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S R O R X l K I'IIAU IFLOSOFrCKK F A K I T T Y R R X R N S K E UXIVKRSITY 1906, G 10 

B O H U M J L K U C E R A 

D T E L O S U N G D E R A R B E I T E R R E G 1 E R U N G -
D E R V O R G Ä N G E R I N D E R V O L K S D E M O K R A r r I E 

U N D D E R E R S T E V E R S U C H I H R E R 
V E R W I R K L I C H U N G I N S A C H S E N I M J A H R E 1 9 2 3 

D i e neuen ü b e r g a n g s f o r n i c n v o m Kap i t a l i smus z u m Sozial ismus und ihre E r 
mi t t l ung nahmen nach dem 2. Weltkrieg- sehr an Bedeu tung zu . In den V o r d e r 
g rund des Interesses r ü c k t e n sie nach der E r r i c h t u n g der Volksdemokra t i e i n 
M i t t e l - u n d Osteuropa. Ihre Bedeu tung geht H a n d i n H a n d m i t der sich entfal
tenden nat ionalen Befre iungsbewegung u n d dem Zer fa l l des K o l o n i a l i s m u s . Das 
ist auch der G r u n d , w a r u m sich die internat ionale Arbe i te rbewegung m i t d e m 
P r o b l e m i n den letzten J a h r e n wiederhol t auseinandergesetzt hat, nament l i ch i n 
den bekannten Dokumen ten , die an l ä s s l i ch der M o s k a u e r Bera tungen i n den 
J . 1957 u n d 1960 beschlossen w u r d e n . 1 

Wesenszug der vo lksdemokra t i schen M a c h t , insbesondere ihrer ersten E t a p p c , 
ist die r e v o l u t i o n ä r - d e m o k r a t i s c h e D ik t a tu r der Arbe i te r u n d B a u e r n , wie sie 
v o n L e n i n i n seiner Arbe i t „ Z w e i T a k t i k e n der Sozia ldemokrat ie i n der b ü r g e r 
l ich-demokrat ischen R e v o l u t i o n " formul ier t wurde . I m Ver l au f des H i n ü b e r 
wachsens dieser R e v o l u t i o n i n eine sozialistische ä n d e r t sich auch diese M a c h t 
fo rm i n eine Dik ta tu r des Proletariats . V . I. L e n i n , der i m J . 1920 die neu 
entstandene Lage beurteil t , k o m m t z u dem Schluss, dass auf die He rausb i l dung 
kommunis t i scher Par te ien neuen T y p u s , die die V o r h u t der Arbei terklasse 
i n sich konzentr ier t haben, es no twendig sei, die brei ten Massen für den R e v o 
lu t ionskampf zu gewinnen u n d entsprechend den konkreten Bed ingungen i n 
den einzelnen L ä n d e r n , die F o r m des Ubergags oder der A n n ä h e r u n g an die 
proletarische R e v o l u t i o n zu f inden. 2 

Diese Idee Len ins tritt i n der Arbe i te rbewegung der 20er Jah re z u m V o r 
schein u n d wurde von der K o m i n t e r n i n die T a k t i k der e inhei t l ichen prole tar i 
schen F r o n t u n d die L o s u n g der Arbei ter , s p ä t e r der Arbeite] '- u n d B a u e r n -
Reg ie rung wei terbearbei le l . 

Das Dezemberp lenu in der erweiterten E x e k u t i v e der K o m i n t e r n (in der F o l g e : 
E K I ) g ing v o n der taktischen L o s u n g des III . Kongresses der K o m i n t e r n „ z u 
den M a s s e n " aus u n d arbeitete i m Dezember 1921 die „ T h e s e n ü b e r die E inhe i t s 
front" aus. Ihr Z i e l war die B i l d u n g einer Kampfgemeinschaf t al ler W e r k t ä t i g e n 
ohne Unterschied der pol i t i schen A n g e h ö r i g k e i t . Gegenstand des Kampfes ist 
danr. n icht mehr die D ik ta tu r des Proletariats , auf die die Massen noch nicht 
vorberei tet s ind, sondern die a l l t äg l i chen Forderungen . I m Ver laufe des K a m p 
fes u m die Durchse tzung a l l t äg l i che r Forde rungen bot sich den Massen die 
M ö g l i c h k e i t , poli t ische Er fahrungen zu sammeln und sich davon z u ü b e r z e u g e n , 
dass die meisten B e d ü r f n i s s e der Arbei terklasse auf keine andere Ar t und Weise 
befriedigt werden k ö n n e n als durch die Ü b e r n a h m e der Mach t . 

5 s b o r n i k F F - G 10 
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IV ach a n f ä n g l i c h e n M i s s v e r s t ä n d n i s s e n i n einigen kommunis l i s chen Par te ien 
setzte sich die Jdee der Einhei tsf ront durch und bereits im Sommer 1923 ( Jun i 
si tzung der erweiterten E K I ) wurde sie ganz logisch mi t der Losung „ A r b e i t e r 
regierung" e r g ä n z t . D ie L o s u n g der Arbc i l e r r eg ie rung wurde durch den I V . K o n -
gress der K o m i n t e r n i m Dezember 1922 genau formul ier t . 

E s handelt sieh u m eine v o n K o m m u n i s t e n und Vertretern reformistischer 
Parteien eventuel l v o n B a u e r n , die die Interessen der W e r k t ä t i g e n ver te idigen, 
gebildete Regie rung . Grundlegende Aufgabe der Arbei ter regierung war die B e 
waffnung des Proletar iats . En twaf fnung und A u f l ö s u n g b ü r g e r l i c h e r kon t ra -
r e v o l u l i o n ä r e r Organisat ionen. E i n f ü h r u n g der Produkt ionskont ro l l e du rch die 
W e r k t ä t i g e n u n d A b w ä l z u n g der S t e u e r b ü r d e auf die Re ichen . A u s dem A n 
g e f ü h r t e n gebt hervor , dass es sieb nicht u m Forderungen sozialist ischen Charak
ters handelt , v ie lmehr aber u m die Schaffung einer Machtpos i t ion für die 
Arbei terklasse. I m Sinne dieser Thesen ist die Arbei ter regierung eine Ü b e r g a n g s 
form, die das H i n ü b e r w a c h s e n i n die sozialistische R e v o l u t i o n e r m ö g l i c h t . S o l l 
ten sich derartige Regierungen herausbilden bedeuten noch nicht die D i k 
tatur des Proletariats, sie s ind nicht e inmal e in geschichtl ich unvermeidl iches 
Lbcrgangss lad ium zur Dik ta tur , aber sie s ind, wenn sie i rgendwo Zustandekom
men, ein wichtiger Ausgangspunkt zur E r k ä m p f u n g dieser Diktatur '". ' 1 

[ 

Die r e v o l u t i o n ä r e Si tuat ion dieser Jahre reifte weitestgehend in Deutschland 
heran. D ie Wirtschaftskrise mi t einer immer tiefer werdenden Arbei ts los igkei t , 
die tiefe W ä l u u n g s i n l ' l a l i o n . A b w ä l z u n g der durch den V e r l r a g von Versail les 
auferlegten Kriegsrepara t ionen und die aus der m i l i t ä r i s c h e n O k k u p a t i o n durch 
die f ranzös i sche u n d belgische A r m e e entstandenen Schwier igkei ten s t ü r z t e n 
den ü b e r w i e g e n d e n T e i l der deutschen B e v ö l k e r u n g ins E l e n d und eine aus
gesprochene Mungerskalastrophe. 

Dank einer gut ge füh r t en Agi la l ionsarbe i t der K o m m u n i s t i s c h e n Par te i 
Deutschlands (in der Fo lge : KIM)) bildete sich die einheit l iche proletarische 
Front und erreichte b e t r ä c h t l i c h e Erfo lge . Das Proletariat bildete sich i m K a m p f e 
gegen die Vere lendung eigene Organe der Einheitsfront heraus: die B e t r i e b s r ä t e 
mit dem RcicJjskomilec der B e t r i e b s r ä t e an der Spitze. Kontrollkomite.es u n d 
proletarische W e h r . V o n diesen Organen wurden dann die W e r k t ä t i g e n zu zah l 
reichen Ak t ionen geführ t , in denen sie deren Forderungen durchsetzten. 

I hier einer sich s t ä n d i g versch l immernden Si tuat ion i m Lande zwangen die 
W e r k t ä t i g e n mittels eines Generalstreiks die b ü r g e r l i e h e sozialdemokrat ische 
Regierung (!un z u m Rück t r i t t . D ie neue Regierung der sog. grossen K o a l i t i o n 
(wiederum mit der Sozia ldemokrat ie gebildet), versuchte die r e v o l u t i o n ä r e B e 
wegung der Massen z u m St i l s land zu bringen, indem sie den Ausnahmezus tand 
e r k l ä r t e . A m 27. 9. 192,'i hat der sozialdemokrat ische R e i c h s p r ä s i d e n t F r i e d r i c h 
Eber i den Ausnahmezus tand proklamier t und die E x e k u t i v g e w a l t i m Staate 
auf das R e i r h s w e h r m i n i s l e r i u m ü b e r t r a g e n , das seinerseits berechtigt wurde, 
dieselbe an die einzelnen Landeskonimandanten zu ü b e r t r a g e n . In Sachsen 
wurde l a i säch l i ch der Rc ichswchrgcnera l .Müller mit der A u s ü b u n g der Gewal t 
beauftragt. 

In dieser kri t ischen Si tuat ion k a m es am 11. 10. 1923 in Sachsen zur B i l d u n g 

http://Kontrollkomite.es
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einer Arbei ter regierung, die aus Sozia ldemokra ten u n d K o m m u n i s t e n zusammen
gesetzt war . In der sieben Mi tg l i ede r z ä h l e n d e n s ä c h s i s c h e n Landesregierung 
hatten v ie r P l ä t z e die Soz ia ldemokra ten u n d zwe i die K o m m u n i s t e n inne. Z u m 
M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n wurde der Soz ia ldemokra t D r . Zeigner , Min i s t e r des Innern , 
der Gerechtigkeit , der K u l t u r u n d der Arbe i t die Soz ia ldemokra ten L i e b m a n n , 
N e u , Fleisner u n d Graupe , F i n a n z - u n d Wir tschaf tsminis ter die K o m m u n i s t e n 
B ö t t c h e r u n d Hecker t . Z u m Min i s t e r i a ld i rek to r der Staatskanzlei , der die V e r 
wal tung des b ü r o k r a t i s c h e n Appara ts u n d die P o l i z e i untergeordnet waren, wurde 
der K o m m u n i s t Brand le r . W i e m a n sieht, ü b e r n a h m e n die K o m m u n i s t e n die
jenigen Min i s t e r i en , die i n der damal igen trostlosen Lage Deutschlands die L ö 
sung der schwersten P rob leme darstellten. Nichtsdestoweniger konnten eben 
diese Min i s t e r i en z u m Ausgangspunkt z u Massnahmen werden, die für die 
Arbe i le r inasscn v o n Nu tzen w ä r e n u n d die auch geeignet w ä r e n , sie z u gewin
nen. D i e M ö g l i c h k e i t einer v o n oben zu ve rwi rk l i chenden R e v o l u t i o n w a r 
gegeben/ 1 

Die progranmi l iche R e g i e r u n g s e r k l ä r u n g war mehr als bescheiden. Ausser der 
a l lgemeinen Behauptung, die ..neue Reg ie rung sei eine Reg ie rung der pro le ta r i 
schen Ver te id igung ' ' , enthielt sie nur einige wenige Forderungen zur Bef r ied i 
gung der dr ingl ichsten Interessen der W e r k t ä t i g e n . - 1 

D i e Situat ion der K o m m u n i s t e n i n der Reg ie rung war also keineswegs leicht. 
Al l e rd ings konnte m a n auch so wenigstens v o n d e m bescheidenen Regierungs-
p r o g r a m m ausgehen u n d M a s s n a h m e n durchsetzen, die die Pos i t ion der Arbe i te r 
klasse s t ä r k e n , die der Bourgeois ie s c h w ä c h e n u n d den Ausgangspunkt für den 
K a m p f u m die M a c h t vorberei ten konnten . 

M a n muss sich vo r A u g e n halten, dass es sich damals n icht u m eine ruhige 
En t fa l tung der R e v o l u t i o n handelte und dass m a n nicht damit rechnen konnte , 
dass die Arbei terklasse ü b e r die Arbc te r reg ie rung kampflos an die M a c h t ge
langen w i r d . D a z u war die Pos i t ion der Bourgeois ie , der die Reichswehr , be
waffnete faschistische Organisa t ionen ehemaliger kaiser l icher Offiziere u n d 
S ö l d n e r des Wel tkr ieges zur V e r f ü g u n g standen u n d die auf die H i l f e der inter
nationalen Bourgeois ie , deren Truppeneinhei ten damals i n Deutschland statio
niert waren (die Okkupa t ionsa rmeen Frankre ichs u n d Belgiens i m Ruhrgebiet , 
englische E i n h e i l e n i m Rhe in l and) , rechnen konnte, 7ioch nicht a l l zu fest. D ie 
Arbe i le r reg ie rung i n den damal igen Bedingungen sollte als Ausgangspunkt der 
Arbei terklasse zur E r k ä m p f u n g der D ik ta tu r des Proletariats dienen. 

U m dies zu v e r w i r k l i c h e n , musste die Arbe i l e r reg ie rung best immte g rund
legende Aufgaben e r fü l l en : das Proletar ia t bewaffnen, die Kon te r revo lu t ion 
entwaffnen, die K o n t r o l l e ü b e r der Wir tschaf t erzielen und das B e z a h l e n 
von Steuern und Staatsausgaben auf die Re ichen a b w ä l z e n . Dies bl ieb i m 
gegebenen halle jedoch aus. D ie K o m m u n i s t e n traten nicht e i n m a l i n der R e 
gierung mi t derart igen Forderungen auf u n d setzten sie n icht durch . E s ist k lar , 
dass sie auf schweren Wide r s t and ihrer sozia ldemokrat ischen Par tner geslossen 
w ä r e n . D a m i t musste m a n jedoch rechnen und dort, wo er nicht zu ü b e r w i n d e n 
war , konnte m a n sich auf die r e v o l u t i o n ä r e Vo lksbewegung s t ü t z e n , die gerade 
in Sachsen breit entwickelt u n d kampf lus t ig war . 

W a r e n doch hier die B e t r i e b s r ä t e , u n d die K o n t r o l l k o m i l e e s u n d die proleta
rischen Hundertschaften am vo l lkommens ten organisiert . U n d alle diese O r 
gane waren eben i n Sachsen nicht nur aus K o m m u n i s t e n , sondern auch aus 
sozialdemokrat ischen Arbe i t e rn und Partei losen zusammengestell t . E s bestand 
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hier also eine breite Massenbasis für die T ä t i g k e i t der Konnuunis te r i in der R e 
gierung für die K o n i r o l l e v o n Massnahmen einer solchen Reg ie rung „ v o n unten"', 
du rch die r e v o l u t i o n ä r e Masse und die V e r d r ä n g u n g der sozialdemokrat ischen 
Regierungspar lner i n eine Lage, ivo sie solche F o r d e r u n g zulassen mussten, ob 
sie es schon w ü n s c h t e n oder nicht. Andernfa l l s h ä t t e n sie das Ver t rauen ihrer 
eigenen Mi tg l i ede r ver lo ren . 

E i n e n Versuch , diese r e v o l u t i o n ä r e Po l i t i k d u r c h z u f ü h r e n , unternahmen die 
kommunis t i schen Mi tg l i ede r der s ächs i s chen Reg ie rung nicht, da sie bestrebt, 
waren , sich die U n t e r s t ü t z u n g ihrer sozialdemokrat ischen Par tner zu sichern. 
D i e Fehlerquel le Jag also nicht i n der Ents tehung der Regierung als Resultat 
einer best immten par lamentar ischen Kons te l l a t ion , v ie lmehr aber i n ihrer ganzen 
weiteren Tä t igke i t , besser gesagt Tatlosigkei t . 

D i e S c h w ä c h e der ganzen K o n z e p t i o n erhell t bereits aus der E r k l ä r u n g eines 
kommunis t i schen Mi tg l ieds dieser Regierung , B ö t t c h e r , der unmit te lbar nach 
ihrer B i l d u n g v o n ihrer Aufgaben u n d v o m V e r h ä l t n i s der K o m m u n i s t e n zu 
den Sozia ldemokra ten in der Reg ie rung folgendennassen spricht: „ W i r w o l l e n 
mi t besonderen Forderungen nicht auftreten, wenn wi r die Ü b e r z e u g u n g gewin
nen, dass die Sozia ldemokra ten eine U m f o r m u n g der proletarischen Hunder t 
schaften in wi rk l i che S t r e i tk rä f t e des Proletariats mi t uns vo rnehmen werden. 
W a s das sozialdemokratische P r o g r a m m betrifft, ist es k lar , dass es n icht 
entspricht. D ie Sozia ldemokra ten m ü s s e n , oh sie nun wol len oder nicht, nach 
l inks gehen ." 6 

In ihrer Bestrebung, die Hauptaufgabe, die Bewaffnung der Arbeiterschaft 
z u erzielen, waren die K o m m u n i s t e n gewil l t , keine weiteren Forderungen zu 
stellen. Dies stand i m W i d e r s p r u c h sowohl m i t der bereits zit ierten Resolu t ion 
als auch mi t dem Tatbestand. N o c h schwerwiegender ist jedoch, dass es sich 
rasch herausgestellt hat. dass die E r r e i c h u n g dieses Hauptz ie ls nicht erfolgen 
w i r d u n d dass sie trotzdem mit anderen Forderungen nicht aufgetreten s ind. 

M a n nmss sieb v o r Augen halten, ob es unter den gegebenen U m s t ä n d e n , 
dem u n g e n ü g e n d e n Reg ienmgsp rog ramm. der U n v e r l ä s s l i c h k e i t u n d Unfestig-
keit der Regierungspartner , m ö g l i c h war, die Forderungen des Proletariats gel
tend z u machen u n d durchzusetzen u n d gleichzei t ig das, was da fü r die k o m m u 
nistischen Regierungsmitgl ieder getan haben. In Sachsen, wie ü b r i g e n s i m 
ganzen R e i c h , l i t ten die brei ten Massen der W e r k t ä t i g e n einschliessl ich kle iner 
Gewerbetreibender, Kauf leute u n d der w e r k t ä t i g e n Intel l igenz E l e n d u n d w ö r t 
l ich Hunger , bedingt durch schlechte wirtschaftl iche Lage, Inflat ion und Arbei t s 
losigkeit. Die Arbei ts losigkei t vertiefte sich noch , we i l die Unternehmer die 
Betriebe zusperrten u n d V o r r ä t e sowie fertige Erzeugnisse für die Zei t z u r ü c k 
hiel ten, bis sie diese gegen eine stabilere Va lu ta absetzen k ö n n e n . A l l e diese 
Ersche inungen traten i n Sachsen i n bei wei tem e r h ö h t e m Masse zutage, denn 
es handelte sich u m e in ausgesprochen industriel les Gebiet , wo der ü b e r w i e g e n d e 
T e i l der B e v ö l k e r u n g an den Tages lohn angewiesen war . 

Die programmliche R e g i e r u n g s e r k l ä r u n g versprach deshalb, dass „ d i e Regie
rung für wirtschaftl iche u n d f inanziel le Massnahmen zur H e b u n g der M a r k 
und Verbesserung der V e r h ä l t n i s s e sorgen wi rd , gegen unberechtigte Arbei ts 
einstel lung in den F a b r i k e n eingreifen u n d für eine ergiebige U n t e r s t ü / . u n g der 
Arbei ts losen u n d der teilweise B e s c h ä f t i g t e n Sorge tragen w i r d ' ' . E s war also 
m ö g l i c h , v o n diesen Versprechen sofort auszugehen und sowohl i n der Regierung 
als auch i m Land tag die notwendigen Massnahmen durchzusetzen, den Re ichen 
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S l ei lern und Abgal ten auferlegen, eventuel l die unberechtigterweise stil lgelegten 
Beir iebe zu beschlagnahmen und diese unler der L e i t u n g der B e t r i e b s r ä t e i n 
( iang zu br ingen. A u f diese A r t u n d Weise wurde es m ö g l i c h , i n e inem b e t r ä c h t l i 
chen T e i l der Industrie K o n t r o l l e zu erreichen. Schl iess l ich wurde es m ö g l i c h , 
die unterschlagenen L c b e n s m i t t c l v o r r ä t e auf den G r o s s g ü t e r n zu beschlagnahmen 
und diese zu ver te i len oder zu festgesetzten Preisen an W e r k t ä t i g e zu verkaufen. 
A u c h wenn die Sozia ldemokra ten gegen derartige Massnahmen , die sie selbst 
vorgeschlagen hal ten . S te l lung nahmen, war es m ö g l i c h , sich auf die brei ten 
Massen einschliessl ich der sozialdemokrat ischen Arbe i te r zu s t ü t z e n u n d die 
Reg ie rung zur Z u s t i m m u n g z u zwingen . 

Derartige Massnahmen mussten z w a n g s l ä u f i g für die K o m m u n i s t e n i n der 
Reg ie rung und für die Regie rung b e t r ä c h t l i c h e Sympa th i en u n d eine m ä c h t i g e 
U n t e r s t ü t z u n g . .von unten'" gewinnen, denn die Massen i n Sachsen waren seit 
J ah ren i n s t ä n d i g e r B e w e g u n g und ve rwi rk l i ch ten selbst, ohne ihr Zu tun , der
artige Massnahmen . 

E n d e J u l i und Anfangs Augus t wurde Sachsen von einer Streikwelle zur L o h n 
e r h ö h u n g erfasst. z. B . i n den Braunkoh le -Rev ie r en Gclsn i tz . L u g a u u n d Z w i c k a u . 
A u f gewalt igen Kundgebungen , un te r s tü tz t , v o n proletar ischen Hundertschaften, 
belagerten die St re ikenden die G r u b e n v e r w a l h u i g c n und gingen nicht ausein
ander, solange die Unte rnehmer ihre L ö h n e nicht e r h ö h t e n . 

A n anderen Orten k a m e n die Streikenden direkt in die Behausungen der Unte r 
nehmer , holten sie auf die V e r s a m m l u n g e n und entliessen sie nicht, solange die 
letzteren ihren Forderungen nicht entsprachen. Solche A k t i o n e n ver l iefen i m 
Gebiete v o n Chemni tz . A u e . Meerane , D ö b e l n . 

Die W e r k t ä t i g e n lös t en auch die Versorgungsschwier igkei ten selbst. Die K o n -
Irollkomitees, u n t e r s t ü t z t v o n den Hundertschaften, beschlagnahmten die Last
autos, zogen aufs L a n d u n d requir ier ten auf den G ü t e r n Landproduk te u n d 
Lebensmit te l , die sie dann an die S t a d t b e v ö l k e r u n g weitervertei l ten. Dies geschah 
/.. B . auf den G r o s s g ü t e r n Imni tz . K o t z b a r , B ö h l e n , G r o s s - S t ä d e l n . D i e P o l i z e i 
war vö l l ig machtlos, sie wagte nicht einzugreifen, ja die Pol ize ibeamten kauften 
den konl ro l lkomi tees die beschlagnahmten Lebensmi t te l für ihre F a m i l i e n ab . 7 

Unter diesen Bed ingungen ist es zweifelsfrei, dass die Massen ä h n l i c h e Mass 
nahmen der K o m m u n i s t e n i n der Regierung , die ihre T ä t i g k e i t e igentl ich lega
lisierte, b e g r ü s s e n w ü r d e n u n d dass die Sozia ldemokrat ie es nicht wagen w ü r d e , 
gegen die v o n i h r e m P r o g r a m m ausgehenden Forderungen aufzutreten. 

Und was taten i n dieser Lage die kommunis t i schen M i n i s t e r ? F inanzmin i s t e r 
B ö t t c h e r lud am 16. 9. 1923 die s ächs i s chen Bankd i r ek to ren , Industr ie l len u n d 
Grossgrundbesi tzcr v o r u n d verlangte v o n ihnen , dass sie selbst H i l f sak t ionen 
für die Hunge rnden i n Sachsen organisieren. 

A l s diese eine solche Hi l fe le i s tung ablehnten, verlangte B ö t t c h e r eine zins
freie An le ihe für die Regie rung . Sie lehnten wieder ab, o b w o h l er staatliche B e r g 
werke und Betr iebe als Garant ie anbot. D i e Vertreter des Kap i t a l s verweiger ten 
jegliche H i l f e für die Reg ie rung u n d gingen auseinander ohne dass die Reg ie rung 
irgendeinen Ver such un te rnommen h ä t t e , sie dazu zu z w i n g e n . 8 

Al le rd ings war eine solche H a n d l u n g nicht dazu geeignet, die W e r k t ä t i g e n 
zu gewinnen, v i e l m e h r musste sie diese demoral is ieren. W i e konnten sie be
greifen, dass ein kommunis t i scher Min i s t e r , der ihre U n t e r s t ü t z u n g geniesst, be i 
den K a p i l a l i s t e n u m Hi l f e bettelt, wenn die Regie rung aus eigener M a c h t Steuern 
auferlegen kann , u m die notwendigen M i t t e l zu gewinnen, abgesehen davon , 
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dass sie die M ö g l i e h k e i l hat, die widerrecht l ich stil lgelegten Betr iehe zu be
schlagnahmen u n d sie i n Bet r ieb z u setzen. 

D ie p rogrammliche R e g i e r u n g s e r k l ä r u n g versprach die S ä u b e r u n g v o n reakt io
n ä r e n E lementen und besagte wör t l i ch , dass die Regie rung „ d e n Staatsapparat 
v o n Beamten , die offen oder h e i m l i c h für die Wiedere inse tzung des Grosskap i 
tals arbeiten, energisch s ä u b e r n w i r d ' ' . D a v o n ausgehend konnte m a n mindestens 
die E r f ü l l u n g dieser Zusage verlangen. A n R e a k t i o n ä r e n i m Staats- u n d selbst 
i m Pol ize iappara t mangelte es nicht — u n d dennoch traten die K o m m u n i s t e n 
mi t dieser Fo rde rung nicht auf u n d w ä h r e n d ihrer T ä t i g k e i t i n der Reg ie rung 
wurde ke in einziger Beamter entlassen, j a m a n ver langle nicht e inmal die E n t 
lassung derjenigen Pol ize ibeamten , die be i Demonst ra t ionen in Bautzen u n d 
L e i p z i g den Schiessbefehl gegeben u n d den T o d einer Re ihe v o n Arbe i t e rn 
verursacht hatten. Ebensowen ig verlangte m a n die A u f l ö s u n g v o n r e a k t i o n ä r e n 
Organisa t ionen u n d h a l b m i l i t ä r i s c h e n B ü n d n i s s e n deren es auf dem Reichsgebiet 
einschliessl ich Sachsen eine ganze Menge gab. Diese Organisat ionen wie z. B . 
Reichsl 'lagge, Jungdeutschenorden, B l ü c h e r b u n d , W i k i n g s o r d e n , S tah lhe lm u . a. 
bewaffneten sich u n d bereiteten sich darauf vor , gegen die Reg ie rung m i l i t ä r i s c h 
aufzutreten. Schon a m 13. 10. 1923 teilte der kommunis t i sche Abgeordnete 
Sievers i m Land tag mi t . dass i l legale E i n h e i t e n der Schwarzen Reichswehr , 
des Stahlhehns u n d Werwol f s i n die Re ichswehr eingegliedert werden. 9 

Diese Organisat ionen waren den Massen w o h l bekannt und die proletarischen 
Hundertschaften traten gegen sie auf. Gerade i n Sachsen trieben die proletar i 
schen Hundertschaften einige solche Veransta l tungen u n d Treffen auseinander. 
A m bekanntesten ist die Ause inander t re ib img eines Treffens des Stahlhelms i n 
P l auen durch die proletarischen Hundertschaften. D ie damalige S t i m m u n g der 
Massen und ih r Klassenins t inkt h ä t t e m a n i m K a m p f e gegen die r e a k t i o n ä r e n 
Organisa t ionen der Bourgeois ie gut a u s n ü t z e n k ö n n e n . 

W i e es u m die w i rk l i che S t i m m u n g der Massen bestellt war , das beweist a m 
besten ein Ber i ch t des Reichskommissars für die E r h a l t u n g der ö f fen t l i chen 
O r d n u n g an den Innenminis ter v o m 13. 10. 1923. In diesem Ber ich t werden 
verschiedene A k t i o n e n der K o n t r o l l a u s s c h ü s s e , B e t r i e b s r ä t e , der proletar ischen 
Hundertschaften geschildert u n d es w i r d a u s d r ü c k l i e h festgestellt: , , ü a s s es sieh 
bei diesen V o r g ä n g e n heute nicht mehr u m eine re in kommunis t i sche , v o n der 
kommunis t i schen Par te i angeordnete A k t i o n handelt , sondern 'w i rk l i ch u m legale 
M ä r s c h e , die ohne R ü c k s i c h t auf die poli t ische Z u g e h ö r i g k e i t i n der revolut io
n ä r e n Arbeiterschaft tief verwurze l t s ind, davon zeugt e in Beschluss v o n der 
V e r s a m m l u n g der D M V - F u n k t i o n ä r e i n L e i p z i g v o m 11. 10. 1 9 2 3 . " 1 0 

A m schwierigsten war jedoch die Lage auf dem Gebiete der Bewaffnung des 
Proletariats , die das eigentliche Z i e l des Beitr i t ts der K o m m u n i s t e n der s äch 
sischen Reg ie rung war . 

D u r c h B e m ü h u n g e n der K P D w u r d e n die proletar ischen Huder tschat ten ins 
Leben gerufen, die nicht nur aus K P - M i t g l i e d e r n , sondern auch aus Sozialde
mokra ten u n d Partei losen zusammengesetzt waren . Diese Hundertschaften waren 
entweder u n g e n ü g e n d oder gar nicht bewaffnet. Sie f ü h r t e n r e g e l m ä s s i g Ü b u n 
gen durch u n d boten Schutz u n d U n t e r s t ü t z u n g den A k t i o n e n der Arbeiterschaft ; 
wie w i r bereits gezeigt haben, handelte es sich u m eine sehr wi rkungsvo l l e u n d 
n ü t z l i c h e U n t e r s t ü t z u n g . 

B e i allen Verhand lungen mi t der S P bestand die K P D auf der Forde rung , 
dass diese Hundertschaften bewaffnet u n d event. der P o l i z e i angegliedert sein 
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sol l ten. D ie S P s land dieser Fo rde rung stets ablehnend g e g e n ü b e r und unter
sagte oft ihren Mi tg l i ede rn , den Hundertschaften beizutreten. Tro tz diesem Ver 
bot waren jedoch sozialdemokrat ische Arbei te r Mi tg l i ede r der Hundertschaften. 

D ie P r o g r a m m e r k l ä r u n g der Reg ie rung bot ke inen Anha l t spunk t für die F o r 
derung der K o m m u n i s t e n nach Bewaffnung der Hundertschaften, bzw. nach 
ihrer E i n g l i e d e r u n g i n die Po l i ze i . H i e r i n war also die Pos i t ion der K P D schwie
r ig u n d eine keineswegs leichte Aufgabe stand vor ihr . E s war m ö g l i c h u n d 
notwendig , v o n der ganzen Si tuat ion auszugehen, in die die sächs i sche Arbei ter-
regicrung geraten war , v o n der Gefahr einer kapital is t ischen U m z i n g e l u n g u n d 
eines bewaffneten Angriffs auf Sachsen, die von der Bourgeois ie offensichtlich 
vorbereitet wurden . 

Die K P D verliess sieh darauf, dass Brand le r , der zum Di rek to r der Staats
kanz le i (in deren K o m p e t e n z der Staatsapparat sowie die Po l i ze i gehö r t e ) die 
M ö g l i c h k e i t haben w i r d , die proletarischen Hundertschaften z u bewaffnen. 

Es hal sich jedoch sehr ba ld herausgestellt, dass das n icht m ö g l i c h sein w i r d . 
D ie Sozia ldemokra ten ä n d e r t e n ih ren Standpunkt nicht u n d hatten nicht die 
Abs ich t , die Hundertschaften zu bewaffnen, nicht e inma l nachdem ihnen mit-
gelei l wurde, dass die Re ichswehr einen Uber fa l l auf Sachsen vorbereitet . D e n n 
bereits i m ,1. 1922 stellte die s ächs i s che Regie rung fest, dass die Re ichswehr 
auf s ä c h s i s c h e m Gebiet geheime Waffenlager errichtet und Verb indungen mit 
der geheimen m i l i t ä r i s c h e n . .Selbstschutzorganisat ion" m i t der Abs ich t a n k n ü p f t , 
diese gegen die r e v o l u t i o n ä r e Arbeiterschaft z u bewaffnen. Die sächs i sche R e 
gierung protestierte b e i m R e i c h s p r ä s i d e n t e n Ebe r t und bei der Reichsregierung, 
doch ihre Beschwerden blieben unerledigt . Ebenso bekannt war die Tatsache, 
dass die verschiedensten m i l i t ä r i s c h e n Organisa t ionen i n B a y e r n , z. B . „ B u n d 
O b e r l a n d " u . a., bewaffnet u n d i n die Po l i ze i eingegliedert wurden ; sie waren 
auf der s ä c h s i s c h e n Grenze stationiert und warteten auf den Auftrag, in Sachsen 
e inzumarsch ie ren . 1 1 

O b w o h l schlecht bewaffnet stellte die Bewegung der proletarischen Hunder t 
schaften gerade wegen ihres M u t s u n d r e v o l u t i o n ä r e n Bewusstseins eine be
t r ä c h t l i c h e Kampfk ra f t dar. Die Bourgeois ie erbl ickte in ih r ih ren potent iel len 
l l aup lgegner u n d füh r t e den ersten Schlag gegen sie. Der für den 14. 10. 1923 
einberufene Kongress der proletarischen Hundertschaften Sachsens wurde v o n 
Genera l M ü l l e r , der auf G r u n d des Notstandsrechtcs die exekut ive Gewal t 
a u s ü b t e , verboten. Tro tz dieses Verbotes trat der Kongress i n Chemni tz zusam
men und entschied sich für die weitere Organis ie rung u n d Fes t igung der H u n 
dertschaften. Genera l M i d i e r antwortete er m i t e inem Sonderflugblatt u n d sagte 
i h m den K a m p f a n . 1 2 

Dabe i unternahmen die K o m m u n i s t e n weder innerha lb noch ausserhalb der 
Reg ie rung einen off iziel len Versuch , die proletar ischen Hundertschaften z u be
waffnen und unter H i n w e i s auf eine m i l i t ä r i s c h e B e d r o h u n g Sachsens v o n 
aussen her zu v e r ö f f e n t l i c h e n , w i e w o h l die Sozia ldemokra ten k a u m i n der Lage 
gewesen w ä r e n , einer solchen F o r d e r u n g nicht z u entsprechen. W e n n w i r die 
ganze Si tua t ion und die T ä t i g k e i t der K o m m u n i s t e n i n der Reg ie rung beurtei len, 
sehen wi r . dass diese stets b e m ü h t waren, auf dem B o d e n b ü r g e r l i c h e r D e m o 
kratie u n d parlamentar ischer Usancen z u bleiben und nirgends den Versuch 
machten, auf die Massen g e s t ü t z t u n d durch den D r u c k „ v o n un ten" seine 
Par tner zur Durchse tzung der Interessen der W e r k t ä t i g e n z u bewegen oder m i n 
destens ihr wahres Gesieht z u e n t h ü l l e n . E s war ganz gut m ö g l i e h , sich auf 
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die Massen zu s t ü t z e n , besonders i n d e m m a n sich auf den Kongress der B e 
t r i e b s r ä t e berufen h ä t t e . D i e E r ö r t e r u n g jener Massnahmen , deren D u r c h f ü h r u n g 
die K o m m u n i s t e n i n der Reg ie rung vorhat ten, v o m Kongress der B e t r i e b s r ä t e , 
w ä r e dazu geeignet, derartige Forderungen z u popular is ieren , sie unter die 
W e r k t ä t i g e n auch i n Betr iebe hineint ragen, die erforderl ichen Sympa th i en und 
I n t e r s t ü l z u n g für die K o m m u n i s t e n i n der Reg ie rung z u gewinnen u n d der 
ungelenkten K r a f t R i c h t u n g u n d Z i e l geben. Dessen wurden sich i m Ver laufe 
des Kampfes einige Tei le der Par te i (insbesondere die B e r l i n e r Bez i rksorgan i -
sal ion und die Bez i rks l e i tung Ber l in -Brandenburg) bewusst und schlugen bereits 
i m Sommer vor , den Kongress der B e t r i e b s r ä t e in Sachsen einzuberufen und 
mit i h m Fragen der U n t e r s t ü t z u n g der Arbei ter regierung und der Bewaf fnung 
des Proletariats zu a r ö r t e r n . D ie K P D - L e i t u n g m i t B rand l e r an der Spitze, wies 
im E i n v e r n e h m e n m i t Radek einen ä h n l i c h e n Vorschlag fünf- oder sechsmal 
z u r ü c k . 

ß r a n d l o r s A b l e h n u n g wurde mi t dem H i n w e i s mot iv ier t , i n Sachsen sei dies 
nicht nö t ig . ..da wi r hier die die Frage der Bewaffnung prakt isch bereits auf
gerollt haben" u n d z u m T e i l auch deswegen, dass sich dies auf die Einhei ts f ront 
mi t der Sozia ldemokrat ie s t ö r e n d auswirken k ö n n t e . i 3 

Z u r E inbe ru fung dieses Kongresses konnte sich die K P D nicht e inma l i n 
den letzten Tagen der s ächs i s chen Reg ie rung entschliessen, wo Sachsen schon ein 
offener m i l i t ä r i s c h e r Angr i f f drohte, ja sogar nicht e inmal i n den Tagen, wo 
die Reichswehr gegen Sachsen v o r r ü c k t e . Sie versuchte, i h n durch E i n b e r u f u n g 
einer Konfe renz der Arbei terorganisat ionen z u m 21. 10. 1923 nach Chemni tz 
zu ersetzen, doch nicht e inma l dort stellte sie das P r o g r a m m des bewaffneten 
Widerstandes auf. 

A m 20. 10. 1923 setzte s ich die Re ichswehr i n M a r s c h gegen Sachsen. D a m a l s 
bot sich die letzte M ö g l i c h k e i t , das deutsche Prole tar ia t zur Ver t e id igung z u 
mobi l i s ie ren u n d die Konfe renz der Arbei terorganisat ionen, die für den 21 . 10. 
1923 nach Chemni tz einberufen wurde, dazu a u s z u n ü t z e n . Tro tz dem E n t s c h l ü s s e 
der K P D - F ü h r u n g , der einige Stunden vor B e g i n n der Konfe renz gefasst wurde , 
dem Angr i f f der Reichswehr mi t e inem Generals treik, entgegenzutreten u n d 
eventuell i n bewaffneten Aufs tand ü b e r z u g e h e n , geschah auf der Konfe renz 
elwas Derartiges n i c h t . 1 4 

Brand le r un te rnahm zwar den Versuch , den B e g i n n für den Generals treik 
vorzuschlagen, n a h m jedoch v o n seinem Vorsch l ag Abs tand , nachdem sich der 
sozialdemokratische Min i s t e r Graupe dagegen stellte. B rand l e r selbst trat so 
auf. dass er v i e lmehr gegen als für den Streik p l ä d i e r t e . 1 5 

A u f diese Weise konnte die Reichswehr widerstandslos i n Sachsen e i n r ü c k e n 
und hier eine Schreckensherrschaft e rö f fnen u n d die sächs i sche Reg ie rung i n 
wenigen Tagen mi l i t ä r i s ch auseinandertreiben. D e r erste und damals einzige 
Vorsuch , u m ein neues Herangehen an die proletarische R e v o l u t i o n endete er
folgslos. Ks ist notwendig , den Ursachen dieses Misserfolges nachzugehen. 

II 

Die T a k l i k der Einhei tsf ront u n d die L o s u n g der Arbei ter regierung, wie sie 
auf dem 1\ . Kongress der K o m m u n i s t i s c h e n Internationale formul ier t wurden , 
waren ohne jeden Zwei fe l r ich t ig . Das hatte die ganze vorher ige E n t w i c k l u n g 
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i n Deutschland gezeigt, wo es zur B i l d u n g der e inhei t l ichen proletarischen Front , 
z u m A u f b a u ihrer Organe und zu einer ganzen Re ihe v o n A k t i o n e n der Arbei te r 
klasse k a m , bei denen Forderungen durchgesetzt wurden , denen die Bourgeois ie 
nicht die St i rn bieten konnte. D e r p r ä g n a n t e s t e Beweis war der i m Augus t durch
g e f ü h r t e Generalstreik, der die Reg ie rung Cun s t ü r z t e . Ebenso wurde die Lebens
fäh igke i t der L o s u n g der Arbei ter regierung durch das Zus tandekommen einer 
ans Sozia ldemokra ten u n d K o m m u n i s t e n bestehenden Reg ie rung erwiesen, wenn 
auch diese als Fo lge par lamentar ischer Verhand lungen u n d nicht durch den 
Druck der Massen entstanden ist. W i r haben bereits gesagt, dass hier ke in 
Fehler vo r l ag und dass dieser M a n g e l durch die Wei t e ren twick lung behoben 
werden konnte. 

Der Kehler bestand dar in , dass die K P D es nicht fertigbrachte, weiter zu 
gehen u n d dass sie opportunist ische H a l t u n g an den T a g legte. In der E inhe i t s 
front sah sie nur eine K o a l i t i o n m i t der Sozia ldemokrat ie , die eine friedliche 
E v o l u t i o n ohne r e v o l u t i o n ä r e U m w ä l z u n g e n e r m ö g l i c h e n w i r d u n d i n der A r b e i 
terregierung ..einen Versuch , die Arbe i t e rpo l i t ik i m R a h m e n der b ü r g e r l i c h e n 
Demokra t i e und v o r a l l em m i t ih ren M i t t e l n d u r c h z u f ü h r e n . Das ist der Stand
punkt des III . (8.) Parteitages der K P D i n L e i p z i g i m Janua r 1923. U n d auf 
diesem Standpunkte beharrte die K P D i m wesentl ichen die ganze Zei t bis E n d e 
des Herbstes 1 9 2 3 . 1 6 

Alle rd igs war das e in Beweis da fü r , dass m a n das Wesen der Arbei ter regierung 
gar n icht begriffen hat, die, e i n m a l eingesetzt, s ich zwar aller M i t t e l der b ü r g e r 
l ichen Demokra t i e bedienen kann , jedoch nicht z ö g e r n darf, diese zu ü b e r s c h r e i 
ten und g e s t ü t z t auf die proletarische B e w e g u n g Massnahmen zu treffen hat, 
die ü b e r die Grenzen der b ü r g e r l i c h e n Demokra t i e hinausgehen, wenn sie f ü r 
die W e r k t ä t i g e n fö rde r l i ch s ind. Ebenso kann sie sich des b ü r g e r l i c h - d e m o k r a 
tischen, v o n der R e a k t i o n g e s ä u b e r t e n Staatsapparats bedienen, doch i m Bedarfs
falle muss sie damit beginnen, diesen zu zerschlagen u n d durch eigene Organe 
zu ersetzen. 

D e r opportunist ischen Auffassung gesellte sich auch eine ganz extremistische 
Stel lungnahme best immter Tei le der Par te i die die Einhei tsf ront als F o r m der 
Mi t a rbe i t mit. anderen Arbei te rpar te ien ablehnten u n d i n der Arbei te r regierung 
die V e r w i r k l i c h u n g der D ik ta tu r des Proletariats sehen m ö c h t e n . Be ide Ans ich ten 
stiessen aufeinander u n d dieser Gegensatz hatte dann Schwankung i n der 
F ü h r u n g . V e r f a l l i n Rechts- u n d Linksfeh le r zur Fo lge , wobe i die rechtsgerich
teten Ans ich ten al lerdings vorherrschten. 

Wesen . Z ie l u n d M e t h o d e n der Arbei ter regierung waren schon damals theo
retisch durchgearbeitet, u n d bekannt. H ä t t e m a n die Thesen ü b e r die T a k t i k 
der K I befolgt, wie sie der I V . Par te i tag der K I formul ier t hatte, so w ä r e n keine 
Zweife l aufgekommen. D ie zit ierten Thesen weisen eindeut ig den W e g , den 
die K P D betreten soll te: D i e K o m m u n i s t e n e r k l ä r e n der Arbeiterschaft 
ebenso offen, dass die w i rk l i che Arbei ter regierung ohne r e v o l u t i o n ä r e n K a m p f 
gegen die Bourgeois ie sieh weder b i lden noch erhalten k a n n . A l s w i r k l i c h e 
Arbei ter regierung ist nur diejenige Beg ie rung z u betrachten, die entschlosen ist, 
einen ernsten Streit mi t der Bourgeois ie zu entfachen, u m wenigstens die 
wichtigsten All tagsforderungen der Arbeiterschaft durchzusetzen. N u r an einer 
solchen Regie rung k ö n n e n sich die K o m m u n i s t e n be t e i l i gen . " 1 7 

W i e bereits e r w ä h n t , handel ten die K o m m u n i s t e n i n der s ächs i s chen R e g i e r u n g 
i n dieser Weise und stellten keine einzige konkrete F o r d e r u n g u m die Interessen 
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der W e r k t ä t i g e n durchzusetzen u n d z u sichern. O b w o h l sie an dieser Regie
r u n g beteiligt waren, unternahmen sie dennoch keinen Versuch , ihre Par tner 
als das Hindern is für die Durchse tzung der Interessen der Arbe i te r zu ent larven. 

Aus Furch t , dass sie ihre Regierungspar tner ver l ie ren u n d die schwer zustande 
gebrachte K o a l i t i o n zerschlagen k ö n n t e n , entschlossen sie sich selbst z u keiner 
Ta t und beteil igten sich auch wei terhin an einer Piegierung, die nicht als die 
wi rk l i che Arbei te r regierung angesehen u n d z u m Ausgangspunkt r e v o l u t i o n ä r e r 
K ä m p f e werden konnte. D a d u r c h wiegten sie jedoch die Massen i n der I l lus ion , 
dass alles in O r d n u n g sei. und vermochten nicht, die r e v o l u t i o n ä r e n S t i m m u n 
gen a u s z u n ü t z e n — i m Gegentei l , sie s c h w ä c h t e n sie nur . Dies sahen s p ä t e r auch 
einige Rechtsstehende i n der K P D ein, die für die P o l i t i k der F ü h r u n g ver
antwort l ich waren, auch wenn zu beweisen suchten, nichts derartiges h ä t t e sich 
wegen des Widerstandes der Soz ia ldemokra ten tun lassen . 1 8 

Die K P D - F ü h r u n g , die die sächs i sche Reg ie rung für eine Par lamentskoa l i t ion 
hielt , wagte es nicht, ü b e r die Gi-enzen der b ü r g e r l i c h e n Demokra t i e hinaus z u 
gehen und wiegte sich ebenso wie die kommunis t i schen Min i s t e r i n der I l lus ion 
h ins ich t l ich der b ü r g e r l i c h e n Demokra t ie , l i i e r wurde das taktische G r u n d p r i n z i p 
der Arbei terklasse i n der b ü r g e r l i c h - d e m o k r a t i s c h e n R e v o l u t i o n ausser A c h t ge
lassen: die Ausnu tzung der Staatsorgane „ v o n oben" uner gleichzei t igem D r u c k 
und U n t e r s t ü t z u n g der Massen „ v o n unten" . D ie K a m p f s t i m m u n g der Massen 
u n d ihre Bere i twi l l igke i t , die K o m m u n i s t e n i n der Reg ie rung durch eigene A k t i o 
nen zu u n t e r s t ü t z e n waren ausser j edem Zwei fe l u n d das wurde durch die bereits 
e r w ä h n t e n A k t i o n e n der Massen v ö l l i g b e s t ä t i g t . Das beweist auch eine Reihe 
v o n erfahrenen A r l t e i t e r r c v o l u t i o n ä r e wie z. B . E rns t T h ä l m a n n oder K l a r a 
Z e t k i n . 1 9 

E fehlten jedoch Anregungen von oben u n d die K P D - F ü h r u n g war n icht in 
der Lage, durch ihre V o r s c h l ä g e i n Regierung , Landtag , Gemeinderver t re tungen 
usw. A k t i o n e n zu entfalten, die v o n den Massen u n t e r s t ü t z t w ü r d e n u n d i n deren 
Ver l au f die erhobenen Forderungen durchgesetzt werden k ö n n t e n . N o c h i n dem 
M o m e n t , wo die Reichswehr gegen Sachsen v o r r ü c k t e , wurde die K P D - F ü h r u n g 
ihre I l lus ionen ü b e r den Charakter der s ä c h s i s c h e n Reg ie rung nicht los. 

Gerade i n diesen Tagen verfasst B r a n d l c r seinen Aufsatz „ E s geht u m alles", 
doch nicht e inmal da r in wagt er, die Aufforderung zur Bewaffnung des Pro le ta 
riats z u p rok lamieren , obwoh l es jetzt k l a r ist, dass es sich u m das Se in oder 
Nich tse in der Arbei ter regierung u n d der Arbei te rbewegung ü b e r h a u p t handel t ; 
i m Gegentei l , er unterstreicht noch die Lega l i t ä t und V e r f a s s u n g s m ä s s i g k e i t : „ D i e 
K o m m u n i s t e n i n der s ä c h s i s c h e n Regie rung werden ihr letztes tun, um die 
Sabotage der Kapi ta l i s t en und die Herrschaft der Mi l i t a r i s t en zu ve rh indern . 
D i e M i Hol , ü b e r die die Reg ie rung ve r füg t , die a u f d e m B o d e n d e r V e r-
f a s s u n g (gesperrt von B . K . ) steht, gegen die Mach t , die die Verfassung mi t 
F ü s s e n tritt, s ind gering. W i r werden sie bis z u E n d e ausnu tzen . " 2 0 

Die. K o m m u n i s t e n in der s ä c h s i s c h e n Reg ie rung benahmen sich wie „ b ü r g e r 
l iche Dutzendminis te r" und unternahmen nicht den geringsten Versuch , etwas 
zu ve rw i rk l i chen , was als P r o g r a m m der Arbe i t e r rcg ic rung bezeichnet werden 
k ö n n t e , j a sie taten nichts dagegen, diese Reg ie rung v o r dem Auseinander t re iben 
zu s c h ü t z e n . Sie handel ten w i r k l i c h so, dass ihre T ä t i g k e i t auf dem V . Kongress 
als „ b a n a l e b ü r g e r l i c h e K o m ö d i e " bezeichnet werden konnte. Sie staken tief 
in i h r em Rechtsextremismus u n d wurden Opfer der opportunist ischen Auffas
sung v o n der Arbei ter regierung „ i m R a h m e n der b ü r g e r l i c h e n Demokra t i e " , wie 
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sie auf dem l e i p z i g e r Par te i tag .definiert wurde . D a r i n lag der Haup tg rund , 
dass sich die Arbei ter regierung in Sachsen nicht hal ten konnte u n d die Hoff
nungen des Proletariats nicht i m geringsten erfül l t hat. 

A l l e rd ings k a n n m a n nicht ü b e r s e h e n , dass es i n der K P D auch l inksextre
mist ische Ans ich ten auf die Arbei ter regierung gab und auch die falschen theore
tischen Auffassungen einiger Te i le der K P D trugen gleichfalls z u m Misser fo lg bei . 

D ie opportunist ische Auffassung ü b e r die Arbei te r regierung stiess innerha lb 
der K P D auf Wide r s t and u n d verursachte W i d e r s p r ü c h e i n ihrer Po l i t i k u n d 
T a k t i k . A n der Spitze der Par te i stand die rechtsgerichtete F ü h r u n g v o m T y p 
eines Brand l e r u n d Tha lhe imer , die das R e v o l u t i o n s m ä s s i g c der Lage ü b e r s a h e n 
u n d i n der Arbei ter regierung nur eine K o a l i t i o n mi t den Sozia ldemokra ten i m 
R a h m e n der b ü r g e r l i c h e n Demokrat ie erbl ickten. Ihnen trat die Gruppe aus
gesprochener L inksex t remis ten (Mas low, Fischer) entgegen, die die konkreten 
Bed ingungen ü b e r s a h e n u n d den sofortigen K a m p f u m die Dik ta tu r des 
Proletar iats ver langten. D ie ehr l ichen Arbei terelemente Ber l in s u n d Hamburgs , 
unzufr ieden m i t dem Oppor tun ismus in der F ü h r u n g , tendierten zu dieser O p p o 
si t ion, doch waren sie sich theoretisch nicht i m K l a r e n , u m — unter A b l e h n u n g 
der opportunis t ischen Auffassung der Arbei te r regierung — die richtige K o n 
zept ion f inden zu k ö n n e n . A u c h wenn sie ihr nahe kamen , verfielen sie oft selbst 
ins E x t r e m und neigten zu der Idee des sofortigen Kampfes für die Dik ta tu r 
des Proletariats . 

O b w o h l diese Anschauung v o n der F ü h r u n g abgelehnt wurde, füh r t e das dazu, 
dass die V e r w i r r u n g der M e i n u n g e n noch tiefer wurde u n d verursachte, dass 
die K P D - F ü h r u n g i n den entscheidenden Oktober tagen eine E r k l ä r u n g ver
öf fen t l i ch te , wo sie sich i n der Zeit , da die s ächs i s che Arbei ter regierung konst i 
tuiert wurde, unerwartet auf den Standpunkt des Kampfes für die Dik ta tu r des 
Proletariats stellte. 

/Vis R e a k t i o n auf die V e r k ü n d i g u n g des A u s n a h m e z u s t a n d s i m R e i c h gab 
die K P D eine E r k l ä r u n g heraus, die i n F o r m eines Sonderflugblattes die Massen 
zur Vorbe re i tung eines Generalstreiks mobi l is ier te . Sie hob dar in eine Re ihe 
v o n trefflichen Forderungen hervor , z. B . B i l d u n g v o n A k t i o n s a u s s c h ü s s e n , pro
letarischen Hundertschaften, Fes t igung der Einhei tsfront u . dgl . m . Offenbar 
unter dem D r u c k der L i n k e n i n der F ü h r u n g gelangte sie hier — ohne R ü c k s i c h t 
auf die g e g e n w ä r t i g e Lage — bis zur F o r d e r u n g der proletar ischen Dik ta tu r , 
was sie auch i n ihren Losungen formul ier te : ,.. . . Der kecke und ü b e r h e b l i c h e 
A n g r i f f der kapi tal is t ischen Trusts muss eine An twor t v o n der e inhei t l ich ge
schlossenen F ron t der W e r k t ä t i g e n ohne R ü c k s i c h t der pol i t i schen und gewerk
schaftl ichen Z u g e h ö r i g k e i t bekommen . E i n e r weissen Dik ta tu r muss eine rote 
g e g e n ü b e r g e s t e l l t werden. W e n n das Par lament z u m Teufel gejagt werden w i r d , 
muss seine Mach t e in Pa r l amen t der Arbeit, ü b e r n e h m e n — der Kongress der 
B e t r i e b s r ä t e . " 2 1 

Die Si tuat ion für die Forderung, die D ik t a tu r zu err ichten, war jedoch nicht 
reif. D ie Massen befanden sich zwar i n r e v o l u t i o n ä r e r Bewegung , doch i h r 
Bewuss lse insgrad war noch nicht soweit fortgeschritten, damit sie die No twen
digkei t der Dikta tur des Proletariats sofort begreifen k ö n n t e n . Sie waren bereit, 
gegen die Bourgeoisie , die ihre Ex i s t enz bedrohte, zu k ä m p f e n , doch gleichzei t ig 
befanden sie sich in e inem S tad ium, wo sie i n erster L i n i e u m die Verbesserung 
der eigenen Lage und nicht u m den W a n d e l der Gesellschaftsordnung k ä m p f t e n . 
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Z u der dazu nö t igen Reife k ö n n t e n sie eben ü b e r die Klappe der Arbei ter regie-
rtmg gelangen. 

U n d dabei wurde diese Forde rung gerade i n der Zei t erhoben, wo die K P D 
eine Albe i t e r reg ie rung i n Sachsen gebildet hat. der ihre Mi tg l i ede r beitraten. 
Dieser Schritt der K P D stand i m W i d e r s p r u c h mit der zit ierten E r k l ä r u n g u n d 
musste in den Re ihen der Indifferenten Zweife l erwecken und die k ä m p f e r i s c h e 
E inhe i t s t ö r e n d beeinflussen. 

Es wurden also i n der Auffassung der Arbei ter regierung u n d i n der p r ak t i 
schen P o l i t i k der K P D auch L inks feh le r begangen, auch wenn der Rechtsoppor-
lunismus vorherrschte. Diese Unk la rhe i t en verursachten innerha lb der Par te i 
selbst W i r r e n , Ungewisshei t h ins ich t l ich des Zie ls u n d es haftete ihnen der K e i m 
des Misserfolges an. 

In beiden F ä l l e n standen sie i m W i d e r s p r u c h mi t jener Auffassung, die sich 
damals i n der K o m m u n i s t i s c h e n Internationale herausbildete u n d die dem B e -
wusstseinsgrad der w e r k t ä t i g e n Massen i n Deutschland entsprach. 

III 

O b w o h l die Arbei ter regierung i n Sachsen nach einigen Tagen ihres Bestehens 
g e s t ü r z t wurde, wurde sie dennoch zur Belehrungsquel le für den K a m p f der 
Arbei terregierung u n d bewies die Rich t igke i t der Idee v o n neuen W e g e n u n d 
v o n neuem Herangehen an die proletarische R e v o l u t i o n . 

Sie zeigte i n erster L i n i e die M ö g l i c h k e i t , die einheit l iche proletarische F r o n t 
zu b i lden , wo die Massen der W e r k t ä t i g e n unter F ü h r u n g der K o m m u n i s t i s c h e n 
Partei eine Re ihe v o n Al l tagsforderungen erfolgreich durchsetzen, i n diesem 
K a m p f Er fahrungen sammeln ,und sich für einen r e v o l u t i o n ä r e n Zusammenstoss 
e r h ä r t e n . 

Sie hat erwiesen, dass die Arbei terklasse i n der Lage ist, sich die eigenen 
Organe der Einhei ts f ront zu schaffen, die f ä h i g s ind, Massnahmen zugunsten 
der W e r k t ä t i g e n ins L e b e n z u rufen u n d einige F u n k t i o n e n der Staatsinacht 
',\ ersorgung, E r h a l t u n g der Sicherheit , Lohnregelungen u. dgl . in.) noch unter 
der Reg ie rung der Bourgeois ie z u ü b e r n e h m e n . 

Sie hat erwiesen, dass l i ier die reale M ö g l i c h k e i t vorhanden ist, eine aus 
Vertretern von verschiedenen Schichten der W e r k t ä t i g e n bestehende Reg ie rung 
als Instrument der „ v o n oben" ve rwi rk l i ch t en R e v o l u t i o n zu b i lden . Sie hat 
erwiesen, dass eine solche Regie rung Sofort inassnahmen gegen die Bourgeois ie 
zu treffen hat. nicht z ö g e r n darf, zu diktator ischen Massnahmen zugunsten der 
Massen zu greifen u n d sich auf die W e r k t ä t i g e n zu s t ü t z e n , wenn sie sich gegen 
die Bourgeois ie behaupten sol l . N u r unter dem D r u c k der Massen , d. Ii. eine 
. .von un ten" ve rwi rk l i ch te Revo lu t ion kann ihre Massnahmen durchsetzen u n d 
die Z u s t i m m u n g schwankender Par tner gewinnen. 

Es s t immt schon, dass diese Konsequenzen nicht g le ich gezogen wurden, i m 
Gegentei l , dicht nach der .Niederlage der R e v o l u t i o n wurden Konsequenzen 
gezogen, die einen v o r l ä u f i g e n Schlussstr ich hinter der T a k t i k der Einhei tsf ront 
und Arbei ter regierung setzten, n ä m l i c h i n einer solchen Auffassung, i n der sie 
eine neue F o r m des Herangehens an die R e v o l u t i o n werden k ö n n e n . Ausgehend 
von den Alisserfolgen der R e v o l u t i o n gelangte m a n zu einer l inksextremis t i schen 
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"Verzerrung der T a k t i k der Einhei tsfront und der Arbei terregierung. A u s der 
falschen A n w e n d u n g wurde die Konsequenz gezogen, sie sei ungeeignet. 

D ie K I befasste sich mi t der K r i t i k der deutsehen Ereignisse sehr f rüh , bereits 
i m J an ua r 1924 auf der S i tzung der erweiterten K I , wo m a n die Reso lu t ion 
, .Lehren der deutschen Ere ign isse" ausarbeitete. H ie r gelangle m a n zu d e m 
sonst r icht igen Schluss. dass die Hauptursache der Nieder lage i n einer Re ihe 
v o n F e h l e r n u n d M ä n g e l lag, die teilweise oport imist ische Abweichungen dar
stellten. 

Berei ts hier k a m eine v o n S inowjew vertretene Ans ich t z u m Vorsehe in . die 
Arbe i te r reg ie r img sei nur das S y n o n y m für die Dik ta tu r des Proletariats, eine 
Anschauung , die eigentl ich alles leugnete, was i n dieser L o s u n g neu war , die 
dann unter dem Einf luss l inksgerichteter S t immungen auf dem V . Wel tkongress 
der K I die O b e r h a n d behielt und für lange Zeit i n der Arbei te r regierung vorher r 
schend war . 

A u f dem V . Wel tkongress der K I erfolgte i n der Auffassung der Einhei tsfront 
u n d der Arbei te r regierung eine restlose Versch iebung nach l inks . Unter dem 
Einf luss opportunist ischer Feh le r i n den deutschen Revolut ionsere ignissen k o n n 
ten die deutschen Linkss tehenden deshalb eine gewisse A u t o r i t ä t erreichen, da 
sie bereils f r ü h e r gegen die opportunist ischen Feh le r der F ü h r u n g aufgetreten 
waren . D a b e i b l ieb jedoch der U m s t a n d ganz verborgen, dass sie selbst die 
T a k t i k der Einhei ts f ront i m Gegentei l entstellten. D e r Einf luss dieser L i n k s 
gerichteten und ihre U n t e r s t ü t z u n g ü b e r w o g e n hier u n d die ganze T a k t i k wurde 
so entstellt, dass sie ihre Bedeu tung auf lange Sicht e i n b ü s s t e . Z u m Siege der 
.Linkslendenzen trug auch Len ins T o d bei , dessen grosse A u t o r i t ä t eine M a u e r 
gegen jede En t s te l lung geschaffen h ä t t e u n d imstande w ä r e die G ü l t i g k e i t der 
Theor ie v o n neuem Herangehen an die R e v o l u t i o n zu erhalten. Vergebens 
versuchten einige R e v o l u t i o n ä r e , die Idee der Arbei ter regierung aufrecht zu 
erhalten. 2- ' 

D ie Thesen des V . Kongresses der K I besagen i n bezug auf die Einhei t s f ront : 
Die; Einhei tsf ront ist l ed ig l ich die Agita t ionsmethode u n d r e v o l u t i o n ä r e M o b i l 
machung für die Dauer der ganzen Per iode u n d die Arbei ter regierung ist sogar 
folgendermassen formul ier t : D ie L o s u n g der Arbei ter - u n d Baue rn -Rcg ie rung 
bedeutet für die K o m i n t e r n die L o s u n g der Dik ta tu r des Proletariats , ü b e r t r a g e n 
in die Sprache der R e v o l u t i o n , i n die Sprache der Volksmassen. 

W i e ers icht l ich, wurde die Idee der Einhei tsfront als B ü n d n i s des revolutio
n ä r e Proletariats verschiedener R ich tungen mi t momentanen K a m p f z i e l e n auf
gegeben und der Gedanke der Arbe i le r reg ie rung als neue F o r m des Zugangs 
zur R e v o l u t i o n abgelehnt. 

O b w o h l die Er fahrungen der r e v o l u t i o n ä r e n Ereignisse n icht g le ich r icht ig 
ausgewertet wurden , g ing ihr Ergebnis für die r e v o l u t i o n ä r e Bewegung doch 
nicht ver loren . Jahrzehnte spül er. i m K a m p f gegen den aufstrebenden Faschis
mus w u r d e n sie erneut gewertet und v o m V I I . Kongress der K I be i der B i l d u n g 
der E in l i e i t s - u n d Volksf ron t a u s g e n ü t z t . D e r V I I . K I - K o n g r c s s wertete und 
n ü t z t e sie in ihrer ganzen Brei te aus. wobe i er sie entsprechend der v e r ä n d e r t e n 
Lage wei lerenlwickel te . Georg D i m i t r o w ging bei der Bewer tung der A b w e i c h u n 
gen von den Erfahrungen der s ä c h s i s c h e n Arbei ter regierung aus und wies darauf 
h i n . dass sie i m m e r noch ih re Bedeutung zur Steigerung unserer Wachsamke i t 
gegen die von l inks oder rechts kommende Gefahr haben. 

Die Schbissfolgerungen. zu denen wi r gelangt s ind, wurden i m wesentl ichen 
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erst auf dem V I I . K I - K o n g r e s s gefasst. Die Er fahrungen der deutschen r evo lu 
t i o n ä r e n Ereignisse und der Gedanke , e in neues Herangehen an die proletarische 
Revo lu t i on zu suchen, wie sie v o n Len in i n den 20er J ah ren z u m A u s d r u c k 
gebracht wurde , gingen für die Arbei te rbewegung nicht ve r lo ren . I m Gegente i l 
l ialien sie in der Tak t ik der Volksf ront und s p ä t e r der Nat ionalf ront und des 
breiten B ü n d n i s s e s des Proletariats mit den ü b r i g e n Schichten der W e r k t ä t i g e n 
und allen fortschritt l ichen Krä f t en in der Gegenwart ihre w ü r d i g e For tse tzung 
gefunden. 

Flirrsetzt von Rudolf Merta 

ANM E R K U N G E \ 

1 Beraturi!: der Vertreter kommunistischer und Arbeiterparteien itt Moskau vom .T. 1957, 
Prag 1.95 und Erklärung von den Beratungen der Vertreter kommunistischer und Arbeiter
parteien vom J . 1960, Prag 1960. 

2 Lenin, V. T., „Die Schriften" (tschech.), S. 86-89. 
1 Protokoll des IV. Kongresses der KI, S. 1017. — Daselbst s. die ausführlichen Thesen 

..Uber die Taktik der Kommunistischen Internationale", inshesonder deren Teil ,,Die 
Taktik der Einheitsfront und die Arheitcrregierung". S. 1014—1017. 

Die KPD war sich dieser Möglichkeit klar bewussl und hatte auch das einschlägige Pro
gramm vorbereitet. Auf der Sitzung des Zentralkomitees vom 5. u. 6. 8. 1923 verfasste 
sie eine Resolution, in der von Aufgaben der Arbeilerrcgierung die Rede ist: 
..Die erste wichtigste Massregel dieser Arbeil- und Bauerregierung ist die grundlegende 
Umgestaltung der Steuer-, Finanz- und Wirtschaftspolitik, so dass die Arbeiterklasse 
zusammen mit Mittelschichten gemäss ihren Interessen die Anarchie der grosskapitalisti
schen Ausbeuter bändigt und Ordnung und Planmässigkeit in die Wirtschaft bringt, 
liin erster Schritt dazu ist die Erfassung der Sachwerte, verbunden mit durchgehender 
Kontrolle der Produktion, des Verkehrs, des Handels, der Banken und Börsen durch 
die Klassenorganc, Betriebsräte der Arbeiter und Bäte der Kleinbauer und Kleingewerbe
treibenden von unten und durch die Organe des Arbeiter- und Bauerstaates von oben." 
S. Archiv des Instituts für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED in Berlin 
(in der Folge: IML - Zentralausschuss K P D - Sign, 2/4 Bl . 291. 

•> Programmerklärung der neuen sächsischen Regierung s. „Rovnost" 13. 10. 1923: „ . . . D i e 
neue Regierung ist eine Regierung der proletarischen Wehr. Das Grosskapital hat in 
Industrie und Landwirtschaft die Offensive eröffnet. Die sächsische Regierung erklärt, 
dass sie sich als die Regierung der gesamten werktätigen Bevölkerung betrachtet und 
bemühen wird, die Gefahr einer Diktatur des Grosskapitals und des Militärs zu bannen. 
Ferner wird sie versuchen, einen Bürgerkrieg zu verhindern und den Staatsapparat 
von denjenigen Beamten zu säubern, die offen oder geheim auf die Wiederherstellung 
einer Diktatur des Grosskapitals hinarbeiten. Die Regierung wird sich für wirtschaftliche 
und finanzielle Massnahmen zur Hebung der Markt und Verbesserung der Verhältnisse 
einsetzen. Sie wird gegen unbefugte Stillegung der Arbeit in Betrieben einschreiten und 
für eine ergiebige Unterstützung der Arbeitslosen und teilweise Beschäl!igten sorgen . . ." 
Die Zilalion stamm! aus tschechoslowakischer Partciprcssc, da das Lrschcinen der „Itoten 
I ' ; JHM'* ' / . O jener Zeil eingestellt, war. 

« S. Umle pravo 12. 10. 1923. 
7 IML Berlin, Sign. 2/4-BI. 83—85. Auch Deutsches Zentralarchiv Potsdam: Ueichsminisle-

riiuu des Innern Ar. 13.217 Bl. 199. Eine ausführliche Schilderung dieser Ereignisse s. in 
den Arbeiten von Wilfred HANNISCH: Die IInndertschaften der Arbeitenvehr. Die pro
letarischen Hundertschaften in Sachsen 1923, Berlin 1958, und Helmut GAST: Die pro
letarischen Hundertschaften als Organe der Einheitsfront im Jahre 1923 — Zeitschrift 
für Geschichtswissenschaft, Jhg. 1954. Heft 3. Ähnliehe Ereignisse, wo die Massen ihre 
Interessen durchsetzten und der bürgerliche Apparat nicht in der Ijige war. dies zu ver
eiteln, verliefen auch an anderen Orlen in Deutschland, z. Ii. in Ober-Baden in der Stadt 
Lörrach, liier crbühlru die I nlernchmer unter dem Druck von Mjissenkmidgcbimgen 
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die Arbeiterlöhne, beriefen aber die Polizei aus der Hauptstadt und lehnten es ab, die 
Erhöhung zu zahlen. Weitere Kundgebungen fanden statt und dabei kam es zu Zusamnicn-
slössen der Hundertschaften mit der Polizei. Die W e r k t ä t i g e n bemächtigten sich der 
ganzen Stadl und eine Notstandserklärung konnte an der Sache nichts verändern. Die 
Werktätigen beendeten ihre Aktionen erst nachdem ihrer ultimativen Forderung, die Po
lizei müsstc die Stadt gänzl ich verlassen, Folge geleistet wurde. S. Rote Fahne 19. 9. und 
20. 9. 1923. S. aucli Heinz H A B E D A N K : Zur Geschichte des Hamburger Auf Standes, 
S. 45-48. Berlin 1959. 
S. „Gegen die Säbeldiktatur". Drei Reden von Fr. Hecken, Wirtscbaftsminister. Paul Höl
scher, Finanzminister, Georg Graupe, Arbeitsminister, gehalten auf der Konferenz der 
Arbeiterorganisationen am 21. 10. 1923 in Chemnitz. Leipzig 1923. 
S. I M L Berlin: Reichskommissar für Überwachung der öffentlichen Ordnung XII-E 3-1. 
Bl. 103. Der Vertrag von Versailles verbot Deutschland eine regelmässige Armee mit Aus
nahme der Reichswehr mit ihren 115 000 Berufssoldaten zu bilden. Diese Anordnung wurde 
offen umgangen und aus ehemaligen Soldaten, Unteroffizieren und Offizieren bewaffnete 
Verbände organisiert, die auf den Gütern ostpreussiselier Junker, als Arbeitstruppen 
getarnt, untergebracht wurden. Hier genossen sie die normale militärische Ausbildung 
und wurden im Bedarfsfalle in die Reichswehr oder Polizei eingegliedert. Man nannte 
sie die Schwarze Reichswehr. Ähnlich verfügten auch die erwähnten halbmilitärischen 
Formationen illegal über Waffen, machten WuFFcnübungen mit und standen mit der 
Reichswehr in Verbindung und wurden von ihr zu Ordnerdiensten gegen die revolutio
näre Arbeiterschaft zugezogen. Die Entente-Mäohte wussten um diesen Zustand und dul
deten ihn stillschweigend, da es sieh um Kräfte handelte, die gegen die Arbeiterschaft 
zu Unterdrückung revolutionärer Kämpfe eingesetzt wurden. 
S. I M L Berlin Sign. 10/18-Reichsministerium des Innern — Kom. Partei IM. 2, Bl. 57, 
D M V (Deutscher Metallarbeiter-Verband). In dem folgenden Bericht wird beschrieben, 
wie sich diese Versammlung an die politischen Parteien mit dem Ersuchen wandte, un
verzügl ich aus allen Arbeiterparteien und Gewerkschaftsorganisationen Aktionsausschüsse 
zu bilden, die über alle Kampfmassnahmen der Werktätigen einschliesslich des General
streiks zu entscheiden hatten. 
Alle diese Ereignisse und Vorbereitungen der Reichswehr, militärisch gegen Sachsen cin-
zuschreiten, die Protestaktionen der Sächsischen Regierung und ihre ErFolglosigkeit, die 
Verbindungen der Reichswehr mit den militärischen Geheimorganisationen, die Eingliede
rung dieser Organisationen in die Reichswehr werden vom ehemaligen preussischen 
Innenminister, dem Sozialdemokraten Carl Sewering geschildert. S. das Buch: Carl Scwc-
ring, Mein Lebensweg, Band I, S. 43—436. 
Der Wortlaut des Flugblattes befindet sieh in der Arbeit von Wilfrcd IIANNISCI1: Die 
Hundertschaften der Arbeiterwehr. Die proletarischen Hundertschaften, Berlin 1958, 
S. 81—82. In dem Flugblatt heisst es: „Herr General. Wir spotten Ihrer Verbote! Der 
Kongrcss der proletarischen Abwehrorganisationen hat stattgefunden. Sozialdemokratische 
und kommunistische Vertreter der PAO aus allen Teilen Sachsens haben die Kampf
entschlossenheit des Proletariats bekundet. Arbeiter! Angestellte! Mittelsländler! Klein
bauern! Beweist dem General Müller, dem Beauftragten der Reaktion, das ihr entschlos
sen seid, in breitester Einheitsfront um eure Existenz zu kämpfen! . . . Nieder mit dein 
Faschismus! Nieder mit der Militärdiktatur! Nieder mit der Regierung Stresomann! . . . 
Es lebe die Regierung der Werktät igen in Stadt und Land. Auf zum Kampf. Auf zum 
Sieg! Der I. Kongress der sächsischen proletarischen Abwehrorganisationen." 
S. „Bericht über die Verhandlungen des IC. Parteitages der KPD", S. 227—228. Auch 
„Inprekor" Nr. 16/1924, S. 925. — Karl Radek weilte zu jener Zeit in Deutschland als 
Repräsentant der KI und trat als Berater der K P D auf. Einerseits vertrat er in einigem 
Kragen, z. B. in bezug auf den Charakter der Einheitsfront und der Arbeiterregicrung, den 
richtigen Standpunkt, unterlag jedoch andererseits, was die praktische Politik betrifft, 
dem Opportunismus. Dadurch konnte er Brandler und einige Mitglieder der Führung, 
die ohnehin rechtsextremistisch orientiert waren, beträchtlich beeinflussen. 
So gab Radek den Auftrag, den Maistreik der Ruhr-Bergleute zu beenden, obwohl dieser 
Streik im Begriffe war, sieh auf ganz Deutschland zu verbreiten; er ordnete die Finsiel-
lunj? von öffentlichen Massenkundgebungen am Antifaschistischen Tage 29. 7. an und 
empfahl, den Generalstreik, nach dem Sturz der Regierung Cun zu beenden, obwohl der 
Streik an Ausmassen zunahm und die Massen bereit waren, weiter zu kämpfen. 
Nach der Schilderung von Ruih FISCHER in ihrem Buche ..Stulln und der deutsche 
Kommunismus". Frankfurt .'im M. 1948, versuchte damals P.ndek. als inoffizieller Yer -
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niilllcr zwischen der sowjetischen und deutschen Regierung aufzutreten. Inwieweit er 
dazu berechtigt war, lüsst sich nicht feststellen. Tatsache bleibt, dass er deutsche Amts-
slellcn aufsuchte und liier Eingriffe in die Politik der K P D versprach, wozu er jedoch 
in keiner Weise berechtigt war und die er offensichtlich zum Schaden der Arbeiterklasse 
unternahm. So z. B. suchte Radek laut Mitteilung dos Staatssekretärs von Maitzahn das 
Ausscnministerium auf und sprach seine Missbilligung der Politik der deutschen Kom
munisten aus. fn der Folge behauptete er gegenüber Malt/ahn, dass „er (Radek) in der 
letzten Wochc alles, was in seinen Kräften stand, getan hätte, um den deutschen Partei
führern zu beweisen, wie albern ihr gegen die deutsche Regierung gerichtetes Tun sei. 
Ich würde in einigen Tagen sehen, dass die kommunistischen Limsturzvcrsuche im Rhein
land schwächer werden". — 1ML 10/17 Reichsministerium des Innern, Bd. I, 131. 195—198. 

1 4 Die Lehren der deutschen Ereignisse. Das Präsidium des Exekutivkomitees der Kommuni
stischen Internationale um deutsche Frage. Januar 1924, S. 42 — Hamburg 1924. 

1 5 Ruth FISCHER, damals Mitglied der KPD-Führung, beschreibt Brandlers Auftreten wie 
folgt: „Brandler, kommunistischer Haup(delegierter auf der Chemnitzer Konferenz, for
derte die Durchführung eines Generalstreiks. Seine Rede halte keinen Nachdruck und 
das rhetorische Rufen nach Wallen hatte den klaren Unterton, ein Streik wäre ein 
Abenteuer gewesen." S: Ruth FISCHER: Stalin und der deutsche Kommunismus", S. 410 — 
Frankfurt am Main 1948. Ähnlich schildert Brandlers Auftreten auch E . Thälmann 
auf dem V. Kongress der K l und sogar Brandler selbst gesteht, er selbst habe die Losung 
zum Rückzug gegeben. S. „Fünfter Kongress der Kom. Internationale", Band I, S. 2Ö7, 
343, Hamburg 1924. 

1 6 S. „Bericht über die Verhandlungen des III. (8.) Parteitages der K P D mit der Definition 
des Parteitages betreffend die Einheitsfrpnt und die Arbeilerregierung". Die Arbeiterregie
rung wird in der Resolution folgendermassen formuliert: „Die Arbeiterregierung ist 
weder Diktatur des Proletariats noch ein friedlicher parlamentarischer Aufstieg zu ihr. 
Sie ist ein Versuch der Arbeiterklasse, im Rahmen und vorerst mit den Mitteln der 
bürgerlichen Demokratie, gestützt auf die proletarische Organe und proletarische Massen
bewegung, Arbeiterpolitik zu treiben." S. 420. 

1 7 S. „Protokoll des IV. Kongresses der KI". Thesen über die Taktik der Komintern, S. 1017. — 
Die K P D wurde sich übrigens all dessen bewusst, denn bereits auf der Sitzung des Zentral
komitees in den Tagen 5.—(j. 8. 1923 befasste sie sich mit der Frage, eine Arbeitcrregierung 
zu errichten un in einer hier genehmigten Resolution kam sie zu den vollständig richtigen 
Schlussfolgerungen: „. . . Die Arbeiterregierung hat rücksichtslos vorzugehen, sie muss 
diktatorisch und rücksichtslos alle dem Proletariat zur Verfügung stehenden Mittel gegen 
den Feind des Proletariats, gegen die Wucherer und Spekulanten, gegen die Raubritter 
der grosskapilaJistisehen Konzerne und Banken, gegen die bewaffneten Garden des Gross
kapitals einzusetzen, wenn sie selbst von den kapitalistischen Verbrechern und iln'en 
bewaffneten Garden nicht besiegt werden soll." S. IML, Sgn. 2/4, F. Zentralausschuss KPD, 
Iii. 292. 

1 8 Hierher gehört auch z. 15. A. Thalheimer, der damals rechtsstehende Mitglied der K P D -
Führung, der mit Brandler für die Politik K P D verantwortlich war. Er beschreibt die 
Situation, die nach der Entstehung der sächsischen Regierung herrschte, nachdem es sieh 
herausgestellt hallo, dass eine Bewaffnung der Arbeiter, wie sie die K P D geplant hatte, 
nicht möglich sein werde, und weist auf die Möglichkeiten hin, einer solchen Situation 
gerecht zu werden: „ . . . K s gab zweierlei Wege. Der erste: Mit revolutionär-diktatorischen 
Massnahmen aufzutreten, die dazu geeignet wären, den Widerstand der Bourgeoisie auf
zureizen und die Koalition zu zerschlagen. Der andere Weg, der auch beschrillen wurde, 
hcslnnd in der Bewaffnung der Arbeiter mit staatlichen Mitteln, doch sonst sollte man 
im Rahmen der Verfassung vorbleiben, in der Hoffnung, der Feind werde sich nicht 
rühren. In beiden Fällen miissle dies die Durchkreuzung des eigenen Plans zur Folge 
gehabt haben. Im erslcn Falle jedoch könnte der Plan durch eine Reihe von Massnahmen 
durchkreuzt werden, die eine revolutionäre und propagandistische Wirkung gehabt hätleu. 
Die Regierung, der die Kommunisten angehötleji , balle damals sofort mit diktatorischen 
Massnahmen aufzutreten. Im Lande herrschte Arbeitslosigkeit. Die Arbeilslosenfürsnrge 
war durch Beschlagnahme des Geldos bei den Unternehmern ermöglicht. Die Arbeil 
hätte vermittelt werden können, wenn man die stillgelegten Betriebe wieder eröft'nel 
hätte. Auch die I.ebensmillelbeschaffung hätte diktatorische Sofortmassuahmen erfordert." 
S. A. Thalheimer: „1923. Eine verpassle Revolution? Die deutsche Oktoberlcgendc und 
die wirkliche Geschichte von 1923", S. 25 — Berlin i931. 

1 9 S. Protokoll des V. Kongresses der K l , S. 264, 323. — Klara Zetkin schildert hier die Lage 
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in Deutschland als ausgesprochen revolutionär, wo die subjektiven Bedingungen schon 
in die subjektiven hinüberwachsen: „ . . . I n April, Mai, Juni, Juli sind diese Erscheinun
gen zu sehen: Uberall Lohnkämpfe, Streiks, überall 1 tungerdemoustrationeu, Plünderung 
der Läden, Requisitionen von Lebensmitteln auf dem 1-ande durch Stadtarbeiter usw. 
Es bestand kein Zweifel: die Ijige war revolutionär. 

2 0 S. Die P.olc Fahne 21. 10. 1923. 
2 1 S. IML-Sign. D. F. VI/16/KPD-Flugblätter zu den revolutionären Kämpfen 1923/131. 89. 

Ebenso Reichskommissar f. Überwachung der öEfenll. Ordnung X1I-D-2, Bl. 51—51!. 
2 2 Lehren der deutschen Ereignisse — s. Kommunistische Internationale Nr. 31—32, J'hg. V, 

S. 00. 
2 3 Von Bedeutung in dieser Hinsicht war das Auftreten Clara Zetkins, die — trotz der an der 

KPO-Führung geübten Kritik und trotz der Berücksichtigung aller Mängel auf der bis
herigen Taktik verharrte: „. . . Die Einheitsfront stellt eine Kampfgemeinschaft des Pro
letariats ohne Unterschied der Parteien unter der Führung der Kommunistischen Partei 
dar. Die Arbeiterregierung ist kein blosses Synonym für Diktatur des Proletariats, sondern 
eine Regierungsfonn für den Zeitraum, wo die Bouregoisie schon schwach ist, um die 
Macht, zu erhalten, und das Proletariat noch sehwach, um die Macht zu erringen..." — 
tnprekor Nr. 16, 11)24, S. 938. Eine richtige Auffassung der Arbeiterrcgierung wurde auch 
von K. Kadek verteidigt, und zwar bereits auf der XIII. Konferenz der K P R im Februar 
1924, ebenso wie später auf dem V. Kongress der KI. Er gelangte hier zu dem Schluss: 
„Streicht nicht die Losung der Arbeiterregierung als Koalition mit den übrigen Arbeiter
parteien, doch wir bewaffnen uns so, dass diese Regierung zum Ausgangspunkt des 
Kampfes um die Diktatur wird. Protokoll des V. Kongresses der KI, S. 180. Radeks sonst 
richtiger Standpunkt konnte jedoch niemanden beeinflussen. Radek hatte sieh dadurch 
diskreditiert, dass er die ganze Zeit hindurch in Deutschland und in der KPD-Führung 
als Delegierter der KI aufgetreten war, wobei er als Brandlers Berater in den praktischen 
Fragen zum Opportunismus tendierte und die opportunistischen Massnahmen der K P D -
Führung billigte. Darum konnten seine Ansichten den Kongress beeinflussen. 

2 4 S. Thesen und Resolutionen den V. Wellkongresses KI, S. 25, 27. 
- ' Dimitrov ('•. VI.: Auswahl aus Aufsätzen und Reden (ischech.), S. 102—104. Hier werden 

auch die Ereignisse des J . 1923 bewertet und die Möglichkeiten untersucht, wie sie für 
die Taktik der Volksfront ausgenützt werden konnten. 

H E S L O D E L N I C K O - R O L N I C K E V L Ä D Y - P R E D C H Ü D C E L I D O V E 
D E M O K R A C I E A P R V N l F O K U S O J E H O U S K U T E e N E N f 

V R O C E 1923 

Hlavnim obsaheni soueusne dejinnc epochy züstävä släle pfechod od kapilalismu k socia-
lismu. Pod rostouci'm vlivem svetove socialisticke souslavy stäle vice zemi a närodü se dävä 
do boje s imperialisinem a pfiblizuji tak odslraneni kapilulismu ve svetovem rozsahu. 

Je Jen pochopilelne a zcela lake odpovidä duchu marxismu-leninismu, ze ccsly rüznych 
närodü k socialismu jsou navzäjcm od sehe odlisne a odpovidaji podminkärn vyvoje v jed-
notlivych zemich. Stejne tak je pochopitelne, ze s pf ibl izovänim se konce kapitalismu se 
dostävä na pofad hledäni rüznych forem pfechodu n novych cest k socialismu. 

Myslenka novych forem pfechodu, vys lovenä X X . sjezdem KSSS v r. 1956, rozvijenä po-
radami pfedstavite lü komunistickych a dclnickych stran v r. 1957 a 1960, stejne jako 
XXII . sjezd KSSS v r. 1961, neni v mezinärodnim delnickein hnuli nijak novä. Mola sve 
pfedchüdee a sehräla vyznamnou ülohu v obdobi Komunisticke internacionäly, kdy od jejiho 
III. kongresu v r. 1921 n a b y v ä podoby taktiky jednotne fronty a od IV. kongresu v r. 1922 
je formuloväna jako heslo delnicko-rolnicke v lädy . Po fade let urcitych zkresleni se objevuje 
znovu na VII. kongresu v r. 1935 jako taktika lidove fronty a v lädy lidove fronty. 

Ponevadz taktika jednotne fronty a delnioko-rolnickä vläda let dvacä lych obsahuji teo-
reticky podklad novych forem pfechodu k socialisticke revoluci, nebude bez vyzuamu a uzitku 
vrätit se k temto zkusenostem a poueit sc na praktickem pokuse o jejieh uskutecneni 
v r. 1923 v Sasku a Durynsku. 

Autor se v teto cästi pokousi na vzniku delnicke v lädy v Sasku a jejieh zkusenostech 
ukäzat, jak Komunist ickä strana N&mecka (KSN) uskutecfiovala taktiku jednotne fronty, 
jak utvofila delnickou vlädu, jakych dosähla tispeehü a jakych se dopuslila chyb. 

6 s b o r n i k F F • G 10 



82 B 0 H U M 1 L K U C E R j l 

Da se rici, ze laktika jcdnotne fronly byla völsinou KSN pochopena sprävne jako bojovj' 
svazek nejrüznejsich cästi delnioke tfidy s cilem dobyl fady vyhod a vest ji na vlastnich 
zkusenostech k pochopeni nutnosli poräzky kapitalismu. Ncspornym vysledkcm techto snah 
bylo utvofeni delnickych vläd v Sasku a Duryiisku. 

Zde vsak jiz KSN, a predcvsim jeji vcdeni, ncdokäzala z delnick« v lädy vytvoiit näslroj 
prolelariätu a zäkladnu k rozhodncinu boji o moc. Pravicove vedeni sc dopustilo fady cliyb, 
jcjichz spolccnym jmcnovalelem bylo to, ze delnickou vlädu poklädalo za koalici v läinci 
me.sfäcke demokracic a nedokäzalo lento rämec pfekrocit, aekoliv historicke podminky pro to 
byly a pfitom byla jedinä moznost, jak se udrzct a zvitezit. IVclze vsak opomenoul, ze V cästi 
KSN doslo k vyslovene lev icäckym ücbylkäm a je treba si jich vsimat vice, nez bylo dosud 
zvykem. 1 kdyz pramcnily z dobreho ümyslu , podnieeneho revolucni ncdockavosü a i kdyz 
vychäze ly z pfeväznc zdravcho jädra K S N , zkresiily taktiku jcdnotne fronly a piedcvsim 
heslo delnieke vlüdy. V delnieke vläde odmitaly videt furmu prechodu, mczislupcn mczi 
burzoazni demokrteii a diktalurou prolelariätu, ale chäpaly ji prirno jako diklaluru pro
lelariätu. 

To vsak niuselo riuzbylnc odradil ony cästi delnieke tfidy, ktere dosud nedozräly k po
chopeni nutnosli okanizite sräzky. PHtom tyto levicäoke näzory vnesly zmatek i do fad 
KSN a piispely k poräz.cc delnicke v lädy v Sasku v r. 1923. 

Teulu neüspech nespiävncl io provädeni sprävue myslenky vedl pak k tomu, ze V. kongres 
Komunislickc inlernaeionäly v r. 1924 podlehl säm zkresleui hesla delnieke v lädy v diktaturu 
prolelariätu. Tim byla novä forma piechodu k piolctäfske revoluci na fadu lel odsunuta. 
Teprve VII. konyres Komunislicke inlernaeionäly v r. 1935, jehoz tficätebo vyroci lelos 
vzpominäme, /hodnolil zkusenosli saskeho pokusu u vychäzeje z nove mez inä iodni situaee 
vrälil se k lelo myslenee v rozviniitc podobe lakliky lidove fronly a vlädy lidove frnnty. 


