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III. DER KONFLIKT

Als es um die grossen Fragen der Taktik und nicht mehr nur um
innerorganisatorische Konflikte ging, trat an die Stelle des Kom-
petenzstreits im einzelnen Fall der allgemeine Konflikt: die Frage

*nach der ,,Souveranitat" in der Arbeiterbewegung. Die Parteiaktion
wird vom Veto der Generalkommission abhangig gemacht.
Die verschiedenen Massenstreiks, die um die Jahrhundertwende in
verschiedenen Landern Europas dieses Kampfmittel im Wahlrechts-
kampf erprobten, insbesondere die zentrale Bedeutung des politischen
Massenstreiks in der russischen Revolution von 1905, brachten die
Debatte iiber die Mittel, mit denen in Deutschland, zum Beispiel in
Preussen, der Wahlrechtskampf zu fiihren sei, in Fluss. Der inter-
nationale Sozialistenkongress in Amsterdam 1904 beschaftigte sich
mit der Frage des Massenstreiks. Die Debatte hatte in der Presse
kaum einen gewissen Umfang erreicht, als die Generalkommission
mit dem Kolner Gewerkschaftskongress 1905 den Beschlussen der
Partei in dieser Frage zuvorkam.- Die Gewerkschaften stellten die
Sozialdemokratie vor eine vollendete Tatsache. Die Aktualitat der
Frage wurde bestritten, jede Beschlussfassung iiber eine eventuelle
zukunftige Anwendung politischer Massenstreiks wurde abgelehnt;
der Gewerkschaftskongress erliess sogar in allerFormeinDiskussions-
verbot. Der Referent zu dem Tagesordnungspunkt 4, ,,die Stellung
der Gewerkschaften zum Generalstreik", Bommelburg, sagte auf dem
Kolner Kongress: Alle internationalen Kongresse habben sich damit
beschaftigt. Fiir Deutschland ist der politische Massenstreik indisku-
tabel. Er wird auf der Tagesordnung des nachsten Parteitages voraus-
sichtlich zu finden sein. ,,Daher mussten auch wir diesmal dazu
Stellung nehmen, um nicht Gefahr zu laufen, dass wir uns spater
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188 HEINZ LANGERHANS

Beschliissen fiigen mussten, die einseitig an anderer Stelle gefasst
sind".

Der folgende Parteitag in Jena im gleichen Jahre versuchte, sich
iiber diese von den Gewerkschaften geschaffene Lage hinwegzusetzen.
Das Diskussionsverbot teilte das Schicksal aller Diskussionsverbote,
es brachte nur eine Belebung und Zuspitzung der damit zu ver-
hindernden Diskussion. Doch blieben die Reden des Jenaer Partei-
tages wirkungslos. Man sprach iiber den Massenstreik theoretisch
und grundsatzlich. Im Rahmen dieser ,,akademischen" Erorterung
allerdings gingen die Meinungen und Vorstellungen weit auseinander.

Bebel ebenso wie Bernstein und v. Elm betonten den friedlichen
Charakter des politischen Massenstreiks und fassten ihn haupt-
sachlich als ein Abwehrmittel gegen Angriffe auf das fundamentale
Recht, ohne dessen Geltung die Sozialdemokratie nicht existieren
konnte, das freie und gleiche allgemeine Wahlrecht, ins Auge.
Legien ebenso wie Rosa Luxemburg vertraten die Oberzeugung,
dass zwischen dem politischen Massenstreik und einer sozialen
Revolution nicht unterschieden werden kann. Aus dieser gleichen
Einschatzung des Massenstreiks durch Rosa Luxemburg und Legien
ergab sich fur beide die entgegengesetzte praktische Konsequenz.
Legien lehnte den Massenstreik aus dem gleichen Grunde ab, aus dem
Rosa Luxemburg sich dafiir einsetzte.

Parteiraison verlangte gebieterisch eine offizielle Stellungnahme des
Parteitages. ,,Wenn diese Frage an alien Ecken und Enden an-
geschnitten wird" - sagte Bebel in seiner Rede in Jena - ,,gleichviel
ob es nun in richtiger oder verkehrter Weise geschieht, muss jeder
aufmerksame Mann, besonders aber jeder Fiihrer einer Partei, der
diesen Namen verdient, sich fragen, ob es nicht an der Zeit sei, dass
die Partei den Vorschlag einmal diskutiert . . . Nun hat der Gewerk-
schaftskongress in Koln geglaubt, den Massenstreik durch die An-
nahme der Resolution Bdmmelburg abzutun. Man lehnte den General-
streik, wie ihn die Anarchisten und die Anarchosozialisten wollen, ab
und erklarte, wir wollen weiter keine Diskussionen".1 v. Elm habe
ihm aus der Seele gesprochen, sagte Bebel, als er eine energische
Resolution anstelle dieser unklaren und widerspruchsvollen ver-
langte, eine Resolution, die den Einsatz der wirtschaftlichen Macht der
organisierten Arbeiter im Falle eines Wahlrechtsraubes ankiindigte.
Die von Bebel dem Parteitag dann vorgeschlagene Resolution
erklarte die ,,umfassendste Anwendung der Massenarbeitseinstellung"
sei eines der wirksamsten Kampfmittel, um ein solches politisches
Verbrechen an der Arbeiterklasse (Wahlrechtsraub) abzuwehren, oder

1 Protokoll des Jenaer Parteitages 1905, S. 299.
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um sich ein fur ihre Befreiung wichtiges Grundrecht zu erorbern.
Der Bebelsche Resolutionsvorschlag empfahl neben der Ausdehnung
der politischen und gewerkschaftlichen Organisation ,,die unaus-
gesetzte Aufklarung der Massen durch die Parteipresse und die
irnindliche und schriftliche Agitation".1

Die Jenaer Resolution befriedigte die Anhanger des Massenstreiks
aller Richtungen. Die orthodoxen Marxisten sahen mit Genugtuung
eine neue Waffe dem Arsenal des Klassenkampfes eingereiht. Die
Revisionisten betrachteten Bebels Referat als einen Sieg ihrer Be-
strebungen.2 Antiparlamentarier konstatierten zuversichtlich einen
,,Ruck nach links", ein erstes Inbetrachtziehen ,,direkter Aktion".

Der Widerspruch zwischen den Kolner Beschliissen der Gewerk-
schaften und den Jenaer Beschliissen der Sozialdemokratie musste auf
irgend eine Weise iiberbriickt werden, sollte der Gegensatz zwischen
Partei und Gewerkschaft nicht zu unabsehbaren Zerwiirfnissen
fiihren. Zunachst versuchte man, in einer vertraulichen Besprechung
des Parteivorstandes mit den Gewerkschaftsvorstanden zu vermitteln.
Bei diesen Besprechungen am 16. Februar 1906 einigte man sich auf
sechs von Bebel vorgeschlagenen Thesen, in denen ein politischer
Streik in Preussen fur aktuell undurchfiihrbar erklart wurde. Damit
war der Standpunkt von Jena bereits verlassen.

Die Zeitung der deutschen Anarchosyndikalisten ,,Einigkeit" ver-
offentlichte Ausziige aus dem Protokoll dieser vertraulichen Be-
sprechung. In der Folge dieser ,,plumpen" Enthiillung stritt man sich
langwierig um den authentischen Wortlaut der Bebelschen Thesen.
Im Vorwarts vom 27. Juni und 1. Juli dementierte der Parteivorstand
die Fassung der ersten Februarthese Bebels, wie sie von der ,,Einig-
keit" wiedergegeben worden war. Nach Bebel soil der Satz gelautet
haben: ,,Der Parteivorstand hat nicht die Absicht, gegenwartig den
politischen Massenstreik zu propagieren; sollte derselbe aber propa-
giert werden miissen, so wird sich der Parteivorstand mit der General-
kommsision ins Benehmen setzen." Nach dem Protokoll der
Konferenz vom Februar 1906, das die Zentralvorstande der Gewerk-
schaften angefertigt hatten, lautete der Satz: ,,Der Parteivorstand hat
nicht die Absicht, den politischen Massenstreik zu propagieren,
sondern wird, soweit es ihm moglich ist, einen solchen zu verhindern
suchen".3 Da es sich bei den Abmachungen der Februarkonferenz nur
um die augenblickliche Situation gehandelt hatte, ist die Differenz
unwesentlich; beide Fassungen enthalten den Wunsch: jetzt keinen

1 K. Kautsky, Der politische Massenstreik, Berlin 1914,8. 125.
2 Vgl. Bernsteins auf dern Jenaer Parteitag, Protokoll des Jenaer Parteitages 1904, S. 315.
3 Vorwarts, 1. Juli 1906.
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Massenstreik! Diese Indiskretionen, Dementis, Richtigstellungen und
Interpretationen hatten eine Atmosphare der Nervositat geschaffen,
die zu liquidieren die Aufgabe des Mannheimer Parteitages von 1906
geworden ist. Es gibt kaum eine zweite Resolution in der Geschichte
der Sozialdemokratie, um deren Wortlaut so heiss gestritten wurde,
wie um den Wortlaut der Mannheimer Resolution, die den Friedens-
schluss zwischen Partei und Gewerkschaften formulierte. Die von
Bebel formulierte Mannheimer Resolution bestatigte zunachst die
Beschliisse des Jenaer Parteitages. Ein Abanderungsvorschlag Legiens
zur Resolution Bebels wunschte, dass der erste Passus gleicherweise
die Kolner Gewerkschaftsresolution bestatigen solle, er solle lauten:
,,Der Parteitag bestatigt den Jenaer Parteitagsbeschluss zum poli-
tischen Massenstreik, der mit der Resolution des Kolner Gewerk-
schaftskongresses nicht im Widerspruch steht". Schliesslich einigten
sich Bebel und Legien auf folgendes Amendement: ,,Der Parteitag
bestatigt den Jenaer Parteitagsbeschluss zum politischen Massenstreik
und halt nach der Feststellung, dass der Beschluss des Kolner Gewerk-
schaftskongresses nicht im Widerspruch steht mit dem Jenaer
Beschluss, alien Streit iiber den Sinn des Kolner Beschlusses fur
erledigt". Diese Fassung des ersten Passus ist schliesslich angenommen
worden. Unter den 62 Stimmen die gegen ihn stimmten, befanden
sich u.a. v. Elm, Kautsky und Luxemburg.

Vergleicht man den Wortlaut, so stand die Kolner Gewerkschafts-
resolution in scharfem Gegensetz zur Jenaer Resolution. In der
Kolner Resolution hiess es: ,,Der Kongress . . . halt alle Versuche,
durch die Propagierung des politischen Massenstreiks eine bestimmte
Taktik festlegen zu wollen, fur verwerf lich: er empfiehlt der organi-
sierten Arbeiterschaft, solchen Versuchen energisch entgegenzutreten.
Den Generalstreik . . . halt der Kongress fur indiskutabel".

Noch umstrittener wurde der Wortlaut, als es sich um die Formu-
lierung des Verhaltnisses von Partei und Gewerkschaft selbst handelte.
Bebel schlug vor: ,,Die Gewerkschaften stehen an Wichtigkeit hinter
der Sozialdemokratie nicht zuriick". Kautsky machte folgenden
Abanderungsvorschlag: ,,Sie sind nicht minder notwendig wie die
sozialdemokratische Partei", fiir Einheitlichkeit des Handelns aber
sei es unbedingt notwendig, dass die Gewerkschaften vom Geiste der
Sozialdemokratie ,,beherrscht" werden: dies sei geboten ,,im Interesse
der gewerkschaftlichen Bewegung selbst, denn die Sozialdemokratie
ist die hochste und umfassendste Form des proletarischen Klassen-
kampfes und keine proletarische Organisation, keine proletarische
Bewegung kann ihrer Aufgabe vollstandig gerecht werden, die nicht
vom Geiste der Sozialdemokratie erfiillt ist".
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Um das anstossige ,,beherrscht" zu vermeiden, schlug Quarck vor,
im Amendement Kautsky an dessen Stelle ,,erfiillt" zu setzen. Im
Verlaufe der Debatte brachte Kautsky einen zweiten Abanderungs-
vorschlag ein. Wo es heisst, dass jeder Parteigenosse ,,sich bei der
gewerkschaftlichen Tatigkeit wie bei jeder anderen offentlichen
Betatigung an die Parteitagsbeschlusse gebunden zu fiihlen" habe -
sei einzufugen: ,,in dem Sinne, wie es Genosse Bommelburg definiert
hat". Am Ende wurde eine Resolution Bebel-Legien-Kautsky gegen
nur 5 Stimmen angenommen. Dagegen stimmten u.a. v. Elm und Hue.

Die zielbewussten Gewerkschaftsfuhrer lehnten die Jenaer Reso-
lution in Jena ab und billigten sie in der Form der Mannheimer
Resolution in Mannheim.1

Die Presse hatte den Jenaer Massenstreikbeschluss nicht sehr ernst
genommen. Zum Beispiel bezweifelte die Norddeutsche Allgemeine
Zeitung, dass die Sozialdemokratie gewillt oder auch nur im Stande
sei, ihre Massenstreikdrohung auszufuhren: sie liebe es eben, ,,mit dem
Gedanken des revolutionaren Massenstreiks zu spielen, um den
eigenen Reihen Mut zu machen und ihnen eine papieren Anweisung
auf eine bessere Zukunft" zu geben. Die Frankfurter Zeitung sprach
anlasslich des Mannheimer Parteitages von ,,grossen Worten", einem
,,Fiasko" und ,,leisem Riickzug".2

In Mannheim wurden in einem Atem die Kolner Beschliisse, die
Jenaer Beschliisse, die Bebel'schen Februarthesen und die Mann-
heimer Resolutionen gebilligt. Scheinbar hatte sich also wieder nichts
geandert. In Wirklichkeit wurde der Friede zwischen Partei und
Gewerkschaft auf der Basis der Kolner Beschliisse geschlossen und
iiber die Kluft zwischen Jena und Koln eine Wortbriicke geschlagen.
Da der Gegensatz zwischen den Kolner Beschliissen und den Reden
von Jena keine praktische Bedeutung erlangte, fiel es nicht schwer,
das Unvereinbare im Reich der Worte doch zu vereinbaren.

Auf dem Mannheimer Parteitag wurde zum ersten Mai den Gewerk-
schaften die Entscheidung in kritischen Situationen, die den Einsatz
der ganzen Kampfkraft der Bewegung erforderten, von der Partei
formell zugebilligt.

In der endgiiltigen Fassung der Mannheimer Resolution fehlte die
ausdriickliche Verpflichtung der Gewerkschaftler auf die Parteitags-
beschlusse ebenso wie die Begriindung dieser Verpflichtung mit der
Charakterisierung der Sozialdemokratie als der ,,hochsten und um-
fassendsten Form des proletarischen Klassenkampfes". Kautsky
1 Protokoll des Mannheimer Parteitages, S. 271.
2 Frankfurter Zeitung vom 5.7.1906.
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begriindete die Zuriicknahme der letzten beiden Punkte damit, dass
die Diskussion gezeigt habe, diese Grundsatze seien fur Alle selbst-
verstandlich und Riicksichten technischer Zweckmassigkeit verboten
es, sie formell zum Beschluss zu erheben. Er hielt diese Beurteilung
auch in seiner ic)i4erschienenen Schrift iiber den politischen Massen-
streik aufrecht.1

1893 hatte der Parteivorstand die Bedeutung der gewerkschaftlichen
Zentralisation und die Bildung einer zweiten Zentralinstanz in der
Arbeiterbewegung offiziell ignoriert. Um 1900 hatte er die Neutrali-
sation der Gewerkschaften als eine niemals geleugnete taktische und
juristische Notwendigkeit interpretiert. Jetzt, 1906, erklarte der
Parteitag, die Einraumung eines Vetorechtes der Generalkommission
fur alle Massenstreikaktionen andere am Verhaltnis von Partei und
Gewerkschaft grundsatzlich nichts. Dass man den Anspruch der
Gewerkschaften auf Selbststandigkeit und Unabhangigkeit einmal als
,,Grossenwahn" abgetan hatte, woran Legien in einem Begriissungs-
artikel zum Kolner Gewerkschafskongress erinnert hat, war vergessen.

In der Ideologic hielt der orthodoxe Marxismus an der alten Vorstel-
lung vom Vorrang der Partei fest. Bebel hat 1905 wie um die Jahr-
hundertwende die Neutralitat der Gewerkschaften nur in dem for-
mellen, von niemandem bestrittenen Sinne interpretiert. Er sagte auf
dem Parteitag von Jena: ,,Ich habe niemals die Neutralitat der
Gewerkschaften in politischen Fragen vertreten, sondern nur gesagt,
dass die Gewerkschaften sich nicht als Anhangsel einer politischen
Partei betrachten diirfen, weil sie genotigt sind, alle Arbeiter in ihre
Mitte aufzunehmen und diese Aufnahme nicht von einem politischen
Glaubensbekenntnis abhanging machen diirfen".2 Kautsky inter-
pretierte noch 1914 die Annahme seines Amendements in Mannheim
als eine Ablehnung der gewerkschaftlichen Neutralitat.

Die sinkende Nachfrage nach Arbeitskraften in den Krisenjahren 1900
und 1901 hatte einen Riickgang der Streiks zur Folge.

Nach der Gewerkschaftsstatistik waren an Streiks beteiligt:

1900 115.711 Arbeiter
1901 48.522 -
1902 55.713

1 Karl Kautsky, Der politische Massenstreik, Berlin 1914, S. 186 f.
2 Protokoll des Jenaer Parteitages 1905, S. 313.
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Nach Angaben des Kaiserlichen Statistischen Amtes war der Ruck-
gang der an Streiks Beteiligten folgender:
1900: 122.803 1901: 55.262, 1902: 53.912.

In den Jahren 1901 bis 1903 iiberwogen die Abwehrkampfe und die
Aussperrungen. Der Prozentsatz der erfolglosen Arbeitskampfe war
1902 am grossten. Die Aussperrungen endeten fast immer mit einem
Sieg der Unternehmer, so die Aussperrung von 7.000 Metallarbeitern
in Berlin und die Aussperrung von 4.200 Metallarbeitern in Iserlohn.
Der Versuch der Kupferschmiede in Hamburg-Altona, die anlasslich
der Feier des ersten Mai die Arbeit niedergelegt hatten, die daraufhin
erfolgenden Strafaussperrungen mit einem Streik zu beantworten,
schlug fehl. Im August wurden Glasarbeiter ausgesperrt, weil sie es
ablehnten, auf gewerkschaftliche Organisation zu verzichten. Als im
Folgejahr der Glasarbeiterverband den Generalstreik aller Glasarbeiter
erklarte, antworteten die Unternehmer mit Exmittierungen. An dem
Streik nahmen 3.885 Arbeiter teil. Die Generalkommission hatte zur
Vorsicht gemahnt. Der Streik endete nach acht Wochen - zum Teil
wegen nicht ausreichender Mittel zur Finanzierung des Streiks -
resultatlos.

Die Krise 1900-1901 war Anstoss zu einer Verstraffung des Streik-
reglements. Die Mitglieder wurden mehr als friiher ausgeschlossen
von der Aktionsentscheidung, die Zentralisation verstarkt. In einigen
Orten, vor allem in Berlin, traten in Zusammenhang mit innergewerk-
schaftlichen Verfassungskampfen zahlreiche Mitglieder der Zentral-
verbande zu den Lokalisten iiber.1

Eine weitere Folge der riicklaufigen Arbeitsmarkttendenz war ein
Riickgang der Mitgliederzahl:

1900: 680.427 Mitglieder, 1901: 477.510 Mitglieder. Der Riickgang
war durch Einfuhrung gewerkschaftlicher Arbeitslosenunterstiitzung
modifiziert und ist als die iiberhaupt erste Unterbrechung der konti-
nuierlichen Mitgliederzunahme symptomatisch. Zum ersten Mai seit
1894 stagnierte die Gewerkschaftsbewegung. Die Organisationen
suchten nach den Erfahrungen der 1900-Krise sich gegen kunftige
Riickschlage durch den weiteren Ausbau der gewerkschaftlichen
Unterstiitzungsleistungen zu sichern.

So fuhrten zum Beispiel der Fabrikarbeiterverband, die Maler, die
Steinarbeiter und die Vergolder 1902, die Lederarbeiter 1903, die Ar-
beitslosenunterstiitzung erstmalig in ihren Verbanden ein. Die
gewerkschaftlichen Ausgaben fur Arbeitslosenunterstiitzung betrugen
1 3.9% der gewerkschaftlich organisierten Mitglieder der sozialdemokratischen Partei in
Gross-Berlin waren im Jahre 1906 in Lokalverbanden organisiert, die von der General-
kommission unabhangig waren. Vgl. Neue Zeit Jg. XXVI, 1908, S. 450.
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1900: 6,2%, 1902: 15,9% der Gesamtausgaben. In den gleichen
Jahren gingen die Ausgaben fur Streikunterstiitzung von 32,4%
(1900) auf 19,4% (1902) zuruck.

Auf eine Rundfrage des Vereins fur Sozialpolitik kamen von den
Buchbindern, den Maurern und den Handelsarbeitern Berichte iiber
Tarifbriiche seitens der Unternehmer, von den Steinarbeitern, z.B. in
Berlin, Berichte iiber vorzeitige Kiindigungen von Tarifen. Die
konjunkturelle Zunahme der Arbeitslosigkeit machte es unmoglich,
solchen Tarifbriichen und Kiindigungen mit Abwehrstreiks zu
begegnen.

Im Winter i9O2-'o3 ging das Geschaft wieder flott. Die Zahl der
Lohnkampfe nahm rapide zu. 1906 waren drei Fiinftel aller Lohn-
kampfe Angriffsstreiks. Der Prozentsatz der Streikniederlagen ging
zuruck (s. Figur 1).

Jahr

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

Angriff-
streiks

54i
2 9 1

289

603
886

1261
2045
1635

Beteiligt

86786
22 761
32659
53 763
81 427

333 238
183756
142944

Abwehr-
streiks

2 9 2

441
516

597
627
809

1014

834

Beteiligt

14295
17 301
16 267
22 067
23 128
30679
38930
33 348 1

FIGUR I

. Von hundert Streiks waren erfolglos.

nachderAmtlichen Statistik.

nach der Gewerkschafts-Statistik.
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Zwei grosse Arbeitskampfe sind fiir die Zeit des erneuten Auf-
schwunges charakteristisch.

Nachdem Verhandlungen der Textilarbeiter in Crimmitschau
1 Correspondenzblatt, 1914, Statistische Beilagen, S. 283. Das Kaiserliche Statistische
Amt gibt fiir 1905 408.000 Streikteilnehmer an, und fur 1906 272.000. Statistik des
Deutschen Reiches, Band 279.
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(Sachsen) iiber den Zehnstundentag gescheitert waren, traten die
Arbeiter im August 1903 in den Streik. Der Streik sollte zu einer
Kraftprobe werden. Der Verband der Arbeitgeber der sachsischen
Textilindustrie erhohte die Verbandsbeitrage auf das Dreifache, um
seinen Kampf mit den Textilarbeitern zu finanzieren. Schliesslich
kam auch der Zentralverband deutscher Industrieller zu Hilfe. Es
gelang nur durch diese vereinten Anstrengungen, die vollige Nieder-
lage der Unternehmer zu verhindern. Und es war dieser Textilstreik in
Crimmitschau, der die Unternehmer geneigter denn je fiir einen
Zusammenschluss machte. Nahezu die Halfte aller Reichsverbande der
Arbeitgeber sind in den Jahren unmittelbar nach dem Crimmit-
schauer Streik gegriindet worden. .

Gegeniiber dem besser organisierten Unternehmertum wurden
Gewerkschaftskampfe immer riskanter. Das zeigte zum Beispiel der
grosse Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet 1905. Der Streik begann lokal
auf den einzelnen Zechen. Sympathiestreiks folgten. In wenigen
Wochen waren 220.000 Arbeiter im Ausstand. Der Kampf dauerte
vom 7. Januar bis zum 15. Februar und musste trotz der Solidaritats-
aktionen, die er ausloste, und trotz der Sympathie, die er ebenso wie
der Crimmitschauer Streik in der offentlichen Meinung fand, erfolglos
abgebrochen werden. Mehrere Millionen Mark waren durch Samm-
lungen aufgebracht worden, aber die Organisation erwies sich als zu
schwach. Dieser Streik war Anstoss zu der Berggesetznovelle, die
einige Konzessionen an die Arbeiter enthielt. Mit Ausnahme der
Konservativen stimmten alle Parteien im Reichstag fiir gesetzliche
Regelung der Lohne und der Arbeitszeit, fiir Wahlbarkeit der Gruben-
kontrolleure und fiir die Errichtung von Arbeiterausschiissen ,,zur
Erorterung von Beschwerden und Misstanden, Regelung des Straf-
geldwesens und zur Mitverwaltung der Unterstutzungskassen." Die
Reichsregierung legte aber keine Gesetzesvorlage vor, obgleich im
Reichstag eine Mehrheit fiir die Berggesetznovelle bestand. Der
preussische Landtag nahm dann ein der Novelle nicht entsprechendes
Gesetz an.

Das Schicksal der Berggesetznovelle zeigte die Ohnmacht der parla-
mentarischen Aktion im wilhelminischen Reichstag mit dem preus-
sischen Dreiklassensystem zur Seite. Es blieb - wie es im Bericht des
Parteivorstandes an den Parteitag 1905 heisst - beim blossen ,,Schein
der Arbeiterfreundlichkeit". Eine Reform des Wahlrechts in Preussen
wurde immer dringlicher zu einer Lebensfrage fiir die parlamentarische
Tatigkeit der Sozialdemokratie. Uberdies drohten Wahlrechtsver-
schlechterungen. Die aktiveren Elemente in der Sozialdemokratie
hielten Umschau nach ausserparlamentarischen Mitteln. Die Gewerk-
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schaftsvorstande lehnten es angesichts der wachsenden Schwierig-
keiten der alltaglichen Lohnkampfe kategorisch ab, den Wahlrechts-
kampf durch Massenstreiks zu aktivieren. Die Gegeniiberstellung des
Crimmitschauer Streiks von 1903 und des Bergarbeiterstreiks von
1905 zeigt, dass die Entwicklung von Koalition und Gegenkoalition
im Wirtschaftskampf an einem Wendepunkt angekommen war. Die
Auswirkungen dieser veranderten Lage, der sich die Gewerkschaften
gegeniibersahen, werden erst in den Folgejahren voll sichtbar. Fiir
den Augenblick konnte man noch auf genug Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen und auf den stetigen Ausbau der Organisation
hinweisen.

In der 1910 von der Generalkommission herausgegebenen Broschure
,,Sisyphusarbeit oder positive Erfolge?" sind fiir das Jahrzehnt
1895-1905 die Ergebnise der Lohn- und Arbeitsstatistikaller grosseren
Verbande zusammengestellt.

Einige Beispiele:

Lohne und Arbeits^eit der Zimmerer

Verteilung der Tagelohnklassen auf die Mitglieder des Zimmerer-
verbandes in Prozenten.

Jahr unter iiber iiber iiber iiber iiber
3 Mk 3 Mk 4 Mk 5 Mk 6 Mk 7 Mk

1902 0,59 17,18 38,5 34,33 9,4 —
1908 — 1,43 16,27 56,65 17,46 8,19

Verteilung der Zeitklassen auf die Mitglieder in Prozenten

Jahr Langer als 10 Stunden Kiirzer als
10 Stunden 10 Stunden

1902 9,56 48,7 41,74
1908 — 43*89 56,11

Stundenlohne der Steinset^er im Durchschnitt

1901 1903 1908

Steinsetzer 56,5 Pf. 58,5 Pf. 61,1 Pf.
Rammer 44,5 „ 46,7 „ 55,4 „

Arbeits^eit der Steinsetzer fiir 11J Lohngebiete

Jahr 9 9i~ioi XI Stunden
Stunden Stunden und mehr

1902 821 2466 177
1908 1602 2743 54
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Prozentuale Steigerung des Durchschnittswochenlohns
der Holzarbeiter:

1893 X897 1902 1906

100 106,8 116,6 *34>7

Durchschnittsarbeitszeit in der Holzindustrie (Wochenstunden):

1902: 58,3 1906: 57,0

Der Fabrikarbeiterverband (Ungelernte) gab als Durchschnittslohne
und Durchschnittsarbeitszeiten seiner Mitglieder fur Gross-Berlin
folgende Zahlen an:

1898 20,69 Mk Wochenlohn 10,21 Tagesstunden
1907 25,81 „ „ 9,38

Bei der Steigerung des Nominallohnes handelte es sich zu einem
grossen Teil um eine Angleichung an die gestiegenen Lebensmittel-
preise. Nach kurzer Stagnation im Krisenjahr nahm in dem Jahr-
funft 1903-1907 die Mitgliederzahl der Gewerkschaften auf mehr als
das Doppelte zu, das heisst in dem gleichen Tempo wie in dem Jahr-
fiinft 1895-1900. 1903: 887.689, 1907: 1.865.506 (1896 waren es
329.230, 1900: 680.427). Der Vermogensstand der Verbande ver-
dreifachte sich in dem gleichen Zeitabschnitt. 1903 hatten 63 Ver-
bande 12.973.726 Mk., 1907: 61 Verbande 33.242.545 Mk. (die ent-
sprechenden Zahlen fur 1896 sind: 49 Verbande mit 2.323.678 Mk.
und fur 1900: 58 Verbande mit 7.745.902 Mk.).

Den praktisch-reformistischen Appetiten der wachsenden Gewerk-
schaftsbewegung stand die parlamentarische Ohnmacht der Sozial-
demokratie gegeniiber. Die Revisionisten als die Sprecher des neuen
Gewerkschaftsreformismus waren zugleich weit mehr als die ortho-
doxen Marxisten von der Richtigkeit der parlamentarischen Aktion
uberzeugt und deshalb musste der Wahlrechtskampf fur sie um so
grossere Bedeutung haben. Das erklart ihr auf den ersten Blick para-
doxes Interesse fur den politischen Massenstreik. Das Ketzergericht
des Parteitages in Dresden 1903, das dem orthodoxen Marxismus zu
einem Scheinsiege iiber die Revisionisten verholfen hatte, schien auch
die neuen Prosperitatsideologien, die Verabsolutierung der Gewerk-
schaftserfolge, endgiiltig verurteilt zu haben. Aber in der Auseinander-
setzung zwischen Partei und Gewerkschaft iiber die Frage des Mas-
senstreiks wurde die latente institutionelle Struktur, die aller Arbeiter-
bewegung in Industriegesellschaften zugrunde liegt, manifest. Der
Beschluss, der der strukturellen Wandlung, dem Obergang der deut-
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schen Sozialdemokratie zum englischen Modell, Anerkennung ver-
schaffte, war in seinem Inhalt negativ: der Kolner Gewerkschafts-
kongress von 1905 legte formell fest, wer bei der Beschlussfassung
iiber die Aktion der Gesamtbewegung den Ausschlag zu geben hat, es
wurde aber beschlossen, dass es zur Aktion — wenn es sich irgend
vermeiden liesse - gar nicht kommen sollte; der Mannheimer Parteitag
nahm die Kolner Beschliisse zur Kenntnis und passte ihnen die Linie
der Partei an.

IV. BUROKRATISIERUNG

Im Herbst 1907 hatte der amerikanische Kupfer- und Bankkrach die
internationale Wirtschaftskrise eingeleitet. Konkurse, Arbeitslosig-
keit, Riickgang der Bautatigkeit gaben dem Jahr 1908 seinen Charak-
ter. 1909 ist die Krise iiberwunden.

Der Ausbau der gewerkschaftlichen Organisationen und insbe-
sondere ihres Unterstiitzungswesens (besonders wichtig war die
Arbeitslosenunterstiitzung) hat nicht ausgereicht, die Gewerkschaften
krisenfest zu machen.

Jahr

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

Angriffs-
streiks

1635
678
832

1385
1705

1543
1307

Beteiligt

142944
30187
54030

n o 613
169657
352 190
140 615

Abwehr-
streiks

834
1117
1007

859

1002
926

866

Beteiligt

33 348
36 120
42 720
32 500
42239
45 4°o
36 979 l

Die Angriffstreiks erreichten 1908 ein Minimum, die Abwehrstreiks
ein Maximum. Die Korrelation von Streikerfolgen und industriellen
Zyklus kann durch die Gegeniiberstellung der Verhaltniszahlen der
(ganz und teilweise) erfolgreichen Streiks mit den Verhaltniszahlen
der erfolglosen Streiks anschaulich gemacht werden (s. Figur 2):

1 Correspondenzblatt, 1914, Statistische Beilagen, S. 283, Das Kaiserliche Statistische Amt
gibt folgende Daten: (Streikenden in Tausenden)

1907 1908 1909

192 68 96

Statistik des Deutschen Reiches, Band 279.

1910

155

1911

2 1 7

1912

406
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FlGUR 2

Ganz und teilweise erfolgreiche Streiks •-

Erfolglose Streiks:

199
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Diagramm: Konjunkturelle entgegengesetzt laufende Kurven des Anteils der erfolg-
reichen und der erfolglosen Streiks an der Gesamtzahl.

Noch deutlicher als bei den Streiks sind die Krisenwirkungen bei den
Lohnbewegungen ohne Arbeitseinstellung. Es waren beteiligt:

an Angriffsbewegungen an Abrvehrbewegungen

1907
1909

507.000
288.000

17.000
60.000

Der Prozentsatz der erfolgreichen AngrifFsbewegungen sank

von 1907: 77,8
auf 1908: 54,2

Die Zahl der an erfolgreichen Bewegungen Beteiligten sank

von 1907: 90,9%
auf 1908: 30,6% *

Entsprechend brachten die Jahre 1908-1909 die zweite Zasur in der
kontinuierlichen Mitgliederzunahme (Riickgang um 33.757). Der
1 Correspondenzblatt 1912 Statistische Beilagen, S. 245.
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Riickgang wird erst 1910 aufgeholt und iiberholt. Dennoch wurde
der Vermogensstand von der Verminderung der Einnahmen aus
Mitgliederbeitragen (um 2.852.388 Mk.) nicht beriihrt. Das Ver-
mogen der 61 Verbande wuchs trotz der Krise - wie iibrigens auch
1901 - und zwar von 33,2 Millionen Mark auf 40,8. Die Ausgaben
verminderten sich im Jahre 1908 gegeniiber 1907 um mehr als eine
Million Mark.

Das Krisenjahr 1908-1909 fiihrte zum ersten Mai in Deutschland zu
einer Zusammenarbeit von Gewerkschaften und Kommunalbehorden.
Die Gewerkschaften suchten die Gemeinden zu statistischen Erhe-
bungen iiber die Arbeitslosigkeit zu veranlassen. Bisweilen konnte
man sich iiber die Voraussetzungen einer solchen Zusammenarbeit
nicht einigen. So in Berlin und Stettin. In vielen Orten aber fand man
eine fur beide Seiten akzeptable Form. Diese in der deutschen Ge-
schichte erste Zusammenarbeit von Behorden und Arbeiterorganisa-
tionen schloss die formale Anerkennung der Gewerkschaften als
,,nutzlicher und notwendiger sozialer Einrichtungen" ein. In Niirn-
berg fiihrte sie zur Bildung eines paritatischen Verwaltungsausschus-
ses der Stadtischen Unterstiitzungskasse fiir Arbeitslose. Zwei Ver-
treter wurden von der Stadtverwaltung gestellt, zwei von den Ge-
werkschaften und einer von der Stadtischen Arbeitslosenversicherung.

Die der Krise folgende Konjunkturperiode wurde bestimmt durch die
Unternehmeroffensive. Von zwei Seiten erfolgte der Angriff. Erstens
wurde auf Basis der vorgeschrittenen Kartellierung und der durch
den Zolltarif von 1902 eingeleiteten Erhohung der Schutzzolle das
Preisniveau in die Hohe getrieben und der Reallohn bedroht. Zweitens
gingen die seit dem Crimmitschauer Streik von 1903 forcierten Gegen-
koalitionen der Unternehmer zu gross angelegten Frontalangriffen auf
die Gewerkschaften iiber, wobei ihnen die gewerkschaftsfeindliche
Praxis der Gerichte sekundierte.

Die Kartelle haben es ermoglicht, den Inlandspreis auf den vollen
Betrag von Weltmarktpreis plus Zoll zu steigern.1 Die amtliche Preis-
statistik Preussens zeigt eine enorme Steigerung gerade bei Massen-
konsumartikeki wie Fleisch, Erbsen, Butter und Kartoffeln. Ent-
sprechend stiegen die Haushaltskosten. 1906 bis 1912 lag der Jahres-
durchschnitt der Haushaltskosten 27 Prozent iiber den Jahresdurch-
schnitt von 1896 bis 1900. 1912 war das teuerste Jahr dieses ganzen
Zeitabschnittes.2 Dies war die eine Seite. Die andere Seite - die zu-
1 Vgl. Lujo Brentano, 1st das System Brentano zusammengebrochen ? Berlin 1918.
2 Nach einer Berechnung in Tyszka, Die Lebenshaltung der arbeitenden Klasse, Schriften
des Vereins fiir Sozialpolitik, 1914, S. 259 ff.
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nehmende Aktivitat der Arbeitgeberverbande, der Streikversiche-
rungskassen von Untemehmern, kurz, die Gegenorganisation des
Unternehmertums, die sich auf der Basis der kartellierten Industrie
erhob, war nicht minder bedrohlich fiir die gewerkschaftliche Aktion.
Bis zum Ausbruch des Krieges 1914 nahm die Zahl der Aussperrungen
zu. Die Aussperrungen erreichten im Jahre 1906 und im Jahre 1910
ein Maximum. 1910 waren fast ein Drittel aller Wirtschaftskampfe
Aussperrungen von Seiten der Unternehmer. Die Unternehmer
bestimmten gemass der Geschaftslage Zeit, Ort und Umfang der
Arbeitskampfe mehr und mehr selbst und nahmen den Gewerkschaf-
ten die Initiative aus der Hand.

FlGUR 3

Verhaltnis
der Ausgesperrten
zu den Streikendea

Ausgesperrte:f

Die Formerstreiks des Friihjahres 1906 zeigten das typische Bild der
neuen Situation: einzelne und erfolgreiche Lohnkampfe stehen
plotzlich an der Schwelle einer Generalaussperrung durch das organi-
sierte Unternehmertum. Angesichts der drohenden Aussperrung zogen
die Arbeiter ihre Hauptforderungen zuriick: Mindestlohne und Aner-
kennung der Gewerkschaft als Verhandlungspartner. Mehr als jedes
andere Ereignis hat der grosse Streik in Schweden 1909 die neue
Situation in ihrer ganzen Bedeutung in das Bewusstsein der Gewerk-
schaftler aller europaischen Lander geriickt. Einem Proteststreik
gegen Massregelungen in der Porzellanfabrik Gothenburgs, der sich
ausbreitete und schliesslich Lohnfragen aufwarf, begegnete das Unter-
nehmertum mit einem Ultimatum. Fiir den Fall einer Ablehnung war
eine wohlorganisierte Aussperrung angekiindigt, die nach und nach
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verschiedene Industriezweige einbeziehen sollte. Die Arbeiter prokla-
mierten daraufhin Anfang August einen gut organisierten Massen-
streik. Trotz Ausdauer, Disziplin, gefiillter Gewerkschaftskasse, und
der Solidaritat der europaischen Arbeiter, endete der Kampf mit einer
Niederlage. Viele Arbeiter kehrten der Organisation enttauscht den
Riicken; die Verbande verloren fast die Halfte ihrer Mitglieder.

Noch immer war der beriichtigte Paragraph 153 der Gewerbeord-
nung, der fur Vergehen in wirtschaftlichen Kampfen hohere Strafen
als das Strafgesetzbuch vorsah, in Geltung. Vergeblich protestierte
der Gewerkschaftskongress von 1911 gegen seinen Fortbestand. Der
Schutz des Paragraphen 193 des Strafgesetzbuch.es, welcher Straffrei-
heit oder Strafmilderung bei ,,Ausserungen zur Wahrnehmung be-
rechtigter Interessen" vorsah, fand niemals Anwendung, wenn es sich
um angeklagte Streikende, oder um gewerkschaftlich organisierte
Arbeiter handelte. Zwar hatte der Paragraph 152 der Gewerbeord-
nung ,,alle Verbote und Strafbestimmungen wegen Verabredungen
und Vereinigungen zum Behufe der Erlagung giinstiger Lohn- und
Arbeitsbedingungen insbesondere mittels Einstellung der Arbeit"
aufgehoben. Aber um den Paragraphen 15 2 zu umgehen, drohte man
den Gewerkschaften damit, sie als politische Vereine zu erklaren und
so nach dem bestehenden Vereinsrecht ihre Verbindung untereinander
zu verbieten. Ein Gutachten aus dem Jahre 1913 bezichnete es bereits
als Politisierung, dass sich die Holzarbeiter fur die Einfiihrung von
Schutzgesetzen zur Bekampfung der Milzbrandinfektion, einer Forde-
rung der Biirstenmacher, interessierten. In manchen Punkten iibertraf
der Vorentwurf zu einem neuen Strafgesetzbuch von 1911 die be-
riichtigte ,,Zuchthausvorlage" von 1899 (s. Int. Rev. of Soc. Hist.,
Vol. II, 1957, Part 1 Seite 43). Er schloss die Eisenbahner, die Post-,
Telegraphen-, Elektrizitats- und Gasarbeiter vom Koalitionsrecht aus
und erklarte die blosse Androhung eines Streiks fiir strafbar, womit
jedes Verhandeln mit dem Unternehmer vor einer Arbeitseinstellung
gesetzwidrig wurde. Bis 1914 hat es nur eine einzige Verbesserung
der Rechtsgrundlagen der Gewerkschaftspraxis gegeben. Das Ver-
einsgesetz von 1908 beseitigte die landesrechtlichen Bestimmungen
beziiglich des In-Verbindung-Tretens von politischen Vereinen.1

Wahrend die Gegner der Gewerkschaften das Gespenst einer dro-
henden ,,gewerkschaftlichen Schreckensherrschaft" an die Wand
malten und von ,,Rentenhysterie" redeten, befanden sich die Gewerk-
schaften in Wirklichkeit gegeniiber der Unternehmeroffensive und
den Einschrankungen des geltenden Koalitionsrechtes in einer Zwang-
slage: auf partielle Streiks wurde mit Generalaussperrungen geant-
1 Vgl. iiber Arbeitswilligenschutz und Unternehmerterror das Referat Alexander Schlicke
auf dem Miinchener Gewerkschafts-Kongress 1914.
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wortet und die nominellen Lohnaufbesserungen wurden durch die
Verteuerung der Lebenshaltung wieder in Frage gestellt. Die wachsen-
de Unzufriedenheit der Mitgliedermassen aber drangte auf Kampfe
und hielt sich nicht immer an den Buchstaben des Gesetzes und
des gewerkschaftlichen Streikreglements.

Aus der Zwangslage wird die gesteigerte Empfindlichkeit verstand-
lich, mit der die Gewerkschaftsvorstande sich gegen das nicht neue
Schlagwort von der gewerkschaftlichen ,,Sisyphusarbeit" zur Wehr
setzten und aus der gleichen Lage entsprangen Konflikte zwischen
Mitgliedschaft und Biirokratie und die Debatten iiber das Massen-
Fiihrerproblem. Allen Skeptikern gegeniiber hatten die Gewerkschaft-
ler immer daurauf hingewiesen, dass erst einmal die Organisationen
aufgebaut und ausgebaut werden miissten. Nun war ein Jahrzehnt
eines beispiellosen Aufstieges der gewerkschaftlichen Organisation
abgelaufen und noch immer beharrte man auf dem Argument: zum
Ausbau unserer Organisation brauchen wir vor allem Ruhe.

Die Gewerkschaften zahlten 1913 zehn Mai soviel Mitglieder wie
1895 und die Zunahme der bezahlten Gewerkschaftsfunktionare war
starker als die Zunahme der Mitgliederzahl. Die Zahl der Gewerk-
schaftsangestellten wuchs in einem Jahrzehnt mehr als funfmal so
schnell wie die Mitgliederzahl.

1902: 111 Angestellte auf 733.206 Mitglieder
1912: 1937 „ „ 2553.162 „ 1

Fiir den Zeitabschnitt nach 1906 liegen auch Vergleichszahlen fiir die
Mitgliederbewegung der Partei vor.

Jahr

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

Partei-

mitglieder

384 327

5 30 466

587336
633 309

720 038

836 562

970 112

982 850

Gewerkschafts-

mitglieder

1 689 785

1 865 506

1 831 731

1 832 667

2 017 298

2339785
2 553 162
2 573 718

0/

/o

23
28

32

34
36
35
38
38 *

1 Vgl. die Angaben des ,,Unterstutzungsvereins der in der sozialdemokratischen Arbeiter-
bewegung tatigen Beamten".
2 August Mai, Partei und Gewerkschaft in vergleichender Statistik, Dresden 1912, S. 15.
Fiir die Zeit zwischen 1878 bis 1906 fehlt eine zusammenfassende Parteistatistik. Vgl.
W. Schroder, Geschichte der sozialdemokratischen Parteiorganisation in Deutschland,
Dresden 1912.
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Die Parteimitgliedschaft wachst relativ schneller. Sie nimmt auch im
Krisenjahr 1908 zu, wahrend die Gewerkschaft in diesem Jahr Ver-
luste hat. Ein Vergleich der sozialdemokratischen Wahlziffern mit den
Mitgliedsziffern der freien Gewerkschaften zeigen eine Gewichts-
verschiebung zugunsten der freien Gewerkschaften. 1890 war die
Mitgliedschaft der freien Gewerkschaften ungefahr ein Fiinftel der

FlGUR 4

Soziaktemokratische Wahlstimmen:

Gewerkschaf tsmitg lieder:

Fbrteimitglieder:

(000 000

30QOOOO

2000000

1000000

sozialdemokratischen Wahlstimmen des gleichen Jahres. 1893 ist die
Spanne zwischen beiden Ziffern infolge der Depression grosser; die
Gewerkschaftsmitgliedschaft betragt nur ein Achtel der sozialdemo-
kratischen Wahlstimmen. 1898 nach vier Jahren der Prosperitat ist
die Mitgliedschaft der Gewerkschaft bereits ein Viertel aller Wahl-
stimmen. Sie wachst nun kontinuierlich bis 1912. 1903 ist sie fast ein
Drittel, 1907 schon mehr als die Halfte und 1912 weit mehr als die
Halfte, fast schon zwei Drittel der sozialdemokratischen Wahlstimmen.
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Nach einer Berechnung auf Grund von Wahlstatistik und Sozial-
statistik miissen in den Jahren 1893 und 1898 1 je iiber ein Viertel der
sozialdemokratischen Stimmen aus nichtproletarischen Wahlerkreisen
stammen. Die Wahlen am 16. Juni 1903 brachten der Sozialdemokratie
fast ein Drittel aller giiltigen Stimmen. In Sachsen entfielen auf die
Sozialdemokratie 58,8% aller abgegebenen Stimmen, in Hamburg
62,2%, in Berlin 66,8%, in Altona sogar 70,1%. Es ist offenbar, dass
dies mehr Wahlstimmen sind, als Arbeiter unter den Wahlern ange-
nommen werden konnen. Selbst wenn alle Arbeiter sozialdemokra-
tisch gewahlt hatten, miisste die Zusammensetzung der sozialdemo-
kratischen Wahlerschaft sozial heterogen gewesen sein. Nach der
zitierten Berechnung kamen auf drei Millionen Stimmen des Jahres
1903 ein Minimum biirgerlicher Stimmen von 560.000 und ein Maxi-
mum moglicher Arbeiterstimmen von 2.440.000 und es ist wahr-
scheinlich, dass der Anteil biirgerlicher Stimmen tatsachlich weit
iiber diesem Minimum gelegen hat.

1913 war die Konjunktur zum ersten Mai seit 1907 wieder riick-
laufig. Im Dezember 1913 war die gewerkschaftliche Arbeitslosigkeit
grosser als im Dezember 1908 (3,8% der Mitglieder). Die Mitglieder-
zahlen gingen zuriick, diesmal nicht nur bei den Gewerkschaften,
sondern auch bei der Partei. In beiden Organisationen machte die
Anspannung der Situation sich bemerkbar. Auf dem Jenaer Parteitag
1913 lebte die Massenstreikdebatte wieder auf. Der Miinchner Ge-
werkschaftskongress 1914 war von der Debatte iiber den Konflikt
zwischen Mitgliedermasse und Gewerkschaftsbiirokratie im Metall-
arbeiterverband beherrscht.

Schon oft hatte der Abbruch von Streiks auf Anordnung der Gewerk-
schaftsinstanzen den Unwillen der Mitgliedermassen hervorgerufen,
so in Crimmitschau 1903 und nach dem Bergarbeiterstreik im Ruhr-
gebiet 1905. 1908 kam es im Metallarbeiterverband anlasslich des
Streiks der Mannheimer Strobel-Werke zum offenen Konflikt. Die
Verbandsleitung forderte den Abbruch des Streiks, um eine General-
aussperrung aller Metallarbeiter zu vermeiden. Die Urabstimmung
ergab eine Mehrheit fur weiterstreiken. Ahnliches wiederholte sich
1913 beim Hamburger Werftarbeiterstreik. Der Streik brach aus,
noch wahrend die Verbandsleitung mit den Werften verhandelte.
Der Verband lehnte daraufhin die Zahlung von Streikunterstiitzung
ab. In Bremen und anderen Hafenstadten schlossen sich grosse
Arbeitermassen unter Protest gegen den Verbandsvorstand dem
Streik an. 35.000 Arbeiter standen wochenlang in ,,wildem" Streik,
darunter 23.000 Metallarbeiter. Man berief eine ausserordentliche
1 R. Blank, Die soziale Zusammensetzung der sozialdemokratischen Wahlerschaft
Deutschlands, Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Band 22, S. 507 ff.
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Generalversammlung ein, in der die Mehrheit fiir den Verbands-
vorstand stimmte. Die angenommene Resolution war ein Kompro-
miss. Sie gab dem Vorstand zwar sachlich recht, erklarte sich aber fiir
eine Weiterfiihrung und Finanzierung des Streiks durch den Verband.
August Winnig schrieb dazu in der Neuen Zeit: ,,Es war die Masse,
die von Elementarkraft getrieben, sturmisch iiber alle Riicksichten
hinwegschritt. Da war nichts Personliches mehr, das war ein Aus-
bruch von der Unwiderstehlichkeit einer Naturgewalt. Hier heisst es
nicht verurteilen, sondern verstehen."

Innergewerkschaftliche Konflikte dieser Art wurden haufiger, weil
die Arbeiter erwarteten, endlich die Fruchte ihrer langjahrigen Orga-
nisationsarbeit einbringen zu konnen und weil der Gewerkschafts-
kampf nicht einmal in der Lage war, den Reallohn zu halten.

Als die Enttauschung dem Optimismus des Vorangegangenen ,,Jahr-
zehntes der Gewerkschaften" gefolgt war, herrschte Einmutigkeit
unter den drei Richtungen des Marxismus in der sozialdemokratischen
Partei in dieser Phase, dass die Gewerkschaft nur als ein Mittel der
sozialen Notwehr innerhalb der burgerlichen Gesellschaft aufzufassen
seien. Der linke Fliigel und das Parteizentrum unterschieden sich von
den Rechten nur durch eine verschiedene Beurteilung des Umfangs
des mit gewerkschaftlichen Mitteln Erreichbaren.

Das ,,Endziel" existierte fiir Alle ohnehin nur ideologisch. Die Rech-
ten mit ihrer wirtschaftsdemokratischen Theorie von der schritt-
weisen Verwirklichung des Sozialismus wiesen das ,,Endziel" haupt-
sahlich dem Gewerkschaftskampf zu und sahen in der parlamentari-
schen Tatigkeit der Partei die Verlangerung und Erganzung des vor-
wiegend okonomischen Klassenkampfes. Die Linke wies den Kampf
fiir das ,,Endziel" - oder besser: die Unterordnung der Teilkampfe
unter den Gesichtspunkt eines gegen die ganze biirgerliche Produk-
tionsweise gerichteten totalen Klassenkampfes - wenn nicht der Partei
selbst, gegen deren Mangel ihre Kritik sich ebenso wie gegen die
Gewerkschaftsfiihrung richtete, so doch der sozialdemokratischen
Aktion zu, deren Formen gewerkschaftlich und parteimassig zugleich
gesehen wurden. Fiir das Parteizentrum fiel die Verwirklichung des
Sozialismus unter den Tisch: seine Praxis hatte aufgehort, den Ge-
werkschaften andere als rein gewerkschaftlich Aktionen zuzumuten.
Die Verwirklichung des Sozialismus war in das Jenseits der Partei-
tagsreden und Leitartikel verdrangt.

In Bezug auf die organisatorischen Formen des sozialdemokratischen
Kampfes betonten die Revisionisten die Rolle der Gewerkschaften
zwar etwas nachdriicklicher als das Parteizentrum, im Grunde aber
iiberwog jetzt bei beiden Richtungen die Vorstellung einer harmo-
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nischen Arbeitsteilung zwischen Partei und Gewerkschaft. Fur die
Absichten der Linken dagegen begann in der letzten Vorkriegsperiode
die Unterordnung der Gewerkschaften unter die Partei jeden Sinn zu
verlieren. Da der Parteivorstand praktisch mehr und mehr mit den
Revisionisten und dem rechten Fliigel zu einer Einheit wurde, und da
nach dem Mannheimer Friedensschluss zwischen Partei und Gewerk-
schaft die Generalkommission als die bei grossen Aktionsbeschlussen
entscheidende Instanz der deutschen Arbeiterbewegung anerkannt
worden war, fiel die urspriingliche, von allem Anfang an ideologische
Vorstellung der Linken vom Vorrang der Partei in das Reich der
reinen Illusion. Rosa Luxemburg musste notgedrungen ihren Ge-
danken der spontanen revolutionaren Aktion der Masse, die im rech-
ten Augenblick nicht ausbleiben werde, mehr als zuvor in den Mittel-
punkt stellen. Sie machte sich damit zugleich zur Sprecherin der
Massen, deren Konflikte mit der Biirokratie gerade in diesen Jahren
das innere Gewerkschaftsleben charakterisierten, zum Beispiel in den
grossen Berliner Massenversammlungen jener Jahre, deren Seele Rosa
Luxemburg gewesen ist.

Fiir den linken Fliigel in der Partei schien dieser Aufstand der
Massen eine Revision der Kapitulation der Partei gegeniiber der
Generalkommission moglich zu machen. Gleichgiiltig, wer in der
Biirokratie die hochste Instanz war -: was wiirde aus der ganzen Biiro-
kratie werden, wenn ihre Basis zu schwanken begann?

Bei Kriegsausbruch 1914 trat die in Mannheim formell konstituierte
Hierarchie in der deutschen Arbeiterbewegung zum ersten Mai prak-
tisch in Erscheinung. Am zweiten August 1914 beschloss die Vor-
standekonferenz der deutschen Gewerkschaften, alle Lohnkampfe
abzubrechen und proklamierte den ,,Burgfrieden". Am dritten August
tagte die sozialdemokratische Fraktion des Reichstages und entschied
sich mit 96 gegen 15 Stimmen fiir die Bewilligung der Kriegskredite.
Am vierten August fand die Reichstagssitzung statt, die den Kriegs-
krediten zustimmte. Die Politik des vierten August war also die
Politik der Generalkommission und der Zentralvorstande der freien
Gewerkschaften. In einer Flugschrift der Generalkommission hiess es:
,,Die Politik des vierten August 1914 ist der Gesamtausdruck des
jahrzehntelangen Wirkens der deutschen Gewerkschaften." 1

Der Kriegszustand hat zunachst alle innerorganisatorischen Kon-
flikte verdeckt. Auf der Vorstandekonferenz der Gewerkschaften am
zweiten August konnte Legien erklaren; ,,Wie die Dinge heute liegen,
hort die Demokratie in den Gewerkschaften auf, jetzt haben die Vor-
1 Die Gewerkschaften und die Politik des vierten August 1914. Flugschrift der General-
kommission.
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stande auf eigene Verantwortung zu entscheiden, und zwar so, wie
sie es vor ihrem Gewissen verantworten konnen". In der gemein-
samen Sitzung von Parteivorstand, Generalkommission, Redaktion
des ,,Vorwarts" und der Berliner Pressekommission, die am 23.
September 1914 abgehalten wurde, sagte Rosa Luxemburg: ,,Die
Schicksalsfrage der deutschen Sozialdemokratie bleibt vorbehalten
fur den Zeitpunkt, wo die Partei nicht in kleinen Konventikeln,
sondern vor den grossen Massen der Parteigenossen sprechen kann." 1

Jener Zeitpunkt liegt ausserhalb des Rahmens dieser Untersuchung.
In ihn fiel die eine grosse positive Durchfuhrung der Kolner und
Mannheimer Beschliisse von 1905 und 1906, der grosse politische
Massenstreik von 1920, der dem Staatsstreich der Kapp und Luttwitz
ein schnelles Ende bereitete.
1 Das Protokoll dieser gemeinsamen Sitzung befand sich bis 1933 in einer Maschinen-
schrift im Archiv der sozialdemokratischen Partei in Berlin.

Berichtigung.

In der Fussnote 1 auf S. 25 der Int. Rev. of Soc. Hist., Vol. II, 1957, Part 1, muss es
heissen: Auer gibt fur die achtziger Jahre 16 Auflosungen von lokalen Fachvereinen an,
1884:4, 1887: 11,1888: 1.
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