Dadurch wurde die Durchsetzung kollektiven Besitzes und kollek-
|

zuerobern, die Freiheit der Konzernbesitzer, hundergpusend chilenische Arbeiter tiver Bewirtschaftung auf dem Lande stark beschleunigt. Die Regierung Frei hatte

zu entlassen und jeder Ernahrungsgrundiage zu Berauben, die Freiheit, eine im Laufe von sechs Jahren eine Million ha Land enteignet; damit leistete sie zwar

Verfassung zu zertrampeln, wenn die dort fixierten Rechte von der antiimperia- einen véllig unzureichenden Beitrag zur Entwicklung einer effektiven und vom

listischen Bewegung in Anspruch genommen werden, diese Freiheit meint der Zwang des Profits befreiten Landwirtschaft, aber es zeigte sich, daB auch die

BDA in seinem Entwurf einer Erklarung zu gesellschaftspolitischen Grundsatz- Regierung Frei nicht in der Lage war, die Probleme der Nahrungsmittelproduktion |

fragen, meint die CDU/CSU, wenn sie ,freiheitlich (demokratischeGrundordnung ohne Enteignung zu lésen.

sagt. i Die Nationalisierung wichtiger Produktionsmittel wurde teilweise mit Billigung
Die reaktionire Presse der BRD versuchte die 6konomischen Schwierigkeiten des des Parlaments durchgefiihrt, teilweise nutzten proimperialistische Kreise ihre

Jahres 1973 in Chile als Folge der Verstaatlichungsabenteuer hinzustellen, die das Mehrheiten im Parlament und anderen staatlichen Institutionen, um die Verstaat-

Eingreifen der Junta notwendig gemacht haben soll (,,Die Welt", 13. 8. 1973). Die lichung und demokratische Kontrolle eines schnell wachsenden Sektors der

FAZ argumentierte am 13. 9. 1973: ,,Von vornherein stand fest, daB eine radikale Wirtschaft so weit wie méglich zu behindern. Es entstand ein antikapitalistischer
Reform der Besitzverhiltnisse im Land mindestens zunachst zu wirtschaftlichen Sektor, in dem die dkonomischen Mittel planvoll eingesetzt wurden, und die

EinbuBen filhren muBte... Chiles Wirtschaft geriet an den Rand des Ruins..." Werktitigen immer starkeren EinfluB auf die Leitung der Betriebe nahmen. Die

Die Welt lieB am selben Tag ihrer Leserschait mitteilen: ,,Die planlosen Eingriffe Erfahrung Tausender chilenischer Werktétiger, Produktionsziele, Produktionsbe-
des Staates in alle Bereiche der Industrie, des Handels und Verkehrs haben das dingungen selbst gestaltet zu haben, schlieBt einen LernprozeB ein, der dem anti-

Land an den Rand des Ruins gebracht." Richtig ist, daB die Volkskréfte und ihre faschistischen Widerstand in Chile bedeutende Kréfte zufiihren wird. 1971 konnte

Regierung radikale Eingriffe in die Besitzverhéltnisse durchfiihrten, falsch ist die die Industrieproduktion um 12 Prozent gesteigert werden. Das Bruttosozialprodukt
Behauptung, sie seien planlos durchgefiihrt worden. Ebenso falsch ist die Be- stieg um 8,5 Prozent. (1969 stieg es dagegen nur um 25 Prozent) Die Preis-

hauptung, die Schaffung eines staatlichen Sektors mit antikapitalistischem Inhalt steigerungsrate konnte von 33 Prozent im Jahre 1970 auf 17 Prozent 1971 gesenkt
habe Chile an den Rand des Ruins gebracht. werden. Die Léhne und Gehélter wurden im selben Jahr um 34,9 Prozent erhoht,

Nationalisierung brachte sozialen Fortschritt Senin aweysrufa 85 prozent. Dis Arbsiisioserizehllsankii s72iauiis-AiR io:
Durch einen einstimmigen BeschluB des chilenischen Parlaments wurden die iil

Kupferminen verstaatlicht. Es gab in Chile keine Kraft im Parlament, die gewagt Mehrere hunderttausend neue Arbeitsplatze und mehr als 30prozentige Lohn-
hatte, offen gegen die Verstaatlichung des Kupfers zu stimmen, das z. B. dem erhdhungen muBte den HaBderVerteidiger des Profitsystems erregen. Auf ihrem

US-Konzern Kennecott einen durchschnittlichen Jahresgewinn von 52,8 Prozent ideologischen Horizont stellt sichder faschistische Terror gegenselbstbewubter
gebracht hatte, das der Anaconda-Copper-Mining-Company 80 Prozent ihrer Pro- werdende Arbeiter als historische Notwendigkeit dar. So erfiillen die Schreiber-

fite garantierte, obwohl dieser Konzern dort nur 16 Prozent seiner Investitions- linge des GroBkapitals die gegenwirtige Entwicklung mit Hoffnung: ,,Junta vor

mittel anlegte. Innerhalb von 50 Jahren hatten ausléndische Gesellschaften dem Aufbruch aus dem Bankrott."

95800000000 Dollar Gewinne gemacht. (Zur 6konomischen Lage in Chile siehe Die Erfolge im Aufbau eines antikapitalistischen Sektors machten eine deutliche

Salvador Allende: Chile — Volkskampf gegen Reaktion und Imperialismus,Berlin/ Hebung des Lebensstandards der Werktatigen maoglich. Das chilenische Volk

DDR, 1973, S. 193, franzésisches Autorenkollektiv: Das Chile der Volkseinheit, errang beachtliche Erfolge im Kampf gegen das Analphabetentum, eine der un-

Frankfurt/M., 1972, und Dieter Boris, Konterrevolution in Chile, erster Versuch menschlichen Folgen von Kolonialismus und Neokolonialismus. 94 Prozent der

einer Einschatzung. In: Blatter fiir deutsche und internationale Politik, 10/73, 6- bis 14jahrigen besuchten die Schule, die Kindergartenpléatze wurden um 20 Pro-

S. 1046.) Die schwindelerregende Hohe der Gewinne, die ausléndische Konzerne zent erhéht, die Anzahl der ausgebildeten Kindergértnerinnen stieg um 15 Prozent.

aus der Ausbeutung chilenischer Arbeitskraft gezogen hatten, veranlaBte die Die Anzahl der Schiiler auf dem Lande stieg von 35000 auf 210000 im Laufe

Regierung der Unidad Popular, die Summe aller Gewinne, die seit 1955 gemacht eines Jahres.

wurden und iiber 12 Prozent lagen, von der Entschédigungssumme abzuziehen. Auch in der medizinischen Versorgung konnten die chilenischen Revolutionére

Im Ablauf des ersten Jahres der Arbeit der Regierung der Unidad Popular wurden schnelle Erfolge verbuchen. Die Anzahl der stationaren Behandlungen konnte um

von den 150 Monopolbetrieben, die die wichtigsten Zweige der Produktion be- 10 Prozent, die Anzahl der ambulanten Behandlungen um 33 Prozent gesteigert
herrschten, 70 enteignet. 1971 wurde die Bergwerksindustrie nationalisiert, 1972 werden. die Sozialversicherung wurde fiir Handwerker und kleinere Unternehmer

der US-Konzern ITT. Ende 1972 waren 90 Prozent der Privatbanken von entspre- gedffnet, an den Hochschulen fanden Probleme der werktatigen Massen mehr

chenden staatlichen Institutionen aufgekauft. Gegen den erbitterten Widerstand und mehr Beachtung.

80 81



EE —_—_—,,,—0:

PROFT CHILE

Die Zinssatze fiir Klein- und mittlere Betriebe wurden gesenkt. Besondere MaB- nichts mit den Interessen der Imperialisten und der GroBbourgeoisie gemein hat-

nahmen wurden ergriffen zur Sicherung der materiellen und kulturellen Belange ten, auf der Seite ihrer Politik.”

der Indianer in Chile. Den Herren der GroBkonzerne und des GroBgrundbesitzes Sobolew (A. I. Sobolew: Was Chile lehrt, abgedruckt in der UZ vom 8. 7. bis 18.7.)

wurde ein empfindlicher Schlag versetzt. Ihnen ypurden Millionen genommen, filhrt u. a. folgende Griinde dafir an, daB es der Unidad Popular ungenigend

nachdem sie viele Jahrzehnte hindurch das chilenische Volk um Milliardenwerte gelang, die chilenische Oligarchie und ihre imperialistischen Hintermanner zu

betrogen hatten, ohne die brennendsten sozialen Probleme des Landes auch nur isolieren: ,,Um den Widerstand der Reaktion zu brechen, ist nicht einfach eine

ansatzweise |6sen zu wollen und |6sen zu kénnen. Mehrheit notwendig, sondern es bedarf einer aktiv handelnden und fest organi-

Einige Monate Unidad Popular an der Regierung, einige Monate reale Verfiigungs- sierten Mehrheit."" Im ProzeB der chilenischen Revolution hat es die verschieden-

gewalt des chilenischen Volkes {ber einen Teil jhrer wichtigsten Produktions- sten Formen besonderer Organisation der Massen gegeben:

mittel hatten geniigt, um erste groBe Erfolge im Kampf um eine menschenwiirdige — die Basiskomitees der Unidad Popular, die einen aktiven Wahlkampf in jedem

Existenz zu erringen. Aber ein Teil der wichtigen Produktionsmittel war noch in Wohngebiet organisierten,

den Handen der chilenischen Monopolherren und Latifundisten. Auch konnte die — die Rate der Versorgung und Preiskontrolle zur Uberwachung der Einhaltung

chilenische Wirtschaft ohne umfangreiche Importe und Exporte aus kapitalistischen staatlich festgelegter Preise und zur Bekampfung der Schwarzmarktpraktiken,

Landern wirtschaftlich kaum existieren. Konzerne wie ITT, die Millionen in die — die Selbstschutzkomitees der Betriebe, die die Produktion gegen faschistische

Streikkassen der Fuhrunternehmer zahlten, um ihnen den Boykott im Transport- Sabotage schiitzten,

wesen schmackhaft zu machen. Chilenische Konten in den USA wurden gesperrt, — der Nationale Bauernrat mit seinen regionalen Untergliederungen.

Kreditzusagen riickgéngig gemacht, imperialistische Staaten, unter ihnen die Die Parteien der Unidad Popular, die Gewerkschaften, die Jugend- und Frauen-

BRD, suspendierten ihre ,,Entwicklungshilfe“-Projekte, die internationalen Roh- organisationen spielten eine wachsende Rolle im gesellschaftlichen Leben. Die

stoffbdrsen handelten Kupfer zu sinkenden Preisen. Dadurch entstanden dem Anzahl der Gewerkschaftsmitglieder erhdhte sich z. B. von 500000 auf 800 000

chilenischen Volk allein im Jahre 1972 Verluste in der Héhe von 200 Mill. Dollar. Mitglieder. Luis Corvalan fiihrte 1973 aus (Martha Buschmann, Hrsg.: Freiheit fir

Die Preise der Giiter, von deren Import Chile abhangig war, stiegen dagegen um Chile — Reden und Aufsétze von Corvalan 1967 bis 1973, S. 85): ,Wir bestehen

teilweise 60 Prozent (siehe die Rede von Prasident Allende vor der Vollversamm- darauf, daB die Gewerkschaften und die Gewerkschaftsfiihrer zusammen mit den

lung der Vereinten Nationen im Dezember 1972). Wirtschaftssabotage faschisti- von der Regierung bestimmten Leitern die véllige Leitung der Betriebe berneh-

scher Gruppen, Schwarzhandel, Kapitalflucht chilenischer Unternehmen erzeugten men. Das wird es erlauben, die Produktionsverhaltnisse wirklich zu veréndern,

zusétzlichen Druck auf die Regierung der Unidad Popular. Arzte, Einzelhéndler bestimmte Tendenzen zu iiberwinden, das Interesse der Werktatigen besser mit

und Taxifahrer schlossen sich zeitweise den BoykottmaBnahmen der Fuhrunter- dem Fortschritt und dem guten Funktionieren des Betriebes zu verbinden.” Im

nehmer an. Politisch perspektiviose Besetzungen von kleineren Betrieben und gleichen Aufsatz heiBt es allerdings an anderer Stelle: Die wirkliche Kraft und

Léandereien, durch ultralinke Gruppen geférdert, schaffen zusétzliche Verwirrung das Potential der Befiirworter der sozialen Verénderung ist in der Tat gigantisch.

in verschiedenen Schichten des Volkes. In diesem Kampf hat das Proletariat groBe Reserven in den sozialen Gruppen,
die noch unter dem EinfluB des Feindes stehen, die aber zur Sache der Revolution

Schwierigkeiten: Isollerung der Arbeiterklasse hingezogenwerden kénnen und missen.” Sobolewsieht in umfassender Massen-
organisation der Werktatigen wie in RuBland die Sowjets, in européischen Lan-

Die Regierung der Unidad Popular hatte zwar den praktischen Nachweis gebracht, dern die Nationalkomitees Formen der Organisation der Mehrheit der Befir-

in der Lage zu sein, den Handwerkern, den Héndlern, der werktétigen Intelligenz worter der sozialen Veranderung, die in der Lage ist, eine entscheidende Rolle

und den Besitzern kleinerer Betriebe eine &konomische Perspektive zu bieten, bei der Festigung der Volksmacht zu spielen.
es gelang jedoch ungeniigend, die verschiedenen Schichten des Volkes politisch Es war nicht gelungen, die 15000 Komitees, die zu den Prasidentenwahlen gebil-

fest genug um die Arbeiterklasse zu sammeln. Im Aufruf der Unidad Popular zum det wurden, zu solchen Keimzellen der Macht zu entwickeln. Das Grundvermégen,

1. Mai 1974 heiBt es (zitiert nach ASK-Dokumente Nr. 7: Aufruf der Parteien der die Hauptfeinde politisch zu isolieren, durch eine umfassende und weitsichtige

Unidad Popular anlaBlich des 1. Mai 1974, fiir eine antifaschistische Front zum Biindnispolitik hatte auch Folgen fiir die Entwicklung in den bewaffneten Organen.

Sturz der Diktatur): ,,Der groBte Mangel der Unidad Popular war ihre Unfahigkeit, Im Mai-Aufruf der Parteien der Unidad Popular heiBt es dazu: ,,Die allgemeine

die Isolierung der Arbeiterklasse zu verhindern und die Mehrheit der Bevdlkerung Isolierung der Arbeiterklasse widerspiegelte sich in der Isolierung der verfas-
zu veranlassen, sie zu unterstiitzen. Dabei hatten die Auffassungen der ultralinken sungstreuen Elemente innerhalb der Streitkréfte und im Vormarsch der Put-

Krafte, die einen Druck auf die Unidad Popular und die Regierung ausiibten, ein schisten. Die Lage in der Armee spiegelte nicht nur einfach die Entwicklung

entscheidendes Gewicht. Unter Ausnutzung dieser Fehler zogen die erklarten des gesamtgesellschaftlichen Kréfteverhltnisses passiv wider. Die Umgruppierung
Feinde der Volksregierung die verschiedensten gesellschaftlichen Schichten, klei- der Krafte in der Armee vollzog sich auch als Folge ungeniigender Anstrengungen

nere und mittlere Unternehmer, freiberufliche und andere Volksschichten, die der Volkskrafte, die Stirkung der antiimperialistischen Krafte in der Armee ener-
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gisch zu unterstiitzen. Diesem Problem tragen die Parteien der Unidad Popular werden, daB der groBe Verrat am Vaterland vollendet wird. Das Kupfer wurde im

verstarkt Rechnung, wenn sie jetzt, unter den Bedingungen des militérfaschisti- Einklang mit Verfassung und Gesetzen rationalisiert, und es darf keine Entscha-

schen Terrors, in ihrem Aufruf zum 1. Mai 1974 formulieren (weiter zitiert nach digung gezahlt werden. Man muB die Entnationalisierung unserer grundlegenden

ASK-Dokumente Nr. 7): ,Andererseits nimmt die durgh die Politik der Junta her- Reichtiimer, des Eisens, des Kupfers und des Erddls verhindern. Es muB eine

vorgerufene allgemeine Unzufriedenheit auch Einfluf auf die Streitkrafte, auf die unabhéngige und wiirdige AuBenpolitik gegeniiber allen Nationen durchgesetzt

Carabinieros. Daher ist die richtige Behandlung der Streitkréfte ein Problem von werden. Die Krafte der Unidad Popular rufen alle Schichten des Volkes zum

vorrangiger Bedeutung. Man wird die groBte Energie, mit der man die faschistische sofortigen Kampf um dieses dkonomische Sofortprogramm auf. Der Arbeiterklasse

Politik der Befehlsspitzen sowie gewisser Offiziere und Einheiten bekéampfen und kommt die entscheidende Aufgabe zu, die Furcht, die Passivitat, die der ziigellose

entlarven muB, kombinieren missen mit der gréBten Vielseitigkeit, eben an- Terror bei vielen patriotischen Chilenen ausléste, zu lberwinden und die Unzu-

kniipfen an die demokratischen und patriotischen Traditionen der Streitkrafte und friedenheit in sorgsame Kampfaktionen gegen die militarfaschistische Junta um-

an die in ihrem Innern aufkommende Ablehnung der heute herrschendenfaschi- zuwandeln.” In den Aufrufen zum einheitlichen Kampf gegen den faschistischen

stischen Orientierung. Das Volk muB wissen, daB es selbst innerhalb der Streit- Terror wendet sich die Unidad Popular besonders nachdriicklich an die Teile des

krafte Verbiindete finden wird." (Siehe dazu: Wem dient die Armee? Materialien Volkes, die sich der christlich-demokratischen Partei zurechnen. Diese Krafte

einer internationalen Forschungsgruppe, Probleme des Friedens und des Sozialis- muBten die Erfahrung machen, daB diejenigen, die am lautesten den Vorwurf der

mus 4/74,S. 478.) Verfassungsuntreue gegen die Regierung der Unidad Popular erhoben, jetzt die
verfassungsméaBigen Institutionen zerschlagen haben.

Imperialistische Junta-Politik auch gegen Mittelschichten Kleine Unternehmer, die vor dem Putsch mit CIA-Dollars fir die Sabotage gegen

Manfred Neuber (Die Welt, 23. 8. 1974) schreibt: ,,Aus dem Bankrott der vorherigen die MaBnahmen der Unidad Popular gewonnen wurden, machen heute die Er-

Volksfrontregierungen soll Chile nach dem Vorbild Ludwig Erhards herausfinden, fahrung, daB ihnen keine giinstigen Kredite mehr aus den Banken angeboten

man spricht hier viel von der freien Marktwirtschaft... Den beiden traditionellen werden, daB die Preise um das Zigfache klettern, daB sie nicht mehr das Recht

Ursachen der Inflation in Chile, dem defizitaren Staatshaushalt und denVerlusten haben, in einer politischen Partei ihre Interessen zu vertreten, daB sie keine

in den staatlichen Betrieben, will er (Raoul Saew) durch auBerste Sparsamkeit ihre Stimme mehr besitzen zur Wahl eines Abgeordneten in ein legal arbeitendes

Durchschlagskraft nehmen.” Die &uBersten Sparsamkeiten nach dem Vorbild Parlament. Das spiiren Arzte und Juristen, Handwerker, die gesamte werktéatige

Ludwig Erhards spiirt das chilenische Volk gegenwartig durch eine 15prozentige Intelligenz ebenso. Diese Erfahrungen der verschiedenen Schichten des chileni-

Arbeitslosigkeit, durch Senkung der Léhne und Gehalter unter das Existenz- schen Volkes tragen zur Ablehnung der militarfaschistischen Junta bei und schaf-

minimum (siehe dazu auch Aufruf der Parteien der Unidad Popular zum 1. Mai fen subjektive Voraussetzungen, alle Krafte des Volkes zum Kampf gegen den

1974, und rote blatter 19, S. 29), durch Preissteigerungen von 1500 Prozent. Faschismus zu gewinnen.
Die mit faschistischen Mitteln zuriickeroberte Macht chilenischer Konzerne und

GroBgrundbesitzer, der Herren von ITT und Cennecott widerspricht den 8kono- Jetzt Mglichkeiten zur antifaschistischen Einheitsfront nutzen!

mischen Interessen aller anderen Schichten des Volkes. Die Herren der Monopole
"

Hand in Hand mit den faschistischen Mordern erobern in Chile gegenwartig ihren Uberwunden werden muB die Angst vor dem faschistischen Terror, der Pessimis-

EinfluB, ihren Spielraum fiir unternehmerisches Handeln zuriick, indem sie die mus, der angesichts der Ereignisse in Chile schnell in nichtproletarische Schichten

Preise freigeben, die Léhne reduzieren, Garantien fiir auslandische Investitionen der Bevdlkerung entsteht. Der Aufruf des christlichen Politikers Leighton (ehe-

iibernehmen, die Banken und Betriebe reprivatisieren, den groBen Konzernen die maliger Vizeprésident und Innenminister der Regierung Frei) und Gumucio (Lei-

Kredite vorbehalten, die Zélle fiir Importe der Profitjdger der imperialistischen tungsmitglied der christlichen Linken, Unidad Popular) zur Schaffung einer anti-

Lander senken, den Kapitalismus auf dem Lande férdern. Verliefe dieser ProzeB faschistischen Einheitsfront, in die die Marxisten ausdriicklich von dem christ-

ungestort, brachte er den schrittweisen beschleunigten Ruin der kleinen und lichen Politiker eingeschlossen werden, stellt einen bemerkenswerten Schritt in

mittleren Unternehmen mit sich.
der Sammlung aller Kréfte des Volkes gegen den Faschismus dar.

Im Interesse aller Schichten des Volkes heiBt es deshalb im antifaschistischen Der antifaschistischen Einheitsfront der Arbeiter, Bauern, Angestellten, Hand-

Kampfprogramm der Unidad Popular: ,Man muB verhindern, daB Monopolunter- werker, der werktatigen Intelligenz und der kleinen Unternehmer steht nicht die

nehmen an ihre ehemaligen Besitzer zuriickgegeben werden und muB darum Méglichkeit offen, etwa durch Tétigkeit in einem birgerlichen Parlament oder

kampfen, daB sie in den Handen der Werktétigen bleiben. Man muB verhindern, durch ungehinderte politische Organisation ihre Interessen zu vertreten. Jedes

daB der von den Bauern eroberte Boden den ehemaligen Herren zuriickgegeben kleinste soziale und politische Recht muB in Konfrontation mit den Mdrdern der

wird. Die Verarmung der kleinen und mittleren Landwirte, Geschéftsleute und faschistischen Militarclique direkt in der Aktion erkampft werden. Die Kommu-

Industriellen muB verhindert werden. Man mu8 ihnen Marktbedingungen sichern nistische Partei formuliert: ,,Unsere Partei faBt die Entwicklung des antifaschisti-

und die baldige Befriedigung ihrer Kreditbedirfnisse férdern. Es muB verhindert schen Kampfes als ein ProzeB des Kampfes der Werktétigen auf, und nur durch
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diesen Kampf werden wir Patrioten die faschistische Gewaltherrschaft schlagen® waren, fiir sieaktiv einzutreten, werden in die antifaschistischen Aktioneneinbe-
(aus 18, 13, 74, S. 7.). Sie wendet sich damit scharf gegen die Versuche christ- zogen; andere, die vor dem September noch denWegbereitern desFaschismus
demokratischer Fihrer, mit den Faschisten auf Kosten des Volkes einen Kom- ihre Stimme gaben, werdensich unter den gegenwirtigenBedingungen fir die
promiB zu schlieBen, um lediglich die Fassadedesfeschistizchén Terrors durch antifaschistischeFront entscheidenund dieJunta nicht unterstiitzen, die weder

die Hinzuziehung christdemokratischer Politiker in ie Regierung aufzupolieren: dkonomisch nochpolitisch in irgendeinerSchicht des Volkes FuB fassen kann.

Unsere breite und konsequente Bereitschaft zur Einheit, zu einem breiten demo- DasZiel dieser immer breiter werdenden antifaschistischen Front ist nicht nur

kratischen Biindnis des Volkes dréingt uns, eine solide Einheit zwischen der UP die Verhinderung der Ausdehnung der Macht der Monopole und des GroBgrund-

und den Christdemokraten aufzubauen, aber auf der: Grundlage — und zwar nur besitzes, sondern dieLiquidierung dieser Macht.
} }

auf der Grundlage — des antifaschistischen Kampfes' (IB 13, 74). Nach der Beseitigung des Faschismus steht nicht die Aufgabe einerRekonstruk-
Die Reaktionare in der BRD, die ihre Machwerke unter dem Namen ,,Rote Fahne" tion der Verhiltnisse vor dem September 1973. Im Kampf gegen den Faschismus

verdffentlichen, sehen in der Forderung nach Aufbau einer antifaschistischen werden mehr Menschen aus den verschiedensten Schichten des Volkes den
Einheitsfront eine Entlarvung der Unidad Popular: ,,Allerdings hat sie (gemeint ist Charakter des Imperialismus verstehen lernen, wird sich die Arbeiterklasse sicht-
die KP) eine Diskussion der Fehler der Unidad Popular zu firchten, denn sie war bar als die Klasse des Kampfes um Demokratie und sozialen Fortschritt erweisen.

der entschiedenste Trager der Fehler. Allerdings hat sie Grund, nach bedingungs- Die geschichtsgestaltende Kraft der Volksmassenwird sich selbst als stérker
loser Einheit zu rufen, denn sie isoliert von den Teilen der Volksfrontparteien, die erweisen als der unerbittliche Terror chilenischer Faschisten und ihrer imperiali-
aus den Fehlern lernen wollen und in eine grundlegende Kritik der Volksfront- stischen Freunde.Die faschistische Junta versteht zuzuschlagen: Sie zwingt dem

regierung eingetreten sind.” (Aus: Rote Fahne, 4. Jahrgang, Nr. 43) Den chilenischen Volk téaglich groBeOpfer auf.Doch gleichzeitig entstehen unter

Maoisten in der BRD, die in der Ermordung Zehntausender chilenischer Patrioten diesen Bedingungen neue Kratte, wéchstdie Bereitschaft in den verschiedenen

nicht in erster Linie eine imperialistische Aggression sehen, sondern gewisser- Schichten des Volkes, um ein menschenwlrdiges Leben zu kampfen.

maBen eine glanzende Bestatigung ihrer Gedankengebilde, muB deutlich gesagt Der Faschismus ist eine derbrutalsten Seiten in derGeschichte des Imperialismus:

werden: Gerade jetzt muB der Besitzer einer kleinen Fabrik, der Rechtsanwalt und Menschen mit demokratischer Uberzeugung trieb er in die Resignation, hervor-
andere Kréfte des Volkes fir den Kampf an der Seite der Arbeiterklasse gewonnen ragende Fihrer der Arbeiterbewegung wurden ermordet, Millionen fortschritt-

werden, milssen bedeutende Anstrengungen unternommen werden, um die ideolo- licher Menschen in aller Welt sind sein Opfer. Das stellt die internationale Arbeiter-

gischen Unklarheiten ber den Charakter des revolutiondren Weges in Chile aus- bewegung vor die Aufgabe, alles zu tun, um dem Imperialismus die Méglichkeit

zurdumen. Diese ideologischen Unklarheiten in verschiedenen Schichten des zu nehmen, durch Krieg und Faschismus das Profitsystem am Leben zu erhalten.

chilenischen Volkes sind zum Teil die Folge perspektivioser Aktionen links- So groB die Opfer, die der Faschismus den Vétkern der Welt aufgezwungenhat,
opportunistischer Gruppen, die durch Fabrik- und Landbesetzungen Kleinerer in Deutschland, in Portugal, in Spanien und in Griechenland, so sicher ist auch,

Eigentiimer den Druck auf den Hauptgegner, den GroBgrundbesitz, die groBen daB der historische Fortschritt sich auch in diesen Léndern angebrochen hat und

in- und auslandischen Konzerne verminderten und statt dessen MiBtrauen gegen- sich Bahn bricht. Der militarische Angriff des faschistischen Deutschland auf den

iiber der Politik der Unidad Popular entstehen lieBen, die von den rechten Propa- ersten sozialistischen Staat der Welt endete mit der vélligen Niederlage des

gandisten nur allzu gerne aufgegriffen wurden.
deutschen Faschismus und dem Sieg der roten Armee. Heute genieBt die Friedens-
politik der Sowjetunion ein hohes Ansehen bei allen Volkern der Welt. Als in der

Die Wurzeln des Faschismus beseltigen Zeit des Hitlerfaschismus die IG Farben und Krupp und Abs ihre Macht liber ganz

In der antifaschistischen Bewegung steht auch die Frage nach derBeseitigung Europa -ausdehnen wollten, muBten sie die Erfahrung machen, da ihre Erobe-
der Wurzeln des Faschismus. Im Aufruf zum 1. Mai wird von den Parteien der rungsplane vollstandig scheiterten und statt dessen der erste sozialistische
Unidad Popular das Ziel der Bewegung der antifaschistischen Front formuliert: deutsche Staat entstand, dessen Existenz anzuerkennen sie ‘mehr und mehr

Die Zerschlagung der Diktatur, die Zerstrung des totalitéren Polizeistaates... gezwungen waren. Im vollen BewuBtseinder schwierigen Lage,in der der Kampf
sowie der Aufbau eines neuen demokratischen, nationalen,pluralistischen und der Volkskrafte sichbefand, formulierte Luis Corvalan 1973: ,,Chile, Lateinamerika,

volksverbundenen Staates, der alle von unserem Land und seinem Volk erzielten die Welt der Unterdriickten und AusgebeutetenhabendenMarsch angetreten zu

Errungenschaften weiterentwickelt, die Macht des Imperialismus und der groBen einem besseren Leben. Ganzgleich, welche Schwierigkeiten und zeitweisen Riick-
Monopol- und Agrarbourgeoisie liquidiert und die Interessen der groBen Mehrheit schlage i auch geben mach, dieser Marsch gehtvoran,denn es istder Marsch
der Nation verteidigt, indem er eine neue Wirtschaft aufbaut, die die unabhangige derGeschichte. Konzernherren und reaktiondre Politiker in der BRD leisten den

Entwicklung des Landes garantiert.” chilenischen Faschisten bei ihrem blutigen Terror zurErhaltung desProfitsystems
Die jetzt entstehende antifaschistische Einheitsfront wird wesentlich mehr gesell- wirksame Hilfe. Die Aufgaben aller Menschen demokratischer Uberzeugung in der

schaftliche Krafte einbeziehen als die Parteien der Unidad Popular vor demSep- Bundesrepublik ist es,alles zu tun, um den Kampf derantifaschistischen Bewe-
tember 1973. Menschen, die die Unidad Popular gewahlt haben, aber nichtbereit gung zum Sturz der faschistischen Diktatur wirksam zu unterstitzen.
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Facit-Forum: untersuchen, doch wie sollte dazu ein politisches Biindnis mit dem SLH angetan
sein, Uber den — laut Eurer Aussage — ja erst viele Studenten mit unseren

Aktionsvorschldgen erreicht werden.

:
@ Erinnert sei an dieser Stelle an Eure eigenen Aussagen {liber den Charakter des

ZurAuseinandersetzung mit derPolitik des SLH* SLH. Im Zusammenhangmit demHochschulrahmengesetz kommt Thr gins rich-
Christine Groh, Kain

tigenUrteil, der SLH betreibt ,,Flickschusterei im Interesse derMonopole . Einige
’ Zeilen weiter stellt Ihr fest: ,,Offen reaktionér ist der SLH in seiner Stellungnahme

.

! zu den Berufsverboten." In der Frage der Ausbildungsfinanzierung betont Ihr mit

Liebe Genossen, Y
Recht, da es dem SLH darauf ankommt, ,,Studenten und Arbeiterklasse gegen-

Euer Artikel zur Auseinandersetzung mitder Politik des SLH kam zur rechten Zeit. einander auszuspielen”. Warum? Der SLH meint, ,man misse in die allgemeine
Gewinnt doch der SLH im wesentlichen durch folgende Faktoren an Bedeutung: Verteilungsschlacht der Studenten gegen Arbeitslose, Witwen und zuviel konsu-

— als stabiler Biindnispartner des RCDS in den Organen der VerfaBten Studenten- mierende Biirger um die Gunst der den Kuchen verteilenden Politiker einsteigen®.

schaft (ASten Bochum, Aachen, Kain, Karlsruhe), Auch der letzten hier angefiihrten Einschitzung wird jeder zustimmen, némlich,

— als zentrale Organisation auf Bundesebene, ,daB der SLH in Verlaufe der BAF6G-Kampagne beileibe nicht die Klassenfront

—. als Gruppe mit ,sozialliberalem" Anspruch, die kritisches Wahlerpotential gewsshEllbate . : 1

bindet, das vom RCDS nicht erreicht wird.
Liebe Genossen, kann angesichts dieser von Euch selbst gelieferten Charakte-

. ©

ristik des SLH Eure anfingliche Uberlegung noch aufrecht erhalten werden, wo-

Euer Artikel war in mancher Hinsicht aufschiuBreich, sowohl was die richtigen nach , taktische Biindnisse” mit dem SLH den EinfluB des MSB Spartakus in der

ideologiekritischen Vorbemerkungen, wie die falschen tagespolitischen SchiuB- Studentenschaft erweitern sollten? Und wo kann man dariiber hinaus die gemein-
folgerungen betrifft. samen antimonopolistischen Interessen dieser merkwiirdigen Koalition finden?

Wahrhaftig wird das Selbstverstédndnis und die Praxis des SLH nur versténdlich, Wiederholt sei hier die Definition des Begriffes Taktik: ,,
Zum Bereich der Taktik

wenn man ihre positivistische Grundlage bedenkt. Die integrationistischen Be- gehoren die Festlegungen der laufenden Politik der Partei in der gegebenen
strebungen des SLH sind AusfluB einer erkenntnistheoretischen Haltung, die ledig- Situation, die Beriicksichtigung der Veranderungen im Wechselverhéltnis der

lich das Faktische, das ,,positiv Gegebene" als Reflexionsobjekt zulaBt, die aus Klassenkréfte, die Wahl der Kampf- und Organisationsformen, die den entstan-

hektischer Falsifikationssucht und agnostischer Skepsis die Behauptung liber das denen Bedingungen entsprechen und auf die beste Weise der Erreichung der

Vorhandensein gesellschaftlicher GesetzméaBigkeiten verteufelt und letztlich auf strategischen Aufgaben dienen."*

pied nal LscTimetion ey pe Die Strategie ist somit eine dem taktischen Vorgehen einer marxistischen Organi-

imperialistischen Bourgeoisie, und zwar sowohl Si r

nijdey sation {ibergeordnete Festlegung der prinzipiellen politischen Linie, die durch die

]

: zur Stabilisierung ihres eigenen Wechselhaftigkeit der je konkreten Situationen einer Etappe hindurch Gilltigkeit
Systems in Ausnutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse als auch des Kampfes f i ik di Bali iti i

L bo ND

besitzen. Die Taktik dient der bestméglichen Umsetzung der politischen Essentials,
gegen die marxistisch-leninistische Weltanschauung und den Sozialismus.""’ : 7 i i i

. Lo

dem Herausfinden und Ausnutzen aller Mittel und Wege, die geeignet sind, das

Die systemstabilisierende Funktion dieser Theorie korrespondiert aufs Engste mit strategische Ziel zu erreichen. Die Taktik bleibt demnach umgrenzt durch den
antimarxistischen Ausfallen. allgemeinen Rahmen strategischer Prinzipien und kann nur innerhalb dieses

Die Grundtendenz ist also integrationistisch® stellt Ihr mit Recht fest, denn Rahmens ein Beitrag zur revolutiondren Weiterentwicklung sein. Nur entsprechend
zweifelsohne operiert der SLH mit dem theoretischen Riistzeug der Monopol- dieses Verhaltnisses von Strategie und Taktik kénnen auch in biindnispolitischer
bourgeoisie. Hinsicht die richtigen Wege eingeschlagen werden. Um die iibergroBe Mehrzahl

So weit, so gut. Um so unverstandlicher bleiben Eure Ausfiihrungen ber die der in ihrer Berufsperspektive nichtmonopolistischen Studenten zu einem konse-

Méglichkeiten sogenannter ,taktischer Biindnisse* mit dem SLH. Wenn Ihr z. B. quenten antimonopolistischen Kampf zu fiihren, bedarf es der Zusammenarbeit

in der Semesterauswertung die Frage aufwerft, ,inwieweit ist die demokratische aller studentischer Organisationen nach MaBgabe ihrer gemeinsamen antimono-

Kampffront liber die schon politisierte Avantgarde erweitert worden?", so muB polistischen Interessen. Die Notwendigkeit des Biindnisses ruft die Bereitschaft

neben anderen Faktoren natiirlich auch die Biindnispolitik beriicksichtigt werden. zu Kompromissen hervor. ,Gleichzeitig erfordert antimonopolistische Bindnis-

Ohne Zweifel ist es richtig, die sozialdemokratisch orientierte Anhangerschaft des politik KompromiBbereitschaft der Arbeiterklasse und ihrer Partei, die Bereitschaft,
SLH im Hinblick auf ihre nach links tendierenden Entwicklungsmoglichkeiten zu sich im Biindnis jeweils auf solche Forderungen zu einigen, die von allen Biindnis-

i lanai& Lug Laman in: Facit Nr. 34, 10. Jg., Mai 1974. 2SeSe, Probleme der Strategie des antimonopolistischen Kampfes, Frank-
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partnern unterstiitzt werden konnen... Antimonopolistische Biindnispolitik erfor- keit und Kontrolle als bisher. Er bricht der alten reaktionéren Ordinarienuniversitat

dert also die Verbindung von Elastizitat undPrinzipienfestigkeit." endgliltig das Genick.” Solcherlei gezielte lllusionsmache, die sich offensichtlich

Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an die AuBerungen Lenins zum Cha- an die altbekannten ideologischen Fabrikationsmuster der bestallten staatlichen

rakter von Kompromissen. ,Die Aufgabe einervegan revolutionédren Partei Bildungsschuster anlehnt, gewinnt ihre Gefahrlichkeit dort, wo den Studenten

besteht nicht darin, den unméglichen Verzicht aif jegliche Kompromisse zu fortschrittliche hochschulpolitische Perspektiven angesichts einer durchgéngigen

proklamieren, sondern darin, durch alle Kompromisse hindurch, soweit sie un- reaktiondren Gesetzgebung vorgegaukelt werden. Wer im Hinblick auf das HRG

vermeidlich sind, zu verstehen, ihren Prinzipien, ihrer Klasse, ihrer revolutionaren noch in der Lage ist, progressive Tendenzen zu entdecken und den Studenten ein

Aufgabe — Vorbereitung der Revolution, Befihigung der Volksmassen zum Sieg abwartendes Stillhalten anempfiehlt, der betreibt allerdings ,,Flickschusterei im

in der Revolution—treu zu bleiben.” Interesse der Monopole" und profiliert sich als studentischer Sachwalter der

Wie gefahrlich auch ein Abweichen der Taktik von ‘den unverauBerlichen Grund- Hochschulformierung.
positionen ist, zeigt auch Sagladin, wenn er schreibt: ,,Die Kommunisten lehnen

jedoch die Politik einer prinzipienlosen Anpassung an die Lage sowie an die 2. Ausbildungsfinanzierung

Stimmungen ihrer eventuellen Verbiindeten ab. Dabei gehen sie davon aus, daB Ihr behauptet in Eurem Artikel, daB, ,,wo der SLH seinen liberalen Anspruch ernst-

die Arbeiterklasse durch eine solche Anpassung dazu gebracht werden kann, ihre nehmen muB..., wir uns positiv auf seine Forderungen beziehen und sie fiir die

klassengebundene Linie aufzugeben und ihre Filhrungsrolle gegenilber den Mas- demokratische Studentenbewegung nutzbar zu machen suchen". Als einen dieser

sen zu verlieren.”® Halten wir fest: Politische Biindnisse sind zundchst nicht Ankniipfungspunkte erwahnt Ihr das Engagement des SLH fiir die sozialen Inter-

Resultate eines bloB taktischen Kalkiils, in welchem die situationsgebundenen essen der Studenten. Wie stark ist eigentlich dieses Engagement?

Bedingungen dominierend sind, sondern Erfordernis beim Verfolgen der strategi- Einer der zahlreichen Broschiiren des SLH, in der Prinzipielles zur ,Studentischen

schen Linie. Dabei spielt die Gemeinsamkeit der Interessen eine hervorragende Sozialpolitik 1974“ niedergelegt ist, entnimmt man zunachst ine bunte Palette

Rolle. Sie erst bestimmt die prinzipiellen Mdglichkeiten des Biindnisses. Zumin- mannigfacher Allgemeinplatze (das Recht auf Chancengleichheit, das Recht auf

dest ist deutlich, daB es keine rein ,taktischen Biindnisse" geben kann. Aller- ausreichenden Schutz vor Krankheit und Not, das Recht auf nen menschen-

dings zeigen die historischen und téglichen Erfahrungen, daB man zwischen Teil- wiirdigen Wohn- und Arbeitsplatz,Verbesserung der Ausbildungsforderung, Neu-

biindnissen und umfassenden Biindnissen unterscheiden mus. regelung der studentischen Krankenversicherung, mehr Wohnraum fiir Studie-
Eure Behauptung, ,Es ist falsch, Biindnisangebote primar davon abhéangig zu rende). Jedoch unter der Uberschrift ,Realisierungsmoglichkeiten” st68t man

machen, ob es sich hier um eine rechte — in diesem Falle integrationistische — plétzlich auf des Pudels Kern. ,,Der SLH ist der Ansicht, daB die notwendigen

oder fortschrittliche Gruppe handelt, entscheidend ist vielmehr, ob damit rechte Mitte! nicht nur durch einfache Umschichtungen in den offentlichen Haushalten

oder fortschrittliche Politik gemacht wird. ..“, wird man nur schwerlich mit den beschafft werden kénnen, sondern daB zur Erfiillung dieser Aufgaben der Anteil

eben genannten Prinzipien marxistischer Biindnispolitik in Ubereinkunft bringen der staatlichen Haushalte am Bruttosozialprodukt gegeniiber privatem Konsum

kénnen. Bezogen auf den SLH stellen sich folgende Fragen: Féllt ein Zusammen- und privaten Investitionen ausgeweitet werden muB." DaB hier aus allgemeinen

gehen mit dem SLH noch in den Bereich méglicher Biindnisse? Welche Interessen Gleichheitserwagungen auch die ,,privaten Investitionen* herhalten miissen, kann

verfolgt der SLH? nicht dariiber hinwegtauschen, daB nach Ansicht des SLH die im Bildungssektor

Zur konkreten Beantwortung dieser Frage soll die Einschatzung des SLH zu drei anfallenden Kosten durch allgemeine Steuererhdhungen finanziert werden sollen.

Momenten der staatsmonopolistischen Hochschulformierung betrachtet werden. Gerade hier, wo thr beim SLH noch einen ,liberalen Anspruch” vermutet, zeigt
dieser honorige Studentenverband sein wahres Gesicht. Die Ausbildungsfinan-

1. Hochschulrahmengesetz zierung soll auf Kosten der arbeitenden Bevélkerung gehen, eine orion, die
In einer Broschiire des SLH zu den SP-Wahlen an der Kélner Uni im Sommer- sich in nichts von der der systemtragenden Parteien unterscheidet. Auf einen

semester 74 finden wir folgendes: ,Die Ambivalenz des Staates Ubertragt sich Nenner gebracht, gerinnt diese Einstellung zum reaktionérsten Postulat: ,,Fiir die

auf seine Gesetzgebungsvorhaben. So ist der vorliegende Entwurf eines Hoch- Vorteile, die sich fiir die Gesamtgesellschaft ergeben, muB auch die Gesamt-

schulrahmengesetzes Chance und Gefahr zugleich. Eine Chance ist er deshalb, gesellschaft aufkommen."**

weil er eine Méglichkeit darstellt, die strukturelle Reform der Hochschule und die

Neubestimmung der Forschungs-, Lehr- und Studieninhalte endgiiltig in Bewegung 3. Mitbestimmung

zu setzen. Er verspricht die Verwirklichung von mehr Mitbestimmung,Offentlich- In der schon genannten Wahlbroschiire des SLH wird unter dem Stichwort Mit-

3 Evenda, §. 501.
bestimmung folgendes gesagt: ,,Die Mitbestimmung hat also das Ziel, die Inhaber

2W.1. Lenin, Uber Kompromisse, in: Ausgewéhite Werke, Band 3, Frankfurt/M. 1970, S. 382. der unteren Rangplatze der herrschaftskonservierenden Hierarchie an Entschei-

5 W.W. Sagladin, Die kommunistische Weltbewegung. AbriB der Strategie und Taktik,
Frankfurt/M. 1973, S. 222.

6 SLH-Wahlbroschiire, Kain SS 74.
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dungsprozessen zu beteiligen, somit die hierarchische Struktur zu zerstoren, das Studenten vertraut sind. Die Grenzen ihres Engagements liegen nachweislich da,

Organisationssystem allen Betroffenen zu &ffnen, um die Legitimationsbasis zu wo eine politische Bewegung den Herrschenden geféhrlich wird.
verbreitern.” Abgesehen davon, daB sich dieser Passus eher als eine diffuse

— Mehr BAF3G bekommen wir ihrer Meinung nach nur, wenn sich im Par-

Beschwérungsformel denn als eine politische Binoy na ausnimmt, schreibt lament interne Verschiebungen ergeben, wenn sich z. B. Rhode gegen
die SLH in einem Wahlkampfflugblatt zu den Kéine¥ SP-Wahlen, daB es sich Leber durchsetzt.
gegenwartig um die ,Ausschdpfung der geringen Moglichkeiten, die das BVG-

— Von der Verbindung zur Arbeiterklasse halten sie gar nichts, da die Politik
Urteil zur Mitbestimmung in der Hochschule noch bietet handelt. In bekannter ihrer Meinung nach von ,.groBen Manner“ gemacht wird, und man in gutem

Harter pg huss ger Hand das einmal dake Sia au Boeri Einvernehmen mit diesen schon zu sozial gerechteren Verhiltnissen kommt.
enden Handlungsspielraum. Ei nti -

ys i oi . a nN
lose Sich-Figen der Studenten in den staatsmonopolistischen Bedingungsrahmen. id DeLon 45% 190ion Sedllisius schiieBlich sind fir sie ,Funktionarspara-

Schaut man sich die Entwicklung dieses SLH an, wird seine Funktion noch deut- 2 :

i

licher. Er ist aus Verbindungen und Teilen der katholischen Jugend entstanden Zusammenfassend kann man sagen: IndemderSLH die Entwicklung der rechten

(damals als DSU-Gruppen), zu Anfang der 70er Jahre als Reaktion auf die Stu- Sozialdemokraten mitvollzieht, muB er immerstérkerAbstand nehmen vonseinen
dentenbewegung. DSU und Nachfolgegruppen bestimmten ihr Selbstversténdnis eigenen Reformvorstellungen. (Am aufflligsten ist immer wieder, was von ihm in

explizit aus der Gegnerschaft zu marxistischen Organisationen an den Hoch- Publikationen apostrophiert und in Praxis getan wird.) Mit seiner politischen Kon-
schulen, speziell zum Spartakus. solidierung hat dieser SLH seinenPlatz gefunden alsaktiverVerteidigerdieser
Heute beschwért der SLH in seinen Publikationen den Niedergang der Studenten- Herrschaftsordnung, er macht quasi links vom RCDS Politik firs GroBkapital.
bewegung. Er verweist siiffisant auf die ,linken Veteranen, die in Erinnerung an In Abwandlung Eurer Einschétzung bliebe noch zu sagen: Es ist falsch, bei

die schénen alten Krawalizeiten schwelgen und nach dem zwanzigsten Bier in der Biindnisangeboten primér davon abzusehen, ob es sich um eine rechte oder fort-

Kneipe in wehmittiger Erinnerung die Internationale summen, neben sich die schrittliche Gruppe handelt!

inzwischen 25jahrige Maid, die in den wilden Hochzeiten der Bewegung frei nach

dem Zitat von Bernhard Shaw gelebt hatte: ,Wer mit 20 Jahren kein Kommunist ist,
der hat kein Herz." Heute, so stellt er gegeniiber, , ist die Freiheit der Marlborough Oleg Cernavin, Mainz
wieder an den Unis gefragt. Das gebrochene Verhiltnis zur Welt, zur Gesellschaft
und zu sich selbst ist von der Zwangsjacke des Numerus clausus geziigelt. Uber- Zwei Schritte zuriick zum Erfolg?
schiissige Krafte miissen jetzt wieder verniinftiger eingesetzt werden, will man im

Studium zu etwas kommen. AugenmaB ist gefragt! Das ist die Chance fir die ,.Die Kommunisten gehen davon aus, daB ein bloBes Verkiinden der Forderungen
klaren, kilhlen Képfe der Mitte, die Uberall dort sind, wo es leer und langweilig ohne die Ausarbeitung einer Taktik des antimonopolistischen Kampfes und ohne

wird.” (SLH-Wahlbroschiire) aktives Handeln der Arbeiterklasse und aller Werktatigen kein verlaBliches Mittel

Seit der Konstituierung des SLH zum Bundesverband 1972, durch die klare Be- zur Mobilisierung der Massen sein kann. Losgeldst vom konkreten aktiven Kampf
stimmung seines Verhéltnisses zum RCDS und mit strafferer Zentralisierung, ist gegen die Macht des Monopolkapitals kann die revolutiondre Tendenz der allge-
diese Gruppe inzwischen auch férderungswiirdig fiir die Bundesvereinigung der meindemokratischen Forderungen kein Ausdruck finden. Die Taktik des antimono-

Deutschen Arbeitgeberverbénde (BDA) geworden (FR v. 27. 4. 74, Protokoll einer polistischen Kampfes kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie den téglichen
Schulung von Bayer-Leverkusen-Managern durch den BDA Friihjahr 1974 in Kolin, Kampf fiir die lebensnotwendigen Bediirfnisse der Werktatigen konsequent mit
erstellt von Giinther Wallraff). dem Kampf fiir den Sturz der Macht der Monopole verbindet.”!
Spétestens seitdem die hessischen Jungdemokraten eine Mitgliedschaft in ihrer Ausgehend von dieser Aussage Sagladins méchte ich einige Passagen des Artikels
Organisation und im SLH fiir unvereinbar erklarten, ist klar, daB wirklich liberale von Briicher/Ludwig/Zimmermann ,,Zur Auseinandersetzung mit der Politik des

Krafte in dieser Gruppe nichts mehr zu suchen haben. ,sozialliberalen Hochschulverbandes* dabei im Facit 34 kritisch untersuchen. Ich
Es ist sicher nicht zu vorschnell geurteilt, wenn man heute sagt, daB diese Gruppe konzentriere mich dabei auf den Abschnitt: Wie tritt der MSB Spartakus an den

inzwischen die Funktion rechtester Sozialdemokraten in der Studentenschaft SLH heran?', da gerade in diesem Abschnitt einige sehr fragwirdige Aussagen
erfiillt. Selber bezeichnet sich der SLH als ,liberales Sprachrohr der ASten, in zum Verhaltnis MSB—SLH gemacht worden sind.
denen er mit dem RCDS im Bndnis steht". Da, wo der RCDS also auf Grund Ich gehe in meinen Bemerkungen dabei von den von Briicher/Ludwig/Zimmer-
seiner eindeutigen Politik isoliert ist unter den Studenten, verhilft er ihm zu An- mann im groBen und ganzen richtigen Einschétzung des SLH aus, in der er als
sehen und bindet Teile kritischen Wahlerpotentials an eben diesen RCDS. Dariiber ein von der Methode der Beliebigkeit eines Sir Poppers ausgehender Verband
kdnnen auch nicht die Bemiihungen hinwegtauschen, sich immer wieder verbal

vom RCDS abzugrenzen und teilweise Vokabeln zu benutzen, die fortschrittlichen 1 W. W. Sagladin, Die kommunistische Weltbewegung, Ffm. 1973, 8.2261.
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gekennzeichnet wird, der die auf dem Boden des Monopolkapitals stehende Politik Ubertragen wir das, was Sagladin sagt, auf die Studentenbewegung, so heiBt doch

der rechten SPD-Fiihrung an den westdeutschen Hochschulen verteidigen, um- das nichts anderes, als daB der MSB Spartakus die Studenten nur dann gewinnen

setzen und ihren EinfluB ausbauen soll. kann, und zwar die Mehrheit der Studenten, also auch diejenigen, die Briicher/
DaB der SLH, ehemals DSU, zu den rechten Gruppen zg zhlen ist, der mit Anti- Ludwig/Zimmermann dem sogenannten SLH-Block (SLH-Anhéangerschaft) zu-

kommunismus die Aktionseinheit der Studenten verhindern will, ist schon im schlagen, wenn er Forderungen stellt, die von den Studien- und Lebensinteressen

Studentenaktionsprogramm Klar aufgezeigt, wo es heiBt: ,,Dazu kommen Gruppen der Studenten ausgehen, wenn der MSB in der Lage ist, den gemeinsamen Kampf

wie die Deutsche Studenten Union (DSU), die sich gerne ein liberales Méntelchen der Studenten anzuleiten, die Aktionseinheit der Studentenbewegung herzustellen.

umhiéngen, die sich in der Praxis aber dem RCDS als Biindnispartner anbieten."? Und daB es gerade jetzt darauf ankommt, daB reale Fortschritte fiir uns nur durch

Diese Aussage des SAP ist seit dem in der Praxisan, fast allen Hochschulorten, die Entfaltung des Massenkampfes gegen die groBen Konzerne und ihren Staat

an denen SLH-Gruppen bestehen, bestétigt’ worden, iberall versuchen diese erreicht werden kénnen, daB es dafiir notwendig ist, selbst demokratische Alter-

Gruppen, mit dem RCDS als Biindnispartner die Politik der herrschenden Klasse nativen zu entwickeln und fiir die Sofortforderungen der DKP einzutreten, daB ist

zu verkaufen.? ja spatestens seit dem 3. BundeskongreB des MSB auch der Studentenbewegung
bekannt.®

»Taktische Bindnisse® Fir diese Aktionseinheit der Studentenbewegung und fiir das Blndnis aller fort-

Briicher/Ludwig/Zimmermann legen sich die Frage vor, wie sie den aktiven und schrittlichen Hochschulorganisationen und fiir das Biindnis mit der arbeitenden

passiven Anhang (!) des SLH gewinnen kénnen, und beantworten sie dann selber Bevdlkerung und ihren Organisationen benétigen wir keine taktischen Biindnisse

folgendermaBen: ,,Um dabei (Initiierung von praktischen Kampferfahrungen, mit reaktionaren Organisationen.
d. Vert.) die Einbeziehung méglichst vieler Kommilitonen zu erreichen,verzichten Der MSB hat ein Studentenaktionsprogramm vorgelegt, in dem die Grundlagen,
wir selbstverstandlich nicht auf das Mittel taktischer Biindnisse mit solchen politi- die Voraussetzungen und die Ziele fiir den gemeinsamen Kampf der Studenten an

schen Gruppen wie dem SLH, ber den wir ja erst viele Studenten mit unsern der Seite der arbeitenden Bevélkerung fiir die Verbesserung ihrer Lage formuliert

Aktionsvorschlagen erreichen.” ist. Dieses Programm richtet sich nicht nur an die politisch aktiven Studenten,

,Taktische Biindnisse“ also, um ,an die Studenten heranzukommen®. Auch, um sondern auch an diejenigen, die politisch weniger engagiert sind. Auf dem

sie fiir den gemeinsamen Kampf an der Seite der Arbeiterklasse fir den Sozialis- 2. BundeskongreB in Hamburg wurde dazu formuliert: ,,Wir Gibersehen nicht, daB

mus zu gewinnen? Dieses
, liber taktische Biindnisse an die Studenten ran!" es der herrschenden Klasse immer noch gelingt, Studenten den Blick fiir ihre

ist ein In-den-Wind-Schlagen der Erfahrungen der Arbeiter- und Studentenbe- wirklichen Interessen zu trilben, sie vom kollektiven Handeln abzuhalten. Auch an

wegung. solche Studenten richtet sich unser Programm. lhnen zu helfen, den bornierten

Fiir den marxistischen Studentenverband sollte doch gerade nicht die Frage die biirgerlichen Akademismus und arbeiterfeindliche Vorbehalte zu uberwinden, sie

entscheidende sein, wie sie Briicher/Ludwig/Zimmermann stellen, néamlich, in den demokratischen Kampf mit einzubeziehen, das ist eine wichtige Aufgabe
wie man sich durch konstruierte Biindnisse mit reaktiondren Gruppen an deren nicht nur fiir unseren Verband, sondern fiir die gesamte fortschrittliche Studenten-

,Anhingerschaft" heranlaviert, sondern fiir den MSB ist entscheidender Ausgangs- bewegung. Deshalb wenden wir uns mit unserem Programm bewuBt nicht nur an

punkt und Kriterium, auch fiir alle Biindnisse, das Interesse der Mehrheit der fortschrittliche Teile, sondern an die Masse der Studenten."”

Studenten, die Forderungen der Studenten im Kampf fiir demokratische und
_

soziale Rechte, im Kampf an der Seite der Arbeiterklasse. Inhaltliche Zujastindisse
oo

Sagladin schreibt dazu: ,,Die Einheit kommt dort zum Erfolg, wo die Kommunisten Geht Men JieBriicher/Ludwig/Zimmermann, denWeg zu den von dem SLH

Forderungen erheben, die die Arbeiter besonders bewegen und deren Lebens- bssiniluften Studenten Uber die reaktiondre Organisation SLH ber ,taktische

interessen entsprechen. Wenn die Kommunisten eine richtige Einschétzung der Bindnisse N 30] wird mansich sehr schnell der Tatsache gegentibersehen, daB

Situation geben, die Stimmung der Massen richtig beurteilen und die konkreten [heh 24 inhaltlichen Zugestandnissen gezwungen ist, die zu eines Aufgabe ~

Aufgaben fir den gemeinsamen Kampf richtig formulieren, ist kein Gegner der zumindest in einigenPunkten - unserer prinzipiellen Politik fiihrt. Das ist zwar

Einheit imstande, den Kampf der Arbeiter fir diese Forderungen zu behindern.
kein Automatismus, aber die Gefahr ist gegeben. ) i

"

Dann werden die von den Kommunisten gestellten Forderungen zur Forderung Das Taktieren des Taktierens willen geschieht meist fern jeglicherpolitischer
aller Arbeiter, dann miissen selbst die eingefleischten Antikommunisten ihre Einschatzung. Dann wird der SLH nicht mehr als politische Kraft mit einem Brag
Taktik andern. um nicht von den Massen isoliert zu werden." gramm, und zwar einem reaktionaren, angesehen, sondern als Mittel, um méglichst

viele Studenten zu erreichen.
2 Studentenaktionsprogramm, S. 90. 3 I

3 Zu erinnern ist auch hier an das Verhalten des SLH auf der 26. 0. VDS/MV; siehe dazu: 6 Der 3. Bundeskongre selber hat ja als wesentliches Ergebnis konkrete, versténdliche und

rote blatter 17, S. 12ff. auf das wesentliche konzentrierte Aktionsvorschlége formuliert.
4 FACIT 34, S. 116. 7 Unsere Politik, Dokumente des MSB Spartakus, Bonn, 1974, Hauptreferat 2. Bundeskon-

5 Sagladin, a. a. 0., S. 199. greB, S. 1941. .
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Der Fehler liegt bei Briicher/Ludwig/Zimmermann in dem prinzipienlosen Heran- rechten Gruppen iiber Biindnisangebote zu fortschrittlichen zu machen, sondern
gehen an taktische Biindnisse. die Mehrheit der Studenten fiir einen aktiven Kampf an der Seite der Arbeiterklasse
Vergessen worden ist, was Dimitroff 1935 auf dem VII. WeltkongreB sagte: ,,Die zu gewinnen.
Kommunistische Internationale stellt fiir diefi onsegnon keinerlei Bedingungen,
mit Ausnahme einer einzigen, elementaren, fiir alle Atbeiter annehmbaren Bedin- Bedeutung des BewuBtseinsstandes der Studenten!
gung, und zwar, dal die Aktionseinheit sich gegen denFaschismus, gegen die Briicher/Ludwig/Zimmermann wollen auf taktische Biindnisse mit dem SLH nichtOffensive des Kapitals, gegen die Kriegsgefahr, gegen den Klassenfeind richtet. verzichten, da dem MSB hierdurch ,erst viele Studenten mit unseren Aktionsvor-Das ist unsere Bedingung."® ‘

schlagen erreichen."™
Diese eine Bedingung, den Kampf zu richten gegen das Monopolkapital und seinen Ausgangspunkt fiir sie ist also, logisch weitergedacht, das BewuBtsein der Studen-
Staat, eben gegen den Klassenfeind,diese ‘eine Bedingung darf man auch takti- ten. Nun spielt natiirlich fiir einen marxistischen Studentenverband das BewuBt-
schen Biindnissen, auch kurzfristigen, nicht unterordnen. Der Schritt zum Oppor- sein der Studenten eine groBe Rolle bei der Festlegung der richtigen Taktik, dertunismus ist dann nicht mehr weit. Und wenn wir davon ausgehen, daB der SLH Einschatzung des Kréfteverhéltnisses usw. Doch sind, wie auch schon oben
auf der anderen Seite der Barrikade steht, daB er versucht, recht geschickt, den angeschnitten, Ausgangspunkt fiir den MSB die Interessen der Studenten, eben
Antikommunismus hochzupeitschen, dann kann es nur heiBen, den Aufforderungen die Interessen nach einer demokratischen Hochschule, nach einem materiel
des Studentenaktionsprogramms zu folgen: ,Setzt die Aktionseinheit gegen alle abgesicherten Studium usw. Wenn wir diese Interessen der Studenten vertreten,Widerstande durch, ... bekdmpft die soziale und politische Demagogie solcher erreichen wir sie, und nicht liber den SLH, der das BewuBtsein — nach Briicher/
Gruppen wie der DSU." Ludwig/Zimmermann — seiner Wahler anscheinend allein bestimmt. Weil die drei
Hierzu sei noch einmal abschlieBend Dimitroff zitiert, der zu inhaltlichen Zuge- also den Ausgangspunkt bei der Entwicklung unseres Verhéltnisses zu den vom
sténdnissen und taktischen Biindnissen mit rechten Gruppen folgendes sagte: SLH beeinfluBten Studenten im BewuBtsein dieser Studenten suchen, und nicht
wUnd in der Tat bedeutet die Einheitsfront der Arbeit gemeinsame Arbeit und in ihren objektiven Interessen, landen sie auf dem Holzweg, wo sie konstruieren
gemeinsamen Kampf der Werktatigen und ihrer politischen Parteien und ékono- miissen, wo dann auch die Grundinteressen der Arbeiterklasse und der Studenten
mischen Organisationen um bestimmte konkrete Forderungen und Ziele, die nur im allseitig zu fiihrenden Klassenkampf gegen die herrschende Klasse leicht
im Kampf gegen die Bourgeoisie, den Kapitalismus und ihre Parteien, nicht aber unter den Tisch fallen kdnnen. Doch der MSB sollte sich doch gerade dadurch
durch Zusammenarbeit mit ihnen in irgendwelcher Form verwirklicht werden von allen anderen Organisationen unterscheiden, daB er in der Lage ist, die
kénnen. gesamten Interessen der Studentenbewegung zu formulieren, um gleichzeitig der
Die Klassenzusammenarbeit, die bei uns die sogenannte gemeinsame Sache ist, treibende Faktor im Kampf fir diese Interessen zu sein. Oder, wie Marx und
selbst in ihrer besten Form, ist nichts anderes als eine Unterordnung der Interessen Engels es ausdriickten, daB sich die Partei von andern Teilen der Arbeiterklasse
und Bediirfnisse der werktatigen Massen unter die Klasseninteressen und -ziele davon unterscheidet, daB sie jeden Angehdrigen der Klasse vereint, die ,,in den |
und die Klassenpolitik derBourgeoisiefiirvoriibergehende geringe Zugestandnisse verschiedenen nationalen Kémpfen der Proletarier die gemeinsamen, von der
an gewisse Parteien, Gruppen und gar nur einzelne Personen." Nationalitat unabhéngigen Interessen des gesamten Proletariats hervorheben und

Briicher/Ludwig/Zimmermann scheinen in der von mir kritisierten Passage ihres
ENOSHnY bringen andsrSrsens dadufch Ja sia inldenverschisdsnsh Fuwict:

Artikels Gberhaupt Schwierigkeiten zu haben, die verschiedenen Hoghschul- lungsstufen, welche der Kampf zwischen Proletariat undBourgeoisiedurchlauft,
gruppen und ihre Politik richtig einzuschatzen.Sie schreiben z. B.: ,,Es ist falsch,

Sieis1ansqintsjesss ids) Gesamtbewegung pesirsien) Dis bommiision Sind giso
Bindnisangebote primér davon abhéngig ST achen obias“sich “hier Rn oino praktisch der entschiedenste, immer weiter treibende Teil derArbeiterparteien
rechte oder forschrittliche Gruppe handelt entscheidend ist vielmehr, ob damit glisrdianderlsisiiansnlthscrsusenivorldsyiireigen Mnise dss) Rroietarizisidia

Fi

or :

|

“2 on

hl Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proleta-rechte oder fortschrittliche Politik gemacht wird ...“"? Sie gehen hier allzu ober-
: wid

7 I ohh:
. . rischen Bewegung voraus.fldchlich Uber die einleuchtende Feststellung hinweg, daB in unserem Land rechte

. F .Gruppen auch in der Regel rechte Politik zu machen pflegen, auch die rechten DieGesamtinteressender Studentenbewegung, die Tagesinteressen der Studen-
Gruppen also durch die Politik, die sie machen, rechte Gruppen sind. Es kommt tenbewegung formulieren, Wegeautzeigen, wie sie durchzusetzensind und standig
ja gerade nicht darauf an, das schier unmégliche Unterfangen zu beginnen, die als Initiator und an vorderster Front fiir ihre Durchsetzung kdmpfen, das ist unsere

Aufgabe als marxistischer Studentenverband.
9 Dimitroff, G., Die Offensive des Faschismus. Die Starke des MSB hangt nicht davon ab, ob unsere Mitglieder und unsere
10Studentenaktionsprogramm, S. 90. Organisation geschickte ,,Blindnisse* herstellen mit rechten Gruppen, weil diese1A nhensiient oder Zusammenarbeit der Klassen, in: Ausgew. Werke, Bd. 2,
12 FACIT 34, S. 116f. ¥ VarnEngets, Kommunistisches Manifest, Berlin 1969, S. 36.
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das BewuBtsein einer groBen Anzahl von Studenten beeinflussen. Unsere Stérke Ein Beispiel dafiir, wie das erfolgreich geschehen kann, waren die Aktionen der

héngt davon ab, wie wir den Kontakt in der Aktion herstellen zu anderen fort- Mainzer Studentenschatt fiir eine demokratische Satzung der verfaBten Studenten-

schrittlichen Studentenorganisationen und zu den nichtorganisierten Studenten. schaft. Der SLH legte einen Satzungsentwurf vor, der auch mit den Stimmen des

Um der Masse zu dienen und ihre richtig erkanniep Interessen zum Ausdruck RCDS im Studentenparlamentverabschiedet wurde, zu demder SLH selber unter

zu bringen, muB der Vortrupp, die Organisation ihre ganze Tatigkeit in die anderem sagte, daB das Hauptanliegen diesesEntwurfes die Starkung der Fach-

Massen verlegen und dabei aus ihr ausnahmslos alle guten Krafte herausziehen, schaften sei. SLH:,,Die Fachschaften sollen schlagkraftiger werden."™
und auf Schritt und Tritt sorgféltig und objektiv priifen, ob die Verbindung zu den Im Kampf gegen diese vom SLH vorgelegte Satzung, in dem eine hohe Aktivitit

Massen gewahrt wird, ob sie lebendig ist. So und nur so erzieht und schult der der Studentenschaft erreicht wurde, gelang es dem Spartakus aufzuzeigen, daB

Vortrupp die Masse, indem er ihre Interessen zum Ausdruck bringt, sie lehrt, sich es dem SLH nicht darum ging, die verfaBte Studentenschaft zu starken, sondern
zu organisieren, und die ganze Tétigkeit ‘der Masse auf dem Weg bewuBter daB es sich um einen Versuch des SLH handelte, die Plane der Herrschenden zur

Klassenpolitik lenkt.“"* Zerschlagung der verfaBten Studentenschaft auf kaltem Wege durchzusetzen.
In diesen Worten Lenins kommt deutlich zum Ausdruck, wie taktische Biindnisse Das gelang einmal dadurch, daB wir anhand des Satzungstextes, der in Massen-

mit rechten Gruppen, wie inhaltliche Zugesténdnisse von prinzipiellen Aussagen auflage erschienen war, aufzeigen konnten, daB mit der Hereinnahme von 50 Pro-

einzuschatzen sind, und daB wir uns nicht in erster Linie von dem Bewubtseins- zent Gremienvertretern in die Fachschaften die Eigenstandigkeit der Fachschaften
stand der Massen leiten lassen. Diese drei von mir herausgearbeiteten Kritikpunkte aufgehoben wurde.
an dem einen Abschnitt von Briicher/Ludwig/Zimmermanns Artikel sind bestim- Damals sagte wir: ,Damit wird die Eigenstindigkeit und Unabhéngigkeit der
mend fir den gesamten Abschnitt:,Wietretenwir an den SLH heran?" Fachschaftsvertretung in einer Situation zerstrt, in der in der BRD die Hochschul-
Im folgenden will ich versuchen, anhand einiger Beispiele das Verhaltnisdes gesetze iberall verschérft und neue DisziplinierungsmaBnahmen in ihnen verankert
MSB zum SLH darzulegen. werden sollen — wie in Bayern —, in der wir die Fachschaftsvertretungen als

aktionsfahige einheitliche Organe dringend benétigen.""
Jiossenakiioneninilisrent In einer Reihe von Vollversammlungen und persénlichen Gesprachen konnte es

Zunachst scheint es mir notwendig zu sein, eine gewisse Differenzierung zwischen gelingen, anhand des konkreten Beispiels des Satzungsentwurfes deutlich zu

dem RCDS und dem SLH vorzunehmen, eine Differenzierung, die bisher bewuBt machen, welche Geschafte der SLH an der Uni betreibt.

ausgeklammert wurde, da es galt, den SLH als eine Gruppe zu kennzeichnen, die } > 5 | , i

versucht, die Interessen des Monopolkapitals an der Universitat durchzusetzen. aEfe il I
Doch miissen wir auch feststellen, da der SLH, ,da er kritisches Potential der

werden konnte, daB der SLH sich selbst die Aufgabe stellt, fir die Bildungspolitik
Studentenschaft integrieren will, an eine Reihe von Fragen flexibler herangehtals er lorem dr UnherSATE 30 Sorgen i craton Prolorelinanicoumies
der RCDS. Es ist auch nicht auszuschlieBen, daB eine Reihe seiner Anhénger oder

anderem: Fernziel ist die Abschaffun a She Stora i
sogar einzelne seiner Mitglieder in bestimmten Fragen partiell fortschrittliche Augenblick miissen wir noch bosanende Mglichkeiten der verfabten Shot
Positionen vertreten."™ So © | ppl

Doch darf diese Differenzierung nicht dariiber hinwegtéuschen, daB das Hauptziel Sober aan und eine Méglichkeit aufzeigen, wie bis zur Abschaffung

des SLH die Integration der sozialdemokratischen und liberalen Stromung der gearbeitet wird,

Studentenschaft an das Herrschaftssystem des Monopolkapitals ist, und daB der 2. Der zweite Aspekt, den wir beachten miissen: Bei Aktionen, in denen sich der

SLH versucht, diese Strémungen ,,auf Antikommunismus und Bejahung der Mono- SLH mit seinen scheinbar forschrittlichen Forderungen profilieren will, gilt es,

polherrschaft auszurichten.“” ihn herauszufordern, auf der Grundlage einer politischen Plattform, gemeinsam mit

1. Aus Obengesagten ergibt sich die erste Konsequenz fiir den MSB Spartakus den Studenten und ihren fortschrittlichen Organisationen,den Kampf fiir demokra-
in seinem Verhltnis zum SLH. Wenn wir davon ausgehen, daB der SLH letztlich tische Alternativen aufzunehmen. Wenn der msB so vorgeht und versucht, den

eine Politik im Interesse des kapitalistischen Systems betreibt, dann ist es unsere SLHan seinem Anspruch zu messen, so zeigt die Erfahrung, daB der SLH zwar

Aufgabe, diesen Charakter der Politik des SLH den Studenten zu vermitteln. Das bereit ist, dber eine politische Plattform zu verhandeln, daB er aber immer dann

wird uns nicht gelingen, wenn wir es immer wieder allein abstrakt in unseren abspringt, wenn diese Plattform konsequent von den Interessen der Studenten

Publikationen behaupten, sondern die Studenten miissen es selber erfahren. ausgeht.
15Lenin, W. I, Wie W. Sassulitsch das Liquidatorentum erledigt, Werke Bd. 19, Berlin, 1971, 2 iider|Pe bye31) vom7.1 isosderBeaCaaiecs

16 Politischer Bericht des Sekretariats des MSB Spartakus an die 2. Tagung des Bundes- Universitat. . .

7 SLgTR8: 86.8. V4, 8.5 rs ose Sher 1, Sivas. 2 emassamnar fang vom 775. bia sum10.15. 671 InHoeherOdemwaid sat:
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Dazu ein Beispiel: Im Mainzer Studentenparlamentswahlkampf im Sommer- Funktiondren, man solle doch mit Kédmpfen aufhGren und auf den parlamen-
semester 1974 hat die rechtsradikale Organisation RFS eine Klage eingereicht, mit tarischen Weg hoffen, man habe ja den einen oder anderen Bekannten im Landtag,
der dem AStA Mainz die Mitarbeit im vds aus politischen Griinden verboten werden und im Ubrigen seien die Studenten sowieso nicht kampfbereit. Ist die Bewegung
sollte. Wenig spater wollte die RFS eine Veranstaltung mit dem rechtsradikalen der Studenten so stark, daB sie sich mit solchen Bemerkungen isolieren wiirden,

Prof. Minch durchfiihren. Der MSB, der LHV, SHB, Er und 15 Fachschaften dann versuchen sie mit kritischen Bemerkungen gegen die in den Aktionen an der

verfaBten einen Aufruf, in dem die Studenten aufgefordert worden sind, eine solche Spitze stehenden fortschrittlichen Hochschulgruppen der Aktion insgesamt doch

Veranstaltung nicht zuzulassen und auf dieser Veranstaltung zu beraten, wie die zuzustimmen, allerdings rein verbal. Wie der SLH immer wieder versucht, den

zwei Wochen vorher eingereichte Klage des RFS gegen den AStA Mainz, zur rosa Lack seines Anspruchs vor Kratzern der Wirklichkeit zu schitzen, und daB

Sperrung der Mitgliedsbeitrdge an den vds, politisch bekédmpft werden kann. In der MSB diesen Anspruch nur {ber den breiten, gemeinsamen Kampf der Stu-
diesem Aufruf wurde auf der Grundlage der Klagen ‘gegen den vds eine Verbin- denten als Anspruch ohne Wirklichkeit entlarven kann, wird an folgendem Beispiel

dung zum RCDS gezogen, und die Studenten wurden in Anbetracht der bevor- sichtbar:

stehenden Wahlen aufgefordert: Keine Stimme fiir RFS und RCDS, die die Zer- Zu Beginn des SS 73 wurde die Situation bei den Sozialwissenschaftlern bestimmt

schlagung der verfaBten Studentenschaft anstreben.”*’ Und weiter hieB es: ,Ver- durch tberfillte Seminare, Listen fiir Seminare usw. Nachdem im WS 74/75 unzu-

hindern wir, daB diese Krafte (RFS und RCDS) Sitze in Fachschaften, StuPa und reichende KompromiBldsungen akzeptiert wurden, wurden im SS zwei Wochen

AStA bekommen."* lang alle Proseminare aktiv bestreikt. Der damalige SLH-RCDS-AStA hat zu diesen

Zu den Verhandlungen iber den Aufruf und weiterer Aktionen wurde auch der Aktionen nichts gemacht. So sagte der damalige SLH-Pressereferent ,auf einer
SLH offiziell vom AStA eingeladen. Der SLH war bereit, den Aufruf zu unterschrei- Uni-VV am 25. April 1973 sinngem&B: ,Der AStA wurde ber die materielle Misere

ben, wenn die oben zitierten Sétze gestrichen wiirden, da der SLH sichnicht darauf nicht informiert. Wir wuBten nichts vom Streik und konnten ihn so auch nicht

festlegen kénne, eine Koalition mit dem RCDS auszuschlieBen. Da wir nicht bereit unterstiitzen.' “% Neben dieser Inaktivitit des AStA ist aber gleichzeitig in den

waren. von der oben zitierten, politisch notwendigen Aussage abzugehen, hat der Publikationen des SLH zu lesen:
,,
Zum &duBeren NC kommt der innere NC, so daB

SLH die Verhandlungen verlassen. die Freiheit des Lernens sowie das wissenschaftliche Arbeiten der Studenten

Am néchsten Tag wurde neben dem Aufruf ein Flugblatt von MSB, SHB und LHV unméglich gemacht werden. Der SLH wendet sich entschieden gegen diese For-

verteilt mit der Uberschrift: ,,SLH nicht bereit, gemeinsam mit den Fachschaften mierungstendenzen und die Verschlechterung der Ausbildung."* Die Sektion

und fortschrittlichen Hochschulgruppen gegen die RFS-Klage, mit der dem AStA Sozialwissenschaften des MSB hat auf diesen Widerspruch zwischen Anspruch
die Mitarbeit im vds verboten werden soll, vorzugehen!"* In diesem Flugblatt und Wirklichkeit immer wieder hingewiesen.
wurde die Haltung des SLH in der Offentlichkeit bekanntgemacht. Wihrend der Aktionen haben die Studenten gesehen, daB der SLH groBe Worte

In den dann folgenden Aktionen (aus der RFS-Veranstaltung wurde ein RFS-Tribu- schwingt, aber nichts unternimmt, um die streikenden Studenten zu unterstiitzen.

nal gemacht, an dem (ber 600 Studenten teilnahmen) war vom SLH kein Flugblatt Wahrend der ganzen Zeit wurde nicht ein SLHIer bei den Sozialwissenschaftlern

und keine weitere Aktion zu sehen. gesehen. Der indirekt meBbare Erfolg der Arbeit des MSB war ein betrachtlicher

Dieses Beispiel zeigt auch, daB es notwendig ist, wenn man an den SLH herantritt, Stimmengewinn bei den folgenden StuPa-Wahlen, bei denen wir in dem sozial- |
den Charakter der Politik des SLH zu kennzeichnen und den Studenten politisch wissenschaftlichen Wahlkreis bedeutend erfolgreicher als der SLH abschnitten,

zu begriinden, wieso der SLH sich so oder so verhilt. wenn dieser Erfolg auch nicht allein durch diese Aktion und das richtige Auftreten

3. Ein weiterer Aspekt ist, den SLH an seinem Anspruch in der Wirklichkeit zu gegenilber dem SLH erreicht wurde.

messen. Und hier kommen wir wieder zu dem im ersten Teil des Artikels Aber dieses Beispiel zeigt, wenn wir eine aktive, initiativreiche Politik betreiben,

Gesagten zuriick, Anspruch und Wirklichkeit vor allem messen, dadurch, daB wir wenn wir von den Interessen der Studenten ausgehen, haben wir Erfolg und sind

die Interessen der Studenten vertreten, in der Initiierung von Massenaktionen an in der Lage, den Anspruch des SLH an der Wirklichkeit zu messen.

erster Stelle stehen. Stehen die Studenten inAktionen, bekémpfen sie einereak- 4. Zu einem letzten Aspekt, begonnen mit einem Beispiel: Am 15. Januar 1974

lonare aeee oT en IE Ahereive, wurde in Mainz das Vogel-Tribunal gegen die Bildungspolitik der Herrschenden |

Be A Tur loo: Tortora ons ot oy a gemeinsam von der Landesastenkonferenz, der Landesschiilervertretung Rhein- |
’ SL . |

i land-Pfalz und einer Reihe von Arbeiterjugendfunktioniren aus GroBbetrieben
Yungsn duschzuseizen-AilAniang von AkdionenbertinerimGegsaisil von Sak durchgefiihrt. Auf diesem Tribunal wurden zum erstenmal in Rheinland-Pfalz |
21 Aufruf von Fachschaften und fortschrittlichen Hochschulgruppen zu Aktionen gegen die gemeinsam von Arbeiterjugendlichen, Schiilern und Studenten Anklage gegen

|

rechtsradikale Studentenorganisation RFS, Mainz, 6. 5. 74.
22 Ebenda. 24 Dokumentation des MSB Spartakus Mainz, zur Arbeit des RCDS-Kess-PS-AStA, Som-

23 Gemeinsames Flugblatt von MSB, LHV und SHB an der Johannes-Gutenberg-Universitat mersemester 73.

Mainz, 6. 5. 74. 25 Punkt 14 (Zeitung des SLH Mainz), S. 5.
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die Bildungspolitik gehalten und gemeinsame Forderungen vor 1000 Teilnehmern Einschétzung fragwlirdig erscheint. Hier ein Beispiel aus dem Wahlkampf an der

aufgestellt. Inder AbschluBerklarung des Tribunals heiBt es: ,,Die konkreten For- Universitat Gottingen im Mai 1974:

Ren Er hueArisisr) sendioase, Senile unt Sunsari dis Gerade rechtzeitig zu Beginn dieses Studentenrats-Wahlkampfes wurde an der

Und weiter heiBt es:,Auf dem Weg zu einer stforen Veta oe Universitat Gottingen das ,Unabhéngige Hochschulforum® (= ,,UHF") aus der

Kampfes aller Jugendiichen orBI re a ne i Taufe gehoben. Diese Gruppierung war bis dahin noch nie an der Universitat

VT AERITIREd Gd Soran. iat dios Yo Tria ve aesae es Gottingen in Erscheinung getreten. Sie versuchte, mit dem Markenzeichen ,sozial-

politik ein wichtiger Meilenstein " Dicss Br ate or eh go Sl liberal" auf Stimmenfang zu gehen. Zufallig (?) zur gleichen Zeit erschien in der

Tribunals auf dem Weg des gemeinsamen Pe ge von hs i; os = Zeitung des RCDS Gottingen, im rational” Nr. 4/74, ein Artikel mit der Uber-

Siena 1D eiterjugend un schrift ,,Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten geht sozialliberale Wege".
¢ In der gleichen ,rational“-Ausgabe wurde festgestellt: ,,Zur Situation in Géttingen:

Und was sagt der SLH zum gemeinsamen Kampf von Arbeiterjugendlichen und Der RCDS stellt zwar klar die stirkste Fraktion im Studentenparlament,’ doch
Studenten? ,Entscheidungen werden (in unserer Gesellschaft, d. Verf.) ohne fehlt ein Koalitionspartner, um die linken Gruppen zu majorisieren.” (,rational*
Mitwirkung der Betroffenen getroffen. Diese Art von Herrschaftsausiibung kann Nr. 4/74, S. 6) Der MSB Spartakus stellte daraufhin auf dem Wahl-Teach-in vom

unserer Meinung nach durch Schaffung eines kritischen BewuBtseins und Akti- 13. 5. 74 an der Universitat Gottingen &ffentlich die Frage, ob das Zusammen-

vierung groBer Teile der BevSlkerung abgebaut werden. ... Nach Ansicht von treffen dieser RCDS-Ausfiihrungen und der Kandidatur einer solchen ,,soziallibe-
PS/SLH sind Demokratisierung . .. nur mit den Gewerkschaften zu erreichen.** ralen” Gruppe (,UHF") ein Zufall sei, oder ob die frechste Liige — né@mlich die

Das hieBe doch aber gemeinsamer Kampf von arbeitender Bevolkerung und ihren Liige von einer ,unabhéngigen" ,sozial-liberalen” Gruppe — fiir den RCDS das

Organisationen fir die Studenten. beste Mittel sei, um die Mehrheit im Studentenrat (SR) zu erringen. Der RCDS

Doch dort, wo das geschieht, wie eben bei dem rheinland-pfilzischen Vogel- verweigerte bezeichnenderweise jede Stellungnahme und versuchte statt dessen,

Tribunal, dort antwortet der SLH mit plumpem Antikommunismus: ,In bewahrter den MSB Spartakus als eine ,,durch dunkle Quellen finanzierte Organisation hin-

Spartakus-, sprich DKP-Manier, funktionierte die Gleichschaltung auch ,unabhén- 2ustellen. Auf dem gleichen Wahl-Teach-in muBte das ,UHF" — auf nachdriickliche

giger' Schiller und Studenten. ...in reibungsloser Folge sagten Studenten, Fragen des MSB Spartakus — zumindest zugeben, daB die UHF-Kandidatin Do-

Schiiler und Vertreter der Arbeiterjugend ihr Spriichlein auf."®®
,
...so wire es an

minke Mitglied der Jungen Union ist. (Andere Kandidaten des ,,UHF" sind den

der Zeit, ein ,Spartakus-Tribunal‘ zu veranstalten.*®® Géttinger Studenten als eifrige Verteiler der Zeitung ,,student" bekannt.)

Und damit hat der SLH selber deutlich gemacht: Wer das will, was der SLH mit Diese Enttarnung des ,,UHF* durch den MSB Spartakus fiihrte dazu, daB an der

einigen fortschrittlichen Forderungen sagt, der kann diese Forderungen nur durch- Universitat Gottingen ein etwaiger RCDS-UHF-ASA verhindert werden konnte (der

setzen, wenn er sie u. a. auch gegen den SLH durchsetzt. Machen wir das den RCDS erhielt 4,5 Prozent Stimmen weniger als bei den Studentenrats-Wahlen vom

Studenten klar. Januar 1974). Das RCDS-U-Boot ,,UHF" verschwand (ibrigens nach den Studen-

.

tenrats-Wahlen vom Mai 1974 urplétzlich in der Versenkung, aus der es kurz zuvor
26Siene Yoni es A in: Protokollband zum Vogel-Tribunal, Fotokopier- hervorgekommen war (lediglich am Semesterende kam es mit einem miiden Flug-
27 Evenda, Rune: blatt ganz kurz ‘mal an die Oberflache).

28 bpm 19, Jg. 2, Organ des Mainzer Uni-AStA, S. 3. Das offensive Auftreten des MSB Spartakus gegeniiber RCDS und ,,UHF* war also

30 Ebenda, S. 4. erfolgreich. GewiB kann wohl dieses Géttinger Beispiel nicht ,,blind* auf andere

Situationen an anderen Hochschulen libertragen werden. Es macht aber auch klar,
daB die Bochumer Erfahrungen mit dem SLH in dem Artikel zumindest nicht richtig

Jiirgen Stopel, Géttingen
verallgemeinert worden sind.

Thomas Briicher, Giinther Ludwig und Michael Zimmermann kommen in ihrem
3 Ee shan oma; ei jeniisssniiel hingsnSiudscieniizolRE0S S410ER

Artikel u. a. zu dem SchluB ,,auf das Mittel taktischer Biindnisse mit solchen politi-
schen Gruppen wie dem SLH..." kdnne nicht verzichtet werden. Denn:

,Eine
klare antimonopolistische Orientierung und den ideologischen Kampf gegen rechte
Demagogie vorausgesetzt, wird das Ergebnis gemeinsamen Handelns solche Stu-

Dieter Bongers, Bonn

denten weit eher als die aufwendigste Aufklarung liber den objektiven Charakter Der Artikel der Bochumer Genossen: Zur Auseinandersetzung mit der Politik des

des SLH von seinem EinfluB 16sen.” (Facit 34, S. 116) Nicht nur das Verhalten des SLH, enthilt trotz einiger wichtiger Anregungen in der Tendenz eine falsche

SLH auf der vds-MV im Frihjahr 1974, auch andere Vorgénge zeigen, daB diese Herangehensweise an den SLH.
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Steht am Anfang des Artikels noch sehr richtig ,.es besteht die Gefahr, daf rechte im Mai vorgelegte ,,AStA-Programm von RCDS, LA und SLH tragt in vielen Fra- |
Politik, wenn sie nur geschickt genug reformistisch verpackt wird, wieder attraktiv gen die demagogische Handschrift des SLH.

wird" (Facit 34, S. 104), soscheintmir, daB die Autoren dieses Artikels dieser 3. In der HRG-Bewegung in diesem SS wurde die wesentliche Funktion des SLH

Gefahr teilweise erlegen sind, vielleicht auch die Bochner Gruppe, wenn sie in schon sehr deutlich: Nachdem er verbal das HRG kritisiert hatte und auch

einem offenen Brief des MSB an AStA und SLH schreibSn: weitgehend die vds-Sofortforderung inhaltlich in seine Schriften aufnahm, ver-

,Ihr habt konsequenterweise die Forderung des vds unterstiitzt..., habt zum suchte er durch immer neue Erfindungen, Falschmeldungen und Entstellungen

Sternmarsch des vds aufgeufen und seid gleichzeitig den Spaltungs- und Abwie- die Politik des AStA zu diskreditieren und die Studenten von jeder pol. Aktion

gelungsversuchen des RCDS entschieden entgegengefreten! Wir meinen: Eine abzuhalten.
solche Vorgehensweise fordert das solidarische /Handeln der Studenten Vor dem zentralen Aktionstag des vds und der NRW-Demonstration in Diisseldorf

(ebd., S. 120).
)

tonte der SLH:

Mit der Erkenntnis, das es sich um eine im Kern reaktionére Organisation handel, LHRG sichert VerfaBte Studentenschaft”... ,vds-Forderungen unsinnig (SLH-
ist es auch unverstindlich, wenn vom SLH als von ,Liberalen™ geredet wird Flugblatt vom 30. 5. 74) eine wie immer durch gutunterrichtete Kreise gedeckte
(ebd., S. 119) und gar behauptet wird, wir kénnten nicht auf taktische Bilindnisse Aussage.

ol om es rE $/StRVISISEStuder ann unSeiSt
Ein anderes Flugblatt kulminiert in der Aussage: ,Die einzige Alternative zum

|ONSVOrsci ri yO. .
" " : .

!
. vorliegenden Entwurf der Bundesregierung ist das bayerische Hochschulgesetz

Dabei ist der KernderPolitik des SLH doch, unserenAktionsvorschlagendie auf Bundesebene. Deshalb: LEUTE! BLEIBT ZU HAUSE!
Spitze zu nehmen, die antimonopolistische StoBrichtung abzubiegen, so daB wir

(SLH Flugblattv. 28. 5. 74)
nicht Uber, sondern nur gegen diesen Verband seine Anhanger und Wahler fir den i

ER . . )

antimonopolistischen Kampf gewinnen kénnen! Die Strategie: Den Studenten vorgaukeln, man misse sich nun voll hinter H.

Auch zu dem Aufbau des Artikels der Bochumer Gen. ist zu sagen: Das Wissen-
Schmidt stellen, um noch schlimmeres zu verhiiten!

schaftsverstandnis des SLH zu untersuchen, um seine politische Einordnung zu 4. Besonders in der Sozlalpolitik, in der die Studenten auf Grund ihrer Lage von

betreiben, ist nicht adéquat, wir untersuchen politischeGruppierungen anhand den Hochschulgruppen eine Antwort auf ihre Fragen wollen, Gbernimmt der

ihrer politischen Aktivitaten und nicht anhand der ideologischen Drapierung, mit SLH am geschicktesten die Fidel der sozialen Demagogie. Beispiel dafiir die Kam-

der sie sich umgeben.
] !

pagne zur Verweigerung der erhdhten Sozialgebiihren in NRW, Ende des SS 1974.

Der Agnostizismus im liberalen Gewande ist nichts als die Dornenhecke, in der die Hierzu nun AuBerungen des SLH:

Studenten héngenbleiben sollen, um nicht zum Kern, zum Wesen der Politik des
} : )

SLH durchzustoBen! (Womit ich nicht sagen will, daB wir auch die ideologische — Anfang Juli, als die Vorschldge des AStA zur Verweigerung groBe Resonanz

Auseinandersetzung flihren.)
bei den Studenten finden, kiindigen RCDS, LA und SLH eine eigene Demon-

Um diese Aussagen zu belegen, will ich einige Erfahrungen mit dem SLH aus stration zur sozialen Lage an.

Bonn anfilhren, wobei zu sagen ist, daB es in Bonn einen vom SHB, MSB und LHV — Einige Tage spéter ein SLH-Flugblatt mit Titel Sind die denn alle bekloppt?

getragenen AStA gibt. Den AStA-tragenden Gruppen steht ein starker, abgestimmt ,.Gemeinsam sind wir stark... Parteipolitik schadet im Moment... Tatsdch-

auftretender Rechtsblock, bestehend aus RCDS und seinen beiden Ablegern LA liche Differenzen minimal". ,,Es geht um die Sache!”

(,Liberale Aktion) und SLH, gegeniiber. — Auf der SP-Sitzung stimmt der SLH und alle Rechten einem gemeinsamen

1. Wie die meisten Altfunktionére des SLH in Bonn kommt auch das SLH-BuVo- Antrag von MSB, SHB und LHV zu, indem die Urabstimmung iiber die Verwei-
Mitglied LOWENSTEIN aus offenen reaktionéren Kreisen an der Bonner Uni. gerung beschlossen wird, den Studenten empfohlen wird die Verweigerung

Lowenstein hat noch vor Griindung der SLH in Bonn zusammen mit v. Wendt, zu bejahen, und unter einem fortschrittlichen Aufruf zu einer AStA-Demonstra-

einem Funktionar der rechtsliberalen ,Liberalen Aktion", in einem Schreiben an tion aufgerufen wird.

die NRW-Innenminister die Verhangung eines Berufsverbots fir Hannes Heer — Am 5.7. ein SLH-Flugblatt: GESCHAFFT!
gefordert, (ein Sektierer, der zu dieser Zeit an einer Bonner Schule unterrichtete). Der Forderung des SLH nach einer gemeinsamen Plattform wurde entspro-

2. Die Biindnispolitik des SLH: Von Anfang an arbeitete er ausschiieBlich mit dem
chen" und weiter unten gleichzsitig ,VDS-SCHLAFER" und

,die vds-Forderung
RCDS und den anderen Rechten zusammen und iibernahm im Rahmen aufeinan-

nach Einschreibung zum alten Beitrag ist unrealistisch (11), da gegen ein gel-
ji 1

der abgestimmter Politik die soziale Flanke rechter Demagogie. So trat der SLH isndss Geseizgedehia:d
5 ]

in Bonn zuerst durch den Sozialreferenten des rechten FSV-Jura in Erscheinung.
— Weiter bemiihte sich der SLH, disiStudenisn zu desaktivieren: Am 11. 7. mit

Auch im Studentenpariament (SLH 2 von 60 Sitzen) iibernimmt er in den beson- einem Flugblatt ,,AStA spaltet Sozialkampf!™”... »Der AStA warmt nur seinen

ders kritischen Sozialfragen fast immer die Wortfiihrung des rechten Blocks. Das DKP-Kohl auf. . . Keine Einheit, keine Chancen ..." usw.
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— Auf der AStA-Demonstration mit ca. 600 Teilnehmern trat der Block von

Karlheinz Heinemann

RCDS, LA und SLH, die nicht mobilisiert hatten, mit 27 Teilnehmern in Er-
.

Zur Facit-Forum-Diskussion |

scheinung.
— Nach dem Ergebnis der Urabstimmung, die eine ‘dute Beteiligung von fast DieStellungnahmen, die wir hier zu dem Artikel von Thomas Briicher, Giinther

4500 Studenten und eine iberwiltigende Mehrheit fir die Verweigerung Ludwig, Michael Zimmermann: Zur Auseinandersetzung mit der Politik des Sozial- |

brachte, weigerten sich samtliche Rechten, den erhdhten Sozialbeitrag zu
liberalen Hochschulverbandes imfacit 34 abgedruckt haben, kommen in einigen |

verweigern und erklarten gemeinsam auf einem Flugblatt: ,Die Kampagne wichtigen Punkten zu anderen politischen SchluBfolgerungen als die Autoren. In

hat in der Studentenschaft nicht die nétige Resonanz gefunden! .... LA, RCDS diesen Stellungnahmen wird an den praktischen Erfahrungen, die die Studenten

und SLH halten es fiir unverantwortlich, in der heutigen Situation die Verweige- mit dem SLH sammeln konnten, ihr rechter, gegen die Interessen der Studenten

rung zu empfehlen, zumal der Betrag in keiner Relation zur méglichen Exma- gerichteter Charakter nachgewiesen. Die Vaterschaft des GroBkapitals, dieVer-
trikulation steht!”

wandtschaft zum RCDS wird an der Politik des SLH in den Organen der verfaBten

Studentenschaft, in seiner Stellungnahme zum Hochschulrahmengesetz, zu den

Fazit: Berufsverboten, zur Mitbestimmung in diesen Stellungnahmen deutlich. Sie be-

Das Wesen der Politik des SLH ist, von einem prinzipiellen Antikommunismus statigen die Aussagen des politischen Berichts des Sekretariats an die 2. Bundes-
ausgehend, alle antimonopolistischen Aktionen der Studenten zu verhindern, die vorstandstagung: ,,Der Charakter und die Politik des SLH sind jedoch grundsétz-

Linke bei jeder Gelegenheit zu diskreditieren und im prinzipiellen Biindnis mit lich nicht als Ausdruck einer sozialdemokratischen oder liberalen Strémung in

dem RCDS mittels sozialer Demagogie Studenten fiir die rechte Politik zu der Studentenschaft zu begreifen, sondern im Kern als Ausdruck der Politik der

gewinnen! Sieht man sich die Infratest-Untersuchung {ber das BewuBtsein der herrschenden Klasse, die an derartige Stromungen in der Studentenschaft an-

Studenten an, (siche Spiegel 28/74 S. 95 ff.) so wird die Funktion dieses Verban- kniipft und sie auf Antikommunismus und Bejahung der Monopolherrschaft aus-

des Kiar. Ihren politischen Vorstellungen am néchsten von den Parteien fanden: zurichten versucht. Deswegen koaliert der SLH auch grundsétzlich nur mit dem

SPD 45 Prozent, FDP 18 Prozent, CDU/CSU 14 Prozent, DKP 5 Prozent. Die RCDS und anderen rechten Gruppen, nicht jedoch mit fortschrittlichen Organi-

SchluBfolgerung aus dem geringen EinfluB der offenen Reaktion in Gestalt der sationen."
CDU/CSU zieht schon vor Jahren ein Rundbrief der Bonner LA an die ,alten Wenn der SLH sich selbst als den notwendigen Biindnispartner des RCDS be-

Herren" ihrer Verbindung: ,,Der RCDS hat seit Jahren in Bonn sein Wahlerpoten- greift, der die fiir diese rechte Koalition notwendigen Stimmen sozialdemokratisch
tial: die CDU-Wihler... Aber das reicht bekanntlich nicht zur Mehrheit. Es kam orientierter Studenten einfangen soll, so zeigt das die politische Funktion dieser

daher immer darauf an, daB eine zweite oder dritte Gruppe existierte™. Gruppe sehr viel deutlicher als der demagogische und pseudowissenschaftliche
Mit den nach Infratest 3 Prozent Studenten, die mit den wirtschaftlichen und ideologische Schieier, den sie selbst um diesen harten politischen Kern legen

politischen Verhaltnissen in der BRD zufriedenen Studenten ist kein Staat zu mdchten.
machen; die Reaktion hat sich mit dem SLH ein Trojanisches Pferd gebaut, das Gerade in der gegenwartigen Situation, in der die Schmidt-Regierung mit der
die 46 Prozent der Studenten beeinflussen soll, die ,.eine Veranderung der politi- Furcht vor Arbeitslosigkeit und Inflation die sozialen und dkonomischen Forde-

schen und wirtschaftlichen Verhaltnisse in der BRD fiir dringend notwendig rungen der Werktétigen zu stoppen versucht und die Gewerkschaften auf einen

halten. Diese kénnen nur mittels konsequenter Reform erreicht werden". Kurs der ,Zuriickhaltung" einschwdren méchten, wo sie den innenpolitischen

Unsere Einschatzung des SLH ist prézis in der 2. Bundesvorstandstagung formu- Druck gegen jene verschérfen mdchten, die erkannt haben, dag das Stillhalten

liert: ,,Der Charakter und die Politik des SLH sind jedoch grundsétzlich nicht nur den GroBkonzernen niltzt, versucht der SLH sich gegeniiber den Studenten

als Ausdruck einer sozialdemokratischen oder liberalen Strémung in der Studen- als Vertreter der Regierungslinie zu profilieren. Er want vor uniiberlegten Forde-

tenschaft zu begreifen, sondern im Kern als Ausdruck der Politik der herrschen- rungen, vor allem vor ,,Aktionismus", worunter er versteht, daB man seine eigenen

den Klasse, die an derartigen Strémungen in der Studentenschaft ankniipft, und Interessen auch selbst in die Hand nimmt. Unter der Losung, man soll das

sie auf Antikommunismus und Bejahung der Monopolherrschaft auszurichten ver- Erreichte nie gefihrden, man miisse sichern was man bekommen kénne, versucht |

sucht. er, auch sozialdemokratisch orientierte Studenten anzusprechen.
Diese Funktion des SLH — und da haben die Bochumer Genossen recht — wer- Einerseits fehlt dem SLH die Bereitschaft, die Studenten fiir den Interessenkampf

den wir den Studenten nicht klarmachen, in dem wir den SLH dauernd als rechts zu mobilisieren, andererseits erweist er sich auch als Feind der Aktionseinheit der

beschimpfen, sondern ,indem wir eine aktive, initiativreiche Politik entwickeln, Studenten, wenn er den Antikommunismus auch gegen eine Politik der gewerk- |

die die anderen zum Reagieren zwingt". (2. BuVorstandstagung). schaftlichen Orientierung in den Organen der verfaBten Studentenschaft zu

Dabei arbeiten wir heraus, was der SLH ist: ein rosa lackiertes U-Boot mit alter wenden sucht, wenn er als ,,verniinftiger* Vertreter der Berufsverbote auftritt, d. h.,

Mannschaft. sich den Schaum vom Munde abwischt, den man bei anderen Reaktionéren zu
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deutlich sieht, wenn es gegen die Marxisten geht. Demagogisch ist auch sein ihm Biindnisse fiir die studentischen Interessen einzugehen. Diese Aussage, d. h.

Eintreten fiir die verfaBte Studentenschaft, wenn der SLH deren Kastrierung, die unterschiedliche Interessengrundlage, muB natirlich in jedem Punkt konkret

némlich die Aberkennung des politischen Mandats ,,hinnimmt* und wenn er selbst fiir die Studenten tiberpriifoar nachgewiesen werden.

aus diesen Organen des Interessenkampfes politisch ygwirksame ,,pluralistische* Es ist doch gerade der SLH, der behauptet, der Spartakus wolle die Studenten

Spielwiesen machen maéchte, auf denen sich Jungpoliker einiiben kénnen. Mit nur mit Hilfe des Kampfes um ihre unmittelbaren Interessen, beispielsweise fiir

den fir ihre Interessen politisch aktiven sozialdemokratischen oder liberalen die Erhohung des BAFSG, fiir Ziele mobilisieren, die ihnen selbst fernlagen, etwa

Studenten hat der SLH nichts gemein. Diese sind im SHB oder im Liberalen den Kampf gegen die Monopole, wéhrend sie die tatséchlichen Interessen, nam-

Hochschulverband organisiert. Mit Recht wehrt sich auch der LHV dagegen, der lich hier und jetzt eine spiirbare Verbesserung der eigenen Situation zu erzielen,

mit den Juso-Hochschulgruppen, dem SHB und dem MSB Spartakus im vds nicht ernst nehmen wiirden. Im Kampf um die BAF0G-Erhéhung konnten sie mit

vertreten ist, daB der SLH sich des liberalertEtikettsbedient. In der politischen diesen Entstellungen keinen EinfluB gewinnen. Der vds und die Studentengruppen,
Praxis gehen diese beiden Organisationen meistens véllig verschiedene Wege. die die Politik der gewerkschaftlichen Orientierung unterstiitzen, haben nicht etwa

Nun zu einigen Punkten, die in der facit-Forum-Diskussion angeschnittenwurden. deshalbgisHassen get Studenten imSozialkampf erreicht, weil sie hier i rechte
Der Artikel der Bochumer Genossen ist ein guter Anfang, um die ideologische Gruppen biindnisfahige Forderungen unterbreitet héatten, sondern im Gegenteil,
Auseinandersetzung mit rechten Gruppen zu fiihren. Die Auseinandersetzung mit

weil sie die unmittelbaren Probleme und Interessen der Studenten aufgegriffen

dem Neopositivismus ist fir uns besonders wichtig, einmal, um uns mit der Politik
haben und — anders als der SLH — auch Wege gezeigt haben, wie man selbst

dieser rechten Gruppen auseinanderzusetzen, zum anderen, weil sie uns im
aktiv werden kann, um etwas zu erreichen. Wir haben einer grogen Zahl von

biirgerlichen Wissenschaftsbetrieb sténdig begegnet. Will man aber die ideologie- Studenten die Einsicht vermitteln konnen, da unmittelbare Erfolge im Kampf um

kritische Analyse richtig mit der Einschétzung der praktischen Politik verbinden, dieErhthung des BAF6G nur méglich sind, wenn man sie den wirtschaftlich und
so muB man die Ideologie des Neopositivismus, wie sie beim SLH auftritt, nicht

politisch Méchtigen abringt. Diese Erkenntnis, die ber 40000, zum groBen Teil
nur als falsche Erkenntnis entlarven, sondern man muB zugleich aufzeigen,

zum erstenmal, zu politischem Handeln bewog, ist Gruppen wie dem SLH ein

welchen Klasseninteressen sie entspricht, und welche politischen Funktionen sie
Dorn im Auge. Nachdem es ihm nicht gelang, die Politik der gewerkschaftlichen

von daher hat.
Orientierung zu diskreditieren und die Marxisten zu isolieren, versucht er, sich an

Wenn die Bochumer Genossen feststellen, daB es falsch sei, seine Biindnisange- urpW anzuhangen und sie noch in die Bahnen seiner Lobbvz
bote davon abhéingig zu machen, ob eine Gruppe rechts oder links sei, sondern Die richtige SchiuBfolgerung aus dieser Erfahrung ist, daB nicht taktische Biind-

gafies vielmehr darauf ankomme, ob damit eine rechte oder eine fortschrittliche nisse mit dem SLH Studenten fiir ihre eigenen Interessen mobilisieren, sondern

pais aHeA awatran nur das Aufgreifen der unmittelbaren Probleme der Jurigiver Nur, indem wir

’
i

CL .

’ ihnen den Zusammenhang von antimonopolistischer StoBrichtung und unmittel-

IS Cre Ero, io Renal ce cgonn anda dargen, anne wi 2

GroBkapital dient und nicht den studentischen Interessen. Dies ist in den vier hier Sihhung derRE ror ponragen. Ktischen Auseinand

abgedruckten Stellungnahmen ausfiihrlich und konkret belegt.
joj '9 er letzten Monate beweist, daB in den praklisc S14 useinan er

setzungen nicht die rechten Gruppen, nicht der SLH von vornherein als Repré-

ras) unsere PomeSSA livin und der politischen Bindnisse betrifft, so sentant der Massenstimmung angesehen werden kann und daB es ihm immer

wilrde es in der Tat mehr schaden als niitzen, wenn wir uns dabei sozusagen von dann, wenn es darum geht, unmittelbar im Massenkampf aktiv zu werden, durch-

organisationsegoistischen Uberlegungen leiten lieBen. Die Méglichkeiten des aus nicht gelingt, ing und Einflug unter den ch zu erwerben oder

Biindnisses und der Aktionseinheit werden durch die Gemeinsamkeit der Inter- zu vergréBern. Wir werden uns deshalb mit unseren Aktionsvorschlagen an die

essen bestimmt, die nicht schematisch ein fiir allemal festgelegt sind, die sich Massen der Studenten richten, also auch an diejenigen, um die sich der SLH

vielmehr in jeder einzelnen Frage und in der jeweiligen politischen Situation ganz bemiiht. Es gehért zum Wesen der Aktionseinheit, daB wir mit allen Studenten

akeSsmiseEs 5 geiess onKennzeichen unis rich- zusammenarbeiten wollen, die dazu auf der Grundlage einer gemeinsamen Platt-

igen Politik und das Kennzeichen jedes guten Genossen, wie der Genosse form bereit sind. Dabei streben wir besonders die Zusammenarbeit mit den

Czernavin aus Mainz schreibt, daB es gelingt, am BewuBtsein der Masse der Studentenorganisationen an, die Studenten auch anderer politischer und ideolo-

Studenten anzukniipfen, méglichst viele Studenten auch anderer politischer und gischer Uberzeugungen fiir den Kampf fiir ihre eigenen aon organisieren,
weltanschaulicher Grundiiberzeugungen fiir den gemeinsamen Interessenkampf zu und die wenigsten ansatzweise die Notwendigkeit bejahen, daB Studenten mit der

gewinnen. arbeitenden Bevélkerung gemeinsam kampfen missen.

Wenn wir erkannt haben, daB der SLH nicht Vertreter studentischer, sondern DaB der SLH nicht zu diesen Gruppen zahlt, kénnen wir den Studenten am besten

groBkapitalistischer Interessen ist, so wird es auch schwerlich méglich sein, mit dadurch erfahrbar machen, daB wir Worte und Taten dieser Gruppierung standig
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gegeniiberstellen, wie es im Referat an diie 2. Bundesvorstandstagung hei i

. .

eiBt.
Deshalb werden wir uns auch immer wieder nicht mit ,taktischen" Bandnis Rezensionen
angeboten an den SLH wenden, die zudem unserer Glaubwiirdigkeit mehr
schaden als niitzen, sondern werden dadurch, daB wir in allen Fragen die Initiati

Autorenkollektiv: Jahnke u.a., Geschichte Freilassung Liebknechts, der wegen seines

ergreifen, die die Studenten bewegen, den SLH d &2 g dis niiative der deutschen Arbeiterjugendbewegung  Auftretens bei einer Antikriegsdemonstra-
Zum studentischen |

y az¥ zwingen, seine Position (1904-1945), Weltkreisverlag, Dortmund, tion verhaftet wurde. Diese Antikriegsde-

ntischen nteressenkampf offen darzulegen. Die Entwicklung von Tages- 1973, 632 S. monstration fand am 1. Mai 1916 statt, als

forderungen, die auf konkrete, meBbare Ergebnisse zielen und zugleich zei

SIS iy ur een Sr

daB sie nur im Kampf gegen die Monopol ) ©

q zeigen, Rechtzeitig zum 50jahrigen Bestehen der ~gendkonferenz an Ostern 1916, auf der we-

esatat werden KE jegen die
Monopole und ihre politischen Vertreter durch- Arbeiterjugendbewegung in Deutschland, ist ~ sentliche Beschiusse fir die spétere kom-

g erden konnen, ist die richtige Antwort auf die Demagogie des SLH.
das vorliegende Buch erschienen. Mit ~munistische Jugendbewegung gefaBt wur-

a
.

2 Recht kann man der Einfihrung zustim- den. Die Februar — und vor allem die Okto-

nmerkung der Reaktion: i men, daB ,zum erstenmal eine zusammen- eringin Huzjandbois Drones ge
In Facit Nr. 35 verdffentlichten wi E

héingende Darstellung der Geschichte der fluB auf die deutsche rbeiterjugend. Der

. wir den 2. Aufsatz im Rahmen unseres Faci
iter] il

i

.

cit- Deutschen Arbeiterjugendbewegung von ih-  Matrosenaufstand 1917 war ebenso ein Er-

Forums: Ralph Peters, Studentenschaft und imperatives Mandat. Es liegen bereits ren Anfangen... bis zur Befreiung... vom  gebnis wie die Griindung der Freien So-

einige Stellungnahmen vor. Wir warten noch auf weitere Diskussionsbeitrage, die
ali) iA en i

wir dann zusammen in der nachsten Facit-Nummer 37 veréffentlichen wollen. Das Buch beschaftigt sich vornehmlich mit Ee dos vouGrimunGasoRaIoD
der politischen, am Sozialismus orientierten, an gie sowjetischen Genossen am 27. Okto-
revolutionaren ~~ Arbeiterjugendbewegung, her 1918 geschickt wurde, hatte folgenden
ohne jedoch auch andere Bereiche zu Ver-  nnat: Die deutsche Jugend, die in Berlin

ie die Arbeiter-, Sport- und Kultur-
or I

gessen, wie ) um Liebknecht versammelt ist, griiBt die

.

bewegung, gewerkschaftiich und sozialde-  rgsischen Genossen und erkldrt, daB sie

Beitrége zur sozialistischen Literatur PT Smee dagen Jf oom rereiion Bheiat 1

der - a
Von den Anfangen der Arbeiterjugendbewe- Infolge der immer hemmungsloseren Aus-

Weimarer Republik gung, die mit der Herausbildung des Im-  beutung und Unterdriickung im Gefolge des

pya/nis in euisensng und der Siig schon seit Jahre andauernden Kriegs wuchs

.
a

rschérften usbeutung  zusammenféllt, in Deutschland eine revolutionére Situati

Herausgeber: FACITe.V., 148 Seiten, 6,— DM handelt das 1. Kapitel. In zahlreichen Bei- heran. Am 3. November brach mit Hi Via
Shsien pir ermons,unter Nieizhon fe trosenaufstand die Novemberrevolution aus.

Arbei RB 3 .

ingungen die Arbeiterjugend damals lebte Von Kiel aus breiteten sich die Aufsténde

beitsgesprach mit Prof. Alfred Klein iadianoyists Union Jinan ga shir der Arbeiter und Soldaten rasch aus. Bei

.

i r heutigen Wirklichkeit in der den Kampfen standen die Genossen

Alfred Klein / ,,Unsere Front". Zur Entwicklung der sozialistischen skennt, kaon man fosisolon, Gab sich FS) ganz vom. Jsdooh gelang. eo on
Literaturbewegung in der Weimarer Republik

bis heute nicht sehr viel geéndert hat. Doch  konterrevolutiondren Kraften mit Hilfe der

publik. hon von Anfang an die die Auseinan- rechten Fithrer von SPD und USPD die

A
. |

ersetzung zwischen ,Linken" und Oppor- Revolution niederzumetzeln. Auch wurde

Friedrich Albrecht / Deutsche Schriftsteller in der Entscheidung. tunisten in der damaligen SPD gefihrt, der Mangel an einer selbsténdigen Klas.
Aus der Zeit der Weimarer i

welche Orientierung der Jugend zu geben  senpartei auf i i

epublik. partei auf drastische Weise offengelegt.

Sahel Rrscii 4
Sh Yih die phinkeri’ 2 Sins, sol Die Griindung der KPD zur Jahreswende

riedri recht
.

. ee
andige, d.h. von Bevormundung freie Ju- 1918/19 kann deshalb als wichtigstes Er-

pin
»Ein Mensch unserer Zeit". Der Weg Johannes gendorganisation und fiir eine antimilitari- gebnis der Novemberrevolution bozsichnet

. Bechers zum Schriftsteller der Arbeiterklasse. stische, proletarische und internationalisti- werden.
sche Erziehung der Arbeiterjugend eintra- 5 3 3

Alfred Klein/ Von unten auf”. Zur li }
t i ie O

" 2"
In der Nachkriegskrise ging es vor allem

J .
Zur lit i

en, wollten die Opportunisten sie mit (blr- 4 Sab

der revolutionaren Fa }

eraturgeschichtlichen Stellung gerlicher) ,Allgemeinbildung”, Kultur, und . die Erhaltungder in der Novemberrevo-
rbeiterschriftsteller. Freizeitgestaltung von der Politik fernhal- ution, trotz_ der Niederlage, erkampften

KI .

ten. Die Folge dieser ,wertfreien" Erzie-
Rechte zu erhalten. Kapp — Putsch, Ruhr-

aus Kéndler / Drama und Klassenkampf. Zur Entwicklung di hung war dann die Bedelstorung, mit der Covecnd vi EER TOG GARE BN

sozialistischen Dramatik in der Wei Ri i

RS oe PCH isle Arboiteriugenciche in den Krieg Schwersten Angriffe in- und ausléndischer

marer Republik. gegen den ,Erzfeind Frankreich und npsfislinien. osnsben gingies) vor ollie

RuBland zogen. um die Zuricl drangung des zurStaatsdok-
|

trin erhobenen Antikommunismus und die

Bestellungen an:
Der Krieg konnte jedoch die fortschrittlichen ~~ Auseinandersetzung mit Links- und Rechts-

Jugendlichen nicht davon abhalten, ihren  opportunisten den eigenen Reihen. Der

Weltkreis-Veri
nid Fo0sn ier und Imperialismus Il. KongreB der Kommunistischen Internatio-

reis-Verlags-Gm =

ortzusetzen. Gemeinsam mit der Spartakus- nale und die Beratungen der Kommunisti-

g bH, 46 Dortmund,Briiderweg 16 | Gruppe wurden, meist illegal, Aufklarung schen Jugendinternationale, sowie Lenins
|

und Aktionen gegen den Militarismus orga- Werk ,Der linke Radikalismus.. .* halfen der

nisiert. Es kam zu gewaltigen Aktionen. So  Arbeiterjugend bei der Kldrung ihrer Auf-
streikten in Berlin 55000 Arbeiter fir die gaben. Mit dem AusschiuB der Sektierer
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und der Umbenennung der FSJ in Kom- SPD und Gewerkschaften durch ihre lllu- und mehr den Marxismus angeeignet hat in der Partei. Daneben gilt sein Kampf dem
munistische Jugend Deutschlands (KJD) sionspolitik die Einheitsfront aller Arbeiter und andererseits die wissenschaftliche junkerlich-preuBischen Staat. Wéhrend des
(spater Kommunistischer Jugendverband gegen den Faschismus. Theorie im Kampf der Arbeiterklasse weiter-  Sozialistengesetzes ist es immer wieder
Deutschlands [KJDV]), wurde dieser ProzeB  geipst das Einheitsfrontangebot vom 30 entwickelt wurde. Diese Absicht wird er- Liebknecht, der als Abgeordneter im Parla-
abgeschlossen. Jedoch orientierte man sich januar 1933, der Machtergreifung Hitlers, géanzt durch die recht ausflihrliche Behand- ment die Reaktion entlarvt und die Anschau-
einseitig auf die allgemeinen politischen yyrde von der &PD abgelehnt. So Kkonnten lung theoretischer Arbeiten Liebknechts und ~~ ungen der Arbeiterbewegung darlegt. Nach
Aufgaben des Verbandes und vernachlds-

yon den Nazis ganz legal” Kommunisten anderer Fuhrer der Arbeiterbewegung. dem Fall des Sozialistengesetzes hat L.
sigte vor allem die sozialen und kulturellen nq Sozialdemokraten ins KZ gesteckt wer- | Liebknecht, keine zehn Jahre spiter als wesentlichen Anteil an der Ausarbeitung des
Interessen der Arbeiterjugend. Es gelang gen Marx und Engels geboren, stdBt nach einer Eriurter Programms, des Engels als’ im
aber, die Jugendbewegung bedeutend zu gg "gelang den Faschisten jedoch nicht, wirren Entwicklung in d rd d im Lon- 9anzen Buf dem Boden [uerineutigen Wis-
verbreitern. So waren 1923 etwa 70 000 Ju- : i

| MY \ dCTobt ens Jl senschatt” stehend bezeichnet hat.
DS oon, 12

auch nicht mit dem brutalsten Terror, wie doner Exil auf Marx und lebt zehn Jahre in
. .gendliche Mitglied im . wir ihn in diesen Tagen in Chile erleben, enger Freundschaft mit ihm. In dieser Zeit Daneben steht LiebknechtsWirken auf der

In den Jahren der Stabilisierung des Im- den Widerstand zu brechen. Aktionen bei entwickelt sich Liebknecht zum konsequen-  internationalen Ebene. Er ist auf vielen inter-

perialismus machten sich KPD und KJD der Olympiade 1936 und die Bereitstellung ten Revolutionér. 1862 kehrt er nach Deutsch- ~~ nationalen Kongressen als Vertreter der
vor allem mit den Lehren Lenins vertraut der XI. Internationalen Brigade fiir die spa- land zuriick und wird Organisator des deutschen Arbeiterpartei delegiert. Agita-
und verstdrkten die freundschaftlichen Be- nische Republik sind nur die Héhepunkte Kampfes gegen Lassalle. Liebknecht arbeitet  tionsreisen u. a. nach Frankreichund den
ziehungen zur Sowjetunion. Andererseits ge- des Widerstandes, mitgetragen von der Ar- zusammenmit Bebel an der Umwandiungder USA, Briefwechsel mit Arbeiterfiihrern in

lang es den imperialistischen Kréften, die  beiterjugend. Arbeiterbildungsvereine in eine politische allen Teilen der Welt und persénliche Be-
Jahre des Aufschwungs auszunutzen und Mit dem Beginn des 2. Weltkriegs, vor allem Arbeiterpartei. Die Grindung der ,Eisen- gegnungen, unter anderm auch mit Lenin im

groBe Teile der Bevdlkerung zu integrieren. Nach dem Angriff Hitlerdeutschlands auf acher" Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Jahre 1895, verhelfen ihm auch international
Vor allem eine internationalistische Beein- die Sowjetunion, wurden iberall in Deutsch- 1869 und die ,,Gothaer" Vereinigung mit den zu hohem Ansehen in der Arbeiterklasse
flussung des Kleinbirgertums war auf brei- land die Aktionen gegen den Faschismus Lassalleianern schlieBen diese Bemithungen (und Verfolgung durch die Polizei).
ter Front gelungen. So konnten die Nazis, Verstarkt. Vor allem wurden Soldaten, erfolgreich ab, und Liebknecht fihrt in der Am 7. August 1900 stirbt Liebknecht. An der
als die Weltwirtschaftskrise Ende 1929 be- Kriegsgefangene und Verschleppte, die In 1 folgenden Zeit vor allem den Kampf um die  Trauerfeier in Berlin nehmen 150000 Men-
gann, mit nationalistischer Demagogie unter ~ Ristungsbetrieben arbeiteten, aber auch Verbreitung der Lehre von Marx und Engels  schen teil. Werner Karrer
den von der Krise entwurzelten Menschen deutsche Arbeiter zur ,passiven Sabotage
FuB fassen. Die KPD legte 1930 ein Pro- aufgefordert. Viele junge Arbeiter kampften
gramm zur nationalen und sozialen Be- an der Seite der Roten Armee oder in Parti-
freiung vor, erkannte jedoch die Notwen- Sanengruppen gegen den Faschismus.

digkeit der Einheitsfront der Arbeiterklasse  Angesichts der bevorstehenden Niederlage W. S. Semjenow, Kapitalismus und Klassen. Die Autoren betonen dabei, daB die mar-noch nicht. Der KJVD unternahm Aktionen, des Faschismus erarbeitete die KPD ein Zur Sozialstruktur In der modernen kapitali-  xistische Klassenstrukturanalyse sich von
um alle Jugendlichen in den Kampf gegen Programm fiir die Schaffung eines neuen, stischen Gesellschaft. Pahl-Rugenstein-Ver- den biirgerlichen Theorien grundsétzlich,den Faschismus einzubeziehen. Zum ersten freienDeutschland, in dem unter anderem lag, K&In 1973, 379 Seiten, 19,80 DM. Zitiert n&mlich in der Methode, unterscheidet: SieMale entstanden in jener Zeit revolutiondre  Richtlinien der antifaschistisch-demokrati- als (a). Margarete Tjaden-Steinhauer und ist nicht einfach Theorie der Sozialstruktur,Studentenorganisationen an den Universi- schen Jugendarbeit formuliert waren. Nach Karl Hermann Tjaden, Klassenverhiltnisse sondern sie vermittelt die Bewegung der auf
taten. 1932 orientierte dann die KPD auf der Befreiung vom Faschismus kampftedie im Spétkapitalismus, Beitrag zur Analyse der  Privateigentum an Produktionsmitteln beru-die SchaffungeinerAntifaschistischen Ak- am 7. Marz 1946 gegriindete Freie Deutsche Sozialstruktur unter besonderer Beriicksich- henden und dadurch gespaltenen Gesell
tion, die breiten EinfluB gewann, jedoch Jugend (FDJ) um die Verwirklichung dieser tigung der BRD. Enke-Verlag, Stuttgart 1973,  schaftsformationen und deren Entwickiungs-verhinderten vor allem rechte Fiihrer in  Richtlinien. Werner Karrer 282 Seiten, 39,— DM. Zitiert als (b). Klassen-  richtung" (c, S. 21), das heiBt, sie stellt die

und Sozialstruktur der BRD 1950-1970. Einheit von Gesellschaftsgeschichte und

TitertalDiskussion, Seziaifiarisiisensfares Untersuchung der Klassenstruktur her.
lyse. Herausgegeben vom Institut fir Mar- 4 ie bi i

xistische Studien und Forschungen (IMSF) Wetrsny nin dis SiratichoniSozioioss
Wadim Tschubinsky, Wilhelm Liebknecht —  gestellt. Dabei geht der Autor stellenweise Frankfurt am Main. Teil I: Klassenstruktur  oopeinbar eigenstandiger Individuen verste-Eine Biographie, Dietz Verlag, Berlin, 1973, iiber den unmittelbar durch Liebknechts und Klassentheorie, Theoretische Grund- pon" und diese Individuen nach letztendlich385 S., 8,50 DM Wirken beeinfluBten Bereich hinaus, und lagen und Diskussion. Verlag Marxistische jj iiriich gesetzten Kriterien (z. B. Einkom-

stellt alle wichtigen Entwicklungen und Blditter, Frankfurt am Main 1973, 208 Seiten, on" Beruf, Prestige, Selbsteinschatzung
Die vorliegende Biographie ist eine Uber- Strémungen dar. So ist die Biographie 14,50 DM. Zitiert als (c). o. &) verschiedenen Schichten zuordnen
setzung des 1968 in der Sowjetunion er- gleichzeitig eine gute und brauchbare Ge- analysieren die marxistischen Wissenschaft-
Schienenen Buches ,Wilhelm Liebknecht —  schichte der Arbeiterbewegung in der Zeit Der Versuch, ausgehend von den histori- ler die soziale Stellung der menschlichen
Soldat der Revolution*. von 1850 bis 1900. schen und politékonomischen Untersuchun-  Individuen im engen Zusammenhang mit der
Sie zeichnet sich durch eine wissenschaft- Eine weitere Stérke ist die ausfiihrliche Aus- gen von Marx, Engels und Lenin eine um- Analyse der Gesellschaft, in der diese Indi-
liche Untersuchung umfangreichen histori- einandersetzung mit den Schwéchen und fassende Analyse der Sozialstukiur des viduen real existieren. Sie begreifen die Indi-
schen Materials aus. Die 20seitige Biblio- Fehlern Liebknechts, die heute so gern von staatsmonopolistischen Kapitalismus, kon-  viduen als Personifikationen grundlegender
graphie am Ende des Buches, die ca. 350 rechten wie linken Opportunisten dazu be- kretisiert vor allem am Beispiel der BRD, &konomischer Verhéltnisse, welche erste Ge-
Quellennachweise sowie zahlreiche Fotos nutzt werden, Liebknecht als ihren Mann vorzunehmen, bestimmt alle drei vorliegen-  sellschaft ausmachen, oder, mit den Worten
lassen dies schon rein duBerlich erkennen.  darzustellen. Dabei bezieht sich der Autor giegidiberien Dstimsinio isthe anspruthiinyS wonlienioysicsniThosen i 3) fousibach,
Beim Lesen des Buches wird dieser Eindruck oft auch auf Fragen und Probleme, die im pliziert die Abgrenzung von und Auseinan- als Ensemble der gesellschaftlichen Ver-

|
bestérkt. In flissiger Sprache wird neben Ablauf der spateren Geschichte oder sogar dersetzung mit den verschiedenen Varianten ~~ haltnisse”. ,,Die Individuen sind demnach
dem Wirken Wilhelm Liebknechts die Ent- in der Gegenwart vor der Arbeiterbewegung schichtungstheoretischer Ansétze, wie sie in den Klassen nicht vorausgesetzt, sondern

wicklung der internationalen Arbeiterbewe- standen oder stehen. So wird gezeigt, wie der birgerlichen Soziologie der letzten sind umgekehrt ihrer materiellen und ideel-

gung und insbesondere der deutschen dar-  einerseits die Arbeiterbewegung sich mehr Jahrzehnte entwickelt worden sind. len Indentitat nach erst durch die kiassen-
|
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der neueren Entwicklung des Kapitalismus 19. Jahrhunderts und ordnen die Angestell-
5 i is i i folge i pas

g
méBige Existenzweise gesetzt, die freilich beit einer anderen aneignen kann in zumindest teilweise aufgehoben werden; so ten klassenméBig den Grundfunktionen des
durch die Aktivitdit der Menschen verwirk- der Verschiedenheit ihres Platzes in einem wird z. B. die physische Arbeit des Prole- Kapitalismus zu; dabei heben sie im Unter-
licht oder veréndert wird" o soDas Se en: geseleharicne tariers im Zuge der wissenschaftlich-tech- schied zu Semjonow die Einheit der Lohn-

aftswissen- 3 , S. - " : y hs, S87bed n Sa8 oe Eisai Von den hiersgenannten Merkmalen unter- pischea) Bevoliton 2Unshrsad Bursh Ele- Sissyals Sniseasidend gegeniiber inneren
Mitalioder einer Gesellschaft  scheldet Sono ine Reihe welterer Kri- lente der geistigen Arbeit vervolistandigt,  Differenzierungen hervor. SchiiBlich analy-

anstelle der Mitglieder el
terion, die er als ,,abgeleitete Kiassenmerk- die geistige Arbeit verliert ihren frilher privi- sieren die Autoren die Entwicklung der

deren Produktionsverhaitnisse zu ihrem Aus terien, dieBf£8 +3000 Cningungen, legierten Charakter und wird zu einer Tétig-  Staatstétigkeit in Deutschland und deren

Pa a = EA A Kutarelios Niveau, Weltanschauung). Diese | keit massenhaften Charakters; ebenso die wachsende Aufgabe bei der Regulation der

enerGoscliscnett ermbglicht also die sindebenfalls wichtig fir die Untersuchung oh oeishaeshoer gesellschaftlichen Reproduktion.

Entwicklung eines adéquaten Modells gesell- der Sozialstruktur, sind aber weitgehend Eine Kleine Spitze von EP or ond Der Hauptteil der Arbeit enthélt dann den

schaftlicher Klassen und Schichten. eine Folge ger von Lenin benannten pri- Angestellten nahert sich der Bourgeoisie an Versuch, die Geschichte der BRD &kono-
D tische Soziologe W. S. Semjenow

méren Klassenmerkmale. | oder wird zu deren Bestandteil, die groBe frisch lay cralisisis) i)uo Eibeeis
oy Ssowjesche 98 ‘die beraite

1060 In der Anwendung des Klassenbegrifts auf Masse nahert sich immer mehr dem Prole- hung vielfaltigen empirischen Materials die

entwickelt iy selon Ariel, die is] ei die hochentwickelten kapitalistischen Lan- | tariat. Dennoch rechnet Semjenow diese Ausprégung der Grundfunktionen yonLohn-
im russischen Original erschienen ist, a der des 20. Jahrhunderts kommt Semjenow | Mehrheit der Intellektuellen und der Ange- arbeit und Kapital in Form der Sozialstruktur
solohes Modell der Sozialstruktur der kapl-

JT 0 soils "dag der Antagonismus von stellten nicht zur Arbeiterklasse, er wertet [eStzuhalten. Die empirische Untersuchung
talistischen Gesellschaft zunachst fir die hr

3 be- ani i Ialitati von Produktivitatskennziffern; Arbeitsvolu-
. italisti 3 i Lohnarbeit und Kapital nach wie vor der be sie vielmehr abschlieBend als ,,qualitativ ver-

plo "

hochentwickelten kapitalistischen Lander in
stimmende Widerspruch der Produktions- schiedene Teile im einheitiichen System Mina; Bruttoinlandsprodukten; Bruttoanlage-

der Mitte des 19. Jahrhunderts. Er unter- In 3 Dieser Anta- der Lohnarbeit" S. 345 vermdgen; Kapitalintensitat; Kapitaleffektivi-
" A :

1.
verhdltnisse dieser Lander ist. Dieser Anta: ler Lohnarbeit". (a, S. ) rn

i

sucht dann die Verinderungen in der Sozial
Cnismus. bringt in der Sozialstruktur die N N i

tat; Wachstumsraten des Bruttosozialpro-
struktur, wie sie im Verlaufe eines Jahr- 9

of a a oaakenen Kapi Die Arbeit der in Marburg lehrenden Sozial-  dukts; Vermdgensverteilung; Verteilung der

hunderts durch die Herausbildung des ua or hervor: Bourgeoisie und Proletariat. wissenschaftler M. Tjaden-Steinhauer und  Arbeiter und Angestellten nach Leistungs-
staatsmonopolistischen Kapitalismus und in

©TSS BEA(8 REE Cn diesen bei K. H. Tjaden unterscheidet sich von der gruppen, Beschaftigungsarten, Qualifikations-
den letzten Jahrzehnten durch die wissen

den \eiontigsten Klassen als weitere Elemen- Semjenows zunéchst dadurch, daB sie den niveau; Einkommensverteilung;Staatsausga-
schaftlich-technische Revolution hervorge- te der Kapitalistischen Sozialstruktur zwei Schwerpunkt ihrer Untersuchung auf die ben u. a. m. fiihrt zu differenzierten Aus-

rufen wurden. Semjenow stitzt sich dabel auf \&, G07 8PUS IS SEMEL UCdedisie einer- Analyse der westdeutschen Gesellschaft legt. sagen uber die gesamtdkonomische Ent-

Daten aus mehreren kapitalistischen Lan-
co. "uio Intelligenz und die Angestellten an-

Bestimmendes Moment der Untersuchung ist wicklung der BRD. Die zentrale Fragestel-
dern (vor allem USA, England, Frankreich, gochooie” 7um Kleinbirgertum rechnet er

der Versuch, aus der Beobachtung der [ung der Tjadens bleibt dabei, wie die dem

Japan, Deutschland/BRD) und bemiiht sich yo go of" Handwerker und Handler, die Bewegungvon Mehrwertproduktion, Kapital-  entwickelten _Kapitalismus ~innewohnende

um Aussagen zur Sozialstruktur, die még- anz oder (berwiegend von Ihrer eigenen akkumulation und Profitrate in der BRD die  Tendenz zur Uberakkumulation und Entwer-

lichst fiir alle diese Lénder zutreffen sollen. er leben. Die Schicht der Intelligenz und Entwicklung der Sozialstruktur zu deuten tung durch gegenldufige Prozesse (z. B.

Auch wenn er sich dabei vorschneller Ver- Angestellten wird nach Semjenow aus jenen und zu erkldren. Dieses Verfahren, das me-  Staatstétigkeit) abgeschwécht bzw. aufgehal-
allgemeinerungen enthélt, fihrt dieser An- )ohnarpeitern gebildet, die zwar wie die Pro- ooisehlen dn ensoheiiisareyemiien, ten wird.

:

satz doch zu einigen Ungenaulgkeiten und otarier zum Verkauf ihrer Arbeitskraft an
Fuld fe d

einige In einer SchiuBbemerkung fassen die Auto-

Plattheiten (so heiBt es z. B. auf Seite 8: gio apitalisten gezwungen sind, sich aber Doug nalysendesstaatsmonopolistischen ren jhre Untersuchungen in einem auch

Die Bourgeoisie trug ungefahr bis zur Pa-
on projetariat durch einige Besonderhei- Nani lous alkie8s, Paul Boccara und guantifizierenden Modell der Sozialstruktur

riser Kommune progressive Zilge" — eine yon" ynterscheiden. Semjenow betont, daB
4 =gh nip, na ries Sia Sohes Ab- der BRD am Anfang der siebziger Jahre zu-

solch undifferenzierte Aussade ist notwendig  jjoq0 lohnabhéngigen Mittelschichten so- straktionsniveau und verlangt vom Leser sammen. Sie rechnen zur Arbeiterklasse die
entweder falsch oder nichtssagend!), die iisonomisch kein einheitliches Ganzes einige Vorkenntnisse in der politischen Oko-  Arbeiter und die groBe Masse der Ange-
allerdings nicht bestimmend fiir das gesamte le die Ubrigen Klassen darstellen.

nomie — ein Umstand, der der Verbreitung  steliten und Beamten, welche zusammen

Buch sind.
aga 2

ol J
des Buches von vorherein Grenzen setzt. rund 22 Millionen und damit rund 83 Prozent

2
i

a ur ie Lohnar =

: " "

ati

Einleitend Kl4rt Semjenow einige Begriffe, a a ars. produzieren, Die Autoren gehen wie Semjenow davon aus, od iRa 2 Rissse
liom den der Klasse, aber auch Begriffe ter, die u daB der Antagoni \ohnets 4 der Kapitalisten zahlen die Tjadens ,die

Wie Sai ar > Kollektiv und andere. das heift die Industrie- und Landarbeiter. Kapit: s pis on ous von Lohnarbeit und
gooniimer und Manager der kapitalistischen

Be immune: dos Kiassenbegfifts be. Die Intellektuellen und die Angesteliten da- ( fol Nuss Bynes Unternehmen und Unternehmensverbindun-

Tt oh Semjenow in erster Linie auf Lenin, gegen unterscheiden sich davon nach Sem- an enthalt. Sie untersuch
el!

h gen mitsamt dem oberen Leitungspersonal
VI 20h Som) ive" jenow vor allem durch den unproduktiven ' uchen, wie Sich des politischen, sozialen und kulturellen
der in seinem Aufsatz , Die groBe Initiative der impliziert, dad neuere Entwicklungstendenzen des Kapita- a

eine auch heute brauchbare Zusammenfas- Charslter wer Ait. Jer os lismus, die von bargerlichen Soziologen oft Bosra 23 ame Prosikiers
sung von Kriterien fiir Klassenzugehérigkeit SI

o & dem Lohnfonds des Pro- zur angeblichen Widerlegung der marxisti- o i
Ye oR a

vornahm: ,.Als Klassen bezeichnet man gro- talisten oder aus
do X

-
schen Klassentheorie herangezogen werden, or Erwerbstdtigen ausmachen. Ble rest:

he jats erhalten. Ein weiteres Unterschei
3 Sf >

£ "lichen Erwerbstatigen, vor allem Selbstan-
Be Menschengruppen, die sich voneinander letari

:
i

in der konkreten Auspragung dieser Grund- "

.

i dungskriterium von Proletariat und lohnab
4 3 dige der Landwirtschaft, des Handesl und

ain —- Sen Rangiger Witilschicht Ist nachSonjeno ree Seuis Be be des Handwerks, dazu einige freberufliche
"

-

je Tatsache, daB leiztere erwiegel 0 Selbstandige z. B. in Heilberufen, rechts-
schaftlichen Produktion, nach ihrem (grés- die BCNe, i Rolle der kapitalverwertenden Manager und :

he, also geistige Arbeit leisten.
> : naer

9 und steuerberatenden Berufen, werden von
tenteils in Gesetzen fixierten und formulier- nichtphysische, i f arbeiten dabei heraus, wie sich durch Kon- Ber

,

»
i drittes Kriterium fithrt Semjenow an, i

z den Autoren als ,.sozialskonomische Son-
ten) Verhéltnis zu den Produktionsmitteln, Undals Tell der Intellektuellen zentration und Zentralisation des Kapitals +803 o

i er gesellschaftlichen daB ein bedeutender Teil der Intelle
i ) i io bi i : i dergruppen und -schichten zusammenge-

a ee forglih nach und der Angestallten ,Sozial mit Lofungs- I onae et ie Qleicnzeid fant, die rund 15 Prozent der Erwerbs-

der Art der Erlangung und der GroBe des (Organisations-)Arbeit beschaftigt sind, wal
eng verflochten ist. Weiterhin unt h tatigen ausmachen.

vt Reichtum, iiber rend das gesamte Proletariat sozial an aus- ng
Vv

ist. Weiterhin untersuchen -
. ]

Antells am geselischattichan Beleitun,
fiihrende Arbeiten gefesselt ist.” (a, S. 106). sie die Ursachen fiir das gewaltige Wachs- Die Arbeit des IMSF enthélt den ersten Teil

SEa on on Er konzediert, daB diese Unterschiede in tum der Angestellten seit dem Ende des einer auf drei Bande angelegten Studie, in
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der die Klassen und Schichten der BRD der Arbeiterklasse” (c, S. 142). Jung geht senschaftler verschiedener Lénder seit et- Grundlage gemeinsamer ideologischer und
theoretisch und empirisch untersucht wer- also davon aus, daB entscheidendes Krite- lichen Jahren beschéftigt (vgl. z.B. den politischer Positionen, im_Bemihen um ge-
den. Der wesentliche Teil des hier zu be- rium der Zugehorigkeit zur Arbeiterklasse Meinungsaustausch dariiber von zahlreichen meinsame strategische Ziele méglich ist,
sprechenden ersten Bandes ist ein Beitrag die reelle Subsumtion unter das Kapital, die kommunistischen Theoretikernbereits in den theoretischeDifferenzen zu diskutieren, ohne
von Heinz Jung ,Zu den klassentheoreti- volle Entfaltung des Warencharakters der Jahren 1960 und 1961 in der Zeitschrift die Einheit der politischer Bewegung in Fra-
schen Grundlagen einer sozialstatistischen  Arbeitskraft§ht. Das impliziert, daB nicht alle »Probleme des Friedens und des Sozialis- ge zu stellen.
Analyse der Klassen- und Sozialstruktur der ~ Angestellten und Beamten zur Arbeiterklasse mus"), ohne daB eine Ubereinstimmung der Uwe Naumann
BRD". Auf die diesen Aufsatz ergénzenden gezéhlt werden, so daB die Arbeiterklasse Standpunkte erreicht worden ist, verweist

~~

Beitrédge von Christof Kievenheim (,Entwick- und Lohnabhéngige nicht identisch sind. einerseits darauf, daB trotz gewaltiger Fort- Hinweis: Inzwischen ist der umfangreiche
lung der geistigen Arbeit und der Intelli- Fazit: ,Die Arbeiterklasse in der BRD um-

schritte in der Erforschung sozialer Klassen und informative zweite Band der Klassen-

genz") und von M. Tjaden-Steinhauer und faBt jene Erwerbstitigen und ihre Angehé- und Schichten, wie sie die vorliegenden und Sozialstrukturstudie erschienen. Er wird
K. H. Tjaden (,Methodologische Probleme  rigen, die keine Produktionsmittel besitzen Blcher bedeuten, noch manches zu tun in einem der néichsten Hefte gesondert vor-

der Klassenanalyse“) soll hier nicht explizit und deren 'ausschlieBlich oder vorwiegende bleibt, sie zeigt andererseits, wie es auf der  gestellt.
eingegangen werden. Einkommensquelle der Verkauf ihrer Arbeits-

-

z . . — kraft gegen Lohn oder Gehalt ist, derenJung nimmt wie Semjenow und die Tjadens A gr

den Klassenbegriff von Marx, Engels und Yisargios en Void sits ode; ek Geschichte der politischen Okonomie des des Sozialismus. Diese Entwicklung laBt
Lenin zur Grundlage seiner Untersuchung. . t apHals Shs 1 =nbi en Sozialismus“, Verlag Die Wirtschaft, Berlin sich &uBerst gut an den Lehrprogrammen
Er stellt in der Anwendung dieses Begriffs prone ngesinne re ye a 0 . Aix 1973 der Hochschulen und Universititen nachvoll-
oe Gor Analy Gos Sasismoncpristechen Are, Queledos rotsser Kaptain sore as Toh ax Lorton Theor dor

KapitaiismusderBRD als Grundschemader p,git gekennzeichnet ist und die hinsichi- Fragen wie: Besteht das Wertgesetz im So- Sou eiwirtschaft’ eingefiinrt wurde, wie es
e Dreiteilung in Arbeiter- 4 5 mi 93 f 3

1936 zur Umgestaltung des Lehrgebiets in
sali : lich der Funktions- und Qualifikationsgliede- zialismus noch weiter? Gibt es noch Mehr- i iti x iklasse, Kapitalistenklasse und Mittelschich- sisi) i A hi Worin besteht der Ch

den Unterricht der politischen Okonomie
ten heraus. Jung klart sehr detailliert, durch rung der Arbeit (im jeweiligen Bereich) un- wertproduktion? Worin i er

0
arak- am

welche Merkmale sich die einzeinen Klassen
tere und mittlere Funktionen, also vorwie- ter des sozialistischen Eigentums? sind po Entstehungs- und Entwicklungsgeschich-

und Schichten voneinander unterscheiden 96nd ausfiihrende Funktionen ausiben und heute aufgrund der grindlichen For- "yo. politischen Okonomie des Sozialis-
und wie sie wiederum in sich selbst

deren sozialer Ubergang in die Gegenklasse, schungsarbeiten, vor allem auf seiten der 8 im Zi h: it den hartgeglie- or > ing :
mus muB im Zusammenhang mit den harten

0 die Bourgeoisie (als relevanter ProzeB) nicht sowjetischen Ukonomen, relativ klar und :

idert sind. E 3 mnie) Or © 2 ? Klassenauseinandersetzungen nach der Ok:
stattfindet undnicht méglich ist” (c, S. 1521.). | deutlich zu beantworten. Dies war jedoch operavolution gesehen werden. So wirdHerrschende Klasse der westdeutschen Ge- nicht immer so: Die politische Okonomie ders di 2 den Aufbau der Sowjet.sellschaft ist die Bourgeoisie, die im Uber- Als Mittelschichten schlieBlich faBt Jung des Soziglismus, die sich mit den Proble. Dosonders, HS Some

gang zum staatsmonopolistischen Kapitalis- vier Schichten auf: Die Intelligenz, die lohn- men der GesetzmaBigkeiten im sozialisti- mor, SCadiohe Rolle birgenticherund sur
mus wichtigen inneren Verinderungen un- abhangigen Mittelschichten sowie agra- schen Wirtschaftssystem befaBt, wurde erst ig ices rims sup: Ses pho b A .
terliegt. So bildet sich die Monopolbour- rische und nichtagrarische selbsténdige Mit- | Mitte der dreiBiger Jahre anerkannt. Das

ora =Ss! oe fossclijie att seh
geoisie heraus, die zur ,herrschenden so- telschichten. Die  Intellektuellen, deren ge- |

Buch Geschichte der politischen Okonomie Se tua ges his yisisispiotel sicl

zialen Schicht” (c, S. 123) der BRD wird. meinsames Merkmal nach Jung vor allem des Sozialismus" zeigt die Entstehungs- und ne on en nas a YnesSie ist Ausdruck und NutznieBer eines In- die hohere Bildung und damit der héhere Entwicklungsgeschichte von der GroBen So- rider . his] 3 Sy 5 Sag? is)
teressengegensatzes innerhalb der Kapita- Preis ihrer Arbeitskraft ist, sind in sich so- zialistischen Oktoberrevolution bis zum ge- hrepiien pn n Sif Zs) Pe oie
listenklasse, der vor allem darauf beruht, zial uneinheitlich, wobei sich der gréBte genwartigen Stand. Mit diesem Buch wird hi Tt pi Os eaedaB infolge der verscharften Konzentration Teil infolge einer zunehmenden Entwertung zum erstenmal der Versuch unternommen, Sep di un

a Shun owje reglonngund Zentralisation des Kapitals ein kleiner der Intelligenzqualifikation der Arbeiter- die Geschichte der politischen Okonomie - in en a arr To, TheTeil der Bourgeoisie dauerhaft Extraprofite  klasse anndhert. Zu den lohnabhéngigen als , der historische ProzeB ihrer Herausbil- Stoll i td i h horas earbeitetrealisieren kann, und zwar auch auf Kosten Mittelschichten rechnet Jung diejenigen dung und Entwicklung, dargestellt in einer oo elfanvses ou he pu Saasder iibrigen, nichtmonopolistischen Bour- Lohnabhéngigen, welche aufgrund ihrer ob- sehr komplizierten und widerspriichlichen gin ame| ee
geoisie. Zur Spitze der Bourgeoisie zahlt jektiven Stellung gesellschaftliche Aufsichts-, Bewegungsform des 6konomischen Denkens, zen Sass y iojosn ios miortdie CuaJung neben den Vertretern der Finanzoli- Leitungs- oder Repressionsfunktionen aus- in welchem sich der gesetzméBige ProzeB Fisoens 0, yr kh agarchie auch die politischen Spitzenfunk- ben. der Herausbildung und Entwicklung der so- Tortickuutinren. dabdergegenwrtige Stand
ions als) Stes praia, Verbanden und Vergleicht man resiimierend die Modelle zialistischen Produktionsweise widerspie- jo politischen Okonomie des Sozialismus

9 - der Sozialstruktur der BRD, wie sie von gelt" aufzuzeichnen. zwar das Gesamtsystem der dkonomischen
Zum gesellschaftlichen Gegenpol der Bour- Semjenow, den Tjadens und Jung ent- Im Mittelpunkt stehen die Jahre von 1917 Gesetze des Sozialismus in seinem Grund-
geoisie, der Arbeiterklasse, rechnet Jung  wickelt werden, so ergeben sich Differenzen bis Mitte 1930, d. h. vom Beginn der Ausein-  inhalt und wesentlichen Beziehungen erfaBt,
neben den Industriearbeitern, die er als (ber die Einschatzung der sozialen Lage der andersetzung: gibt es eine solche Wissen- daB jedoch unterschiediiche Auffassungen
Kern der Arbeiterklasse bezeichnet, auch Intelligenz, vor allem aber in Bezug auf die schaft unter sozialistischen Bedingungen bis vorliegen und noch viele Fragen offen sind.
wesentliche Teile der Angestellten und Be-  Struktur und den Umfang der Arbeiterklasse: zur Anerkennung der politischen Okonomie Heidi Haug
amten. Diese leisten ebenfalls unbezahlte Gehdren zur Arbeiterklasse auch groBe
Mehrarbeit; sie werden unter der Herrschaft Teile der Angestellten, Beamten und der —_ mm ———
des Imperialismus zunehmend ,in ausfiih- Intelligenz, insofern sie ebenfalls zur Quelle

, .

rende Arbeit — ohne Kommando und Be- des Profits fiir den Kapitalisten werden und Ludwig Elm: Der neue” Konservatismus. Nach seinen umfangreichen Studien zum

fugnisse — gedréngt. Die Reproduktionsbe- der Warencharakter ihrer Arbeitskraft voll Zur Ideologie und Politik einer reaktiondren deutschen Vorkriegsliberalismus und zum

dingungen ihrer Arbeitskraft nahern sich entfaltet ist, sind Arbeiterklasse und Lohn- Strémung In der BRD. Verlag Marxisti- Verhdltnis von Neofaschismus und Hoch-

derjenigen der Arbeiter in der materiellen abhéngige véllig identisch, oder werden An- sche Blatter, Frankfurt/M. 1974. 122 S., schulentwicklung in der BRD' hat L. Elm
Produktion an. Damit entwickeln sie sich gestellte und Beamte als eigenstindige 4,80 DM. ( = Zur Kritik der biirgerlichen Professor an der Fr.-Schiller-Universitat
— selbst wenn spezifische Unterschiede im  (Mittel-) Schichten aufgefaBt? Die Tatsache, Ideologie. Herausgegeben von Manfred Jena, nun eineknappe Studie uber die sich
Arbeitstyp usw. fortbestehen — zu Gruppen daB die Diskussion liber diese Frage Wis- Buhr, Band 49) in der BRD entwickelten bzw. neu formie-

116 17



REZENSIONEN REZENSIONEN

renden konservativen Krifte vorgelegt. Es  konservativen Selbstversténdnis, dem zufolge tismus, auch in der BRD, aufgrund seiner den neuen Konservatismus in der BRD trotzist zu wiinschen, daB diese Studie eine .konservativ* nur als beharrend, als das besonderen Merkmale und dem elitaren einer durchgehenden Kardinalschwéche,breite Aufnahme und Diskussion findet; denn ~~ Gegebene wahrend und sichernd erscheint, Zug seiner Ideologie und trotz der massiven némlich des Fehlens einer Offenlegungderbisher stand schon die einfache Zurkennt- objektiv reaktionar. Er ist extrem volks- und Unterstiitzung durch das groBe Kapital  Verbreitung der untersuchten Verdifentli-
nisnahme der Arbeiten Elms, beispielsweise ~~ fortschrittsfeindlich. Gleichzeitig aber ist er schwer, Massen zu organisieren. Seine be-  chungen einschl. ihrerFinanzierungsquellen,was die akademische Zunft der westdeut- ,begeits Moment und Vorwegnahme der ge- sondere politische und soziale Funktion als bedeutsam. Das liegt einmal daran, wie derschen Historiker betrifft, in einem umge- horgiian ideell-politischen Perspektiviosig- stindige Stromung Im Lager des westdeut-  Verfasser immer aus der Fille der Erschei-
kehrten Verhdltnis zur Bedeutung der Stu-  keit der biirgerlichen Ideologie und des schen Rechtsextremismus ist immer die Be- nungsformen inderBegriffsbildung das We-dien: entweder man verschweigt — oder, Verfalls ihrer Massenbasis."® Er ist bloBe giinstigung imperialistischer Innen- undAu- sen einerhistorisch-politischenKonkretheitwas nicht mehr ging, man diffamierte.? Reaktion auf die Herausforderung der biir- Benpolitik sowie, allgemein, die Verschér-  ermittelnkann. Das liegt zum anderen, ge-Die Studie Elms iiber den Konservatismus gerlichen Welt durch Marxismus, Sozialis- fung antidemokratischer Politik. Das 1aBt rade an dieser Studie, daran, daB wesent-in der BRD heute greift zentrale politisch- mus und Arbeiterbewegung unter den all- sich an der Entwicklung der Regierungs- liche Anregungen fiir die Diskussion und
ideologische Sachverhalte auf. Denn es ist gemeinen Bedingungen der zunehmenden politik in der BRD in den letzten Jahren in grundlegende Einschétzung gewisser neuer
offensichtlich, daB der neubelebte Konser- Starke der Kréfte des Friedens, der Demo- allen Bereichen nachzeichnen. SchiieBlich ~ Zige der gesamten Rechtsentwicklung in
vatismus (oder: Konservativismus) in der kratie und des Sozialismus imWeltmaBstab. begiinstigt der Konservatismus immer den der BRD hier verdffentlicht sind.
BRD in den letzten Jahren politisch-ideolo- Der Konservatismus als whistorisch-klassen- Faschismus, Neofaschismus und Neonazis-  pamit kann meines Erachtens auch diesegisch und publizistisch an Einflug gewon- maBige Kategorie” weist auch in seiner mus und nimmt so seine besondere Funk- Kleine Studie, entsprechend dem unverzicht-
nen hat. Das widerspiegelt sich z.B. darin, Scheinbar neuen Gestalt, die jedoch oft tion in der Formierung des antidemokrati- paren Zusammenhang zwischen marxisti-daB nicht nur in Bonn ein heftiger Kampf nur eine Wiederbelebung des “deutschen schen Rechtsblockin unserem Lande wahr.  gcher Politik und Wissenschaft, zur Zuriick-
um die politische Mitte" entbrannt ist, rechtsextremistischen Konservatismus der Es bestehen Berilhrungspunkte zwischen  dringung der Rechtsentwicklung in unseremsondern daB bei der CSU und CDU, den Weimarer Republik ist (etwa Maller van den dem Konservatismus und der derzeitigen |and beitragen und die Kampfpositionen al-
Hauptparteien des groBen Kapitals in der Brucks: ,Das Dritte Reich”, zuerst 1923) sozialdemokratischen resp. sozialliberalen jor demokratischen Kréfte im Land starkenBRD, das Etikett ,konservativ" immer star-  darstellt, immer alle Merkmale einer rechts-

|
Regierungspolitik. Einmal, indem diese nach pete,

ker zur Kennzeichnung des politisch-ideo-  extremistischen Ideologie und Weltanschau- wie vor Revanchismus und Konservatismus Richard Albrecht
logischen Standortes verwandt wird. ung auf: Er ist konterrevolutionar, vertritt als Formen desRechtsextremismusoffiziell

| 3 | Positionen des Militarismus, des militanten ideologisch und materiell-finanziell fordert. 4 |. Elm: Zwischen Fortschritt und Reak-Elms materialreiche empirische und theo- Nationalismus und Chauvinismus, ist duBerst Zum anderen darf nicht vergessen werden, tion. Geschichte der Parteien der libe-retische Studie legt den Schwerpunkt auf ng" offen  antikommunistisch tnd antide- daB der derzeitige BundeskanzlerH.Schmidt ralen Bourgeoisie in Deutschland 1893die .Begriffsbestimmung des ,Konservatis-  mojratisch, Er bezieht Seine Rechtfertigung seinen eigenen Einlassungen gems in Vie- bis 1918. Berlin 1968; ders. Hochschulemust und seine Funktionsbestimmung im  giors ays offenen Geschichtsfalschungen, lem als — wie Elm es in einer friheren und Neofaschismus. Zeitgeschichtlicheheutigen  antidemokratischen Rechtsblock gia der .»DolchstoBlegende'. Ertritt, als po- Studie ausdriickte — ,Prototyp eines so- Studien zur Hochschulpolitik in der BRD.der BRD. Damit kann gerade diese Studie |iische Konsequenz, stets fiir den starken, zialdemokratischen Verfechters rechtsextre- Berlin 1972.nicht nur aufkldrerisch wirken, sondern  autoritaren imperialistischen Staat ein. mistischer ~ gesellschaftspolitischer ~Auffas-auch die wissenschaftliche Diskussion um
3 sungen und Leitbilder" einzustufen ist 2 Beispielsweise in einem Aufsatz des Bre-Wesen und Funktion des Konservatismus, Daher gehdrt der Konservatismus in der (Hochschule und Neofaschismus, zit. S. 265). mer Professors Karl Holl in der Rezen-die kirzlich wieder begonnen wurde, be- Imperialistischen Periode seinem geschicht- Insofern driickt sich gerade in der Kanzler- sionszeitschrift ,Neue Politische Litera-leben und klaren helfen.? lichen, sozialen, politischen, ideologischen schaft Schmidts selbst die Verschiebung tur" (NPL), 2/1974, S. 239.Als Untersuchungsmaterial dienen dem Ver- und moralischen Wesen nach klassenmasig des offiziellen politischen Spektrums nachfasser hauptséchlich publizistische Einlas- dem politischen Rechtsextremismus an; er rechts aus. 3. Slehe die Diskussion in der Westberlinersungen von profilierten Konservativen wie Ist eine notwendige Erscheinungsform des Nach meiner Auffassung sind die — hier Zeitschrift

,,Das Argument”, 15. Jg., 1973,Mohler, Kaltenbrunner, Gehlen, Forsthoff ~~ imperialistischen Rechtsextremismus.
nur knapp skizzierten — Thesen Elms ber Heft 82, S. 823 ff.u. a. sowie die seit Ende der 60er Jahre Die Angrenzung des Konservatismus vomneu entstandenen elnschldgigen Periodika  Faschismus als am meisten chauvinistischer,wie Deutschland-Magazin®, ,konservativ terroristischer, antidemokratischer und ex.heute” und schiieBlich die ,seriése” Sprin-  tremster antihumanistischer politischer una | ———————————

ger-Presse wie ,,Die Welt" u. a. sozialer Bewegung und Herrschaftsform desElms Miasisishung ist vor allem methodizeh GroBkapitals ist relativ. Beide sind elemen- |durch eine klare marxistische Begriffsbe- tare Formen des imperialistischen Rechts-
stimmung des heutigen Konservatismus so-  extremismus. Aber der Konservatismus welst | UnsereAutoren
wie durch strenge Pansicnie uedGoer gegeniiber dem Faschismus nicht unbe-
tivitdt, die auf der Grundlage der humani-  dingt den Terrorismus als politische Kampf- | . d. Rolf-Dieter Casjens: Oldenburg, Jahrganstischen, konsequent antiimperialistischen form auf und ermangelt der besonderen so- Beran ietisr: hisrre geb Su So J— Padagogik

3 aks
und antifaschistischen Position des yeas, Zialen, oft sogar pseudorevolutiondren De- 9 to

sers moglich wird, gekennzeichnet. ,Der magogie des Faschismus. Ferner ist der
. tzel: Diplom-Psychologin, Marburg,neue’ Konservatismus™ ist neben der Infor-  Konservatismus eine gesetzméBige Erschei- Wolfgang Althoff: Hamburg,geb. 1951, stud. icy Rss Dipjoms 5% og. ig,

mationsfiille vor allem wegen der theoreti- nung biirgerlich-imperialistischer Politik und Soziologie/Pédagogik, 5. Semester. beratungsstelle.schen Bestimmung des Wesens des Kon- Ideologie. Faschistische Organisationen und
" IS .servatismus lesenswert. Herrschaftsformen dagegen sind nicht un- Holger Brandes: Munster, stud. Padagogik/ 01s prot: stud. Psychologie, geb. 1947,Elm betrachtet den Konservatismus als ge- Vermeidbar” (63 f.). Psychologie, 6. Semester. Mitglied des Sekretariats des Bundesvor-

setzméBigen politisch-ideologischen Aus- Obwoh! Faschismus und Konservatismus stands.
druck des Klasseninteresses des Monopol- hinsichtlich ihrer gemeinsamen imperialisti- Wolfgang Bartels: Dortmund, geb. 1949, Re-

Ad Harb ob. 1946kapitals. Dieser Konservatismus ist, im Ge- schen Klassenfunktion ,wesensverwand" dakteur des Jugendmagazins ,elan”, Auf- Wollgang Joncas : io ug, geb. 3

gensatz zu den Schulbuchlesarten und dem sind, tut sich der extremistische Konserva- satz in Facit 27. stud. Biologie, Diplom-Biologe.
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